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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
G. P. Baxter, P. Curie, P. Lebeau, O. Honigschmid und R. J. Meyer, Dritier 

Bericht der Alomgeioichtskommission der intemationalen Union fiir  Chemie. (Buli. Soe. 
chim. France [4] 53. 117—28. J .  chem. Soc. London 1933. 354—61. 1933. — C. 
1933. I. 1889. 2353.) L. E n g e l .

Kenneth T. Bainbridge, Masse des Isotops H-. (Vgl. C. 1933. I. 2905.) Mit 
dem C. 1932. II. 2014 besckriebenen Massenspektrographen wurde das Massenspektrum 
des an H 2 angereicherten Wasserstoffs (vgl. B le a k n e y , C. 1933. I. 2905) untersuclit. 
Im  Gegensatz zum gewohnlichen H 2 zeigto die angereicherte H,-Probe eine M. bei 
4,02852 ±  0,00015 (geeicht mit He =  4,00216 ±  0,00013). Diese' M. wird dem łon
H , 1 H2+ zugesproehen, da die beiden anderen Moglickkeiten, es ais H /+  oder H22+ 
zu deuten m it der gefundenen M., Intensitat u. Abhangigkeit von der Anreicherung an 
H 2 niclit vereinbar sebeinen (vgl. K a llm a n n  u . L a s a r e f f ,  C. 1932. I I . 817). Die 
M. von H 2 ergibt sicb daraus zu 2,01 351 ±  0,00 006 relativ zum obigen W ert von He 
oder zu 2,01 351 ±  0,00 018 in bezug auf O =  16. Die Bindungsenergie entspricht' 
ca. 2-106 V falls H 2 aus 2 Protonen u. einem Elektron bestelit, oder ca. 9,7-105 V, 
falls es aus einem Proton u. einem Neutron m it der M. 1,0067 bestekt. Die Wahrschein- 
licbkeit, daB H 2 ais strukturelle Einheit in den hóheren Kernen existiert, wird diskutiert 
(vgl. G ra c e , C. 1932. II. 1265) mit dem Ergebnis, daB bis jetzt keine Beweise dafur 
gefunden werden konnten. Es wird auf die Diskrepanz m it dem MeBergebnis von 
H a r d y ,  B a r k e r  u . D en n iso n  (C. 1933. I. 3163) liingewiesen, die aus dem ultra- 
roten Bandenspektrum von H2C1 die M. von H 2 zu 2,01 403 ±  0,00 010 bestimmen. 
(Physic. Rev. [2] 42. 1—10. 1/10. 1932. Bartol Research Foundation of the Franklin 
Inst.) B o r is  R o sen .

J. V. Dubsky und V. Dostał, E in  Beitrag zum Studium der cis-trans-Isomerie der 
Sake vom Typus M eX2-2A. V e r b b .  m i t  A t h y l e n d i a m i n .  Dargestellt 
wurden: CuCU-en (blaue Krystalle); CuBr.,■ en (griin); CuCL,■ Zen■ I i20  (violettblau); 
GuBr„-2en-H„Ó (blau). CuCL,-3en-4ILO, liygroskop., F. 130°; CuBr.,-3en-2ljJL O , 
sehr liygroskop., F. 122°; CuCh-en-2HCl, braun; CuBr2-en-2HBr (schwarzbraun), 
F. 238°. — V e r b b .  m i t P y r i d i n .  CaCU_-2Py (blau), zerflieBt zu einer sehwarzen 
FI. zwischen 235—263°; 2CuCl,-3Py (blau), F. 270°; CuC% -2(Py IICl) (braungelb), 
F . 195°. — V o r b b. m i t  C h i n o l i n .  CuCh- 2C'hinolin (blau), F. 232°; CuCU- 
2(Cliinolin-HCl)-2H£) (braungelb), F. oberhalb 160°. — C u d ,■ 2Papaverin (griin). 
Zur Erfassung der Isomeren der Reihc MeX,-2(A-HX) (A /=  Amin) wurden diese 
Verbb. nach 2 yersehiedenen Methoden hergestellt: 1. aus ĆuX,-2A +  2HX u. 2. aus 
CuX, +  2(A-HX), in der Envartung, daB dabei cis-trans-Isomerie im Sinne der Formeln: 

C k r „ ... A ■ HC1 OL „  .... C1H • A
C i> Cu'-A -H C l Cl-^ '-C1H-A

auftreten wird. In  den Eigg. der Aminkomplexverbb. konnten jedoeh keine merklichen 
Unterschiede festgestellt werden. (Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk 1932- Nr. 160. 
18 Seiten.) SchÓNFELD.

J. V. Dubsky und J. Trtilek, Beitrag zum Studium der Acetatoverbindungen der 
ErdalicalimetaUe. Nach den Rkk.:

4CuCL, -j- 6Me ae2 +  6H„0 — >- [Cu{(OH)2Cu}3]Cl2 -f- 6Me +  6C1 
" 6CH3COO' +  6CH3COOH u.

2MeC03 +  2HC1 -f 2CH3CO,H — y  [Me, ac2]CI, +  2H ,0  +  2CO, 
wurden folgende Acetatoverbb. hergestellt: [Ca2 ac2]Cl2-10H20 , [Ca2 ac2]Br2• 10H2O, 
[Ca2 ac2] J 2- 10H,0, [Ca, ac2] pikr.,-6H20 , [Ca2̂ lcj](N O ,)s211*0,,j C a 2 ac2]Cr0i^2H20 , 
[Ca2 ac,]Cr04 
Ca(ac),
[Mg2 ac2]ac Cl-
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Henri Muller, Uber die Herabsetzung des euiektischen Punkles im  Falle eines 
le.rn.aren Eutektikums. (Vgl. Co r n e c  u. Mu l l e r , C. 1 9 3 2 . II. 1741 u. Mu l l e r , C. 1 9 3 2 .
I I .  2782.) Die molekulare Erniedrigung des tem aren Eutektikums W .-KN 03-K2S 0 4, 
das bei —3,32° u. einem Mengenverkaltnis W. : KN03 : K 2S 04 =  100 : 10,3": 4,7 
liegt, durch Zusatz von Nichtelektrolyteii (Harnstoff, Saccharosc) ist 16,5, wiihrend die 
von Elektrolyten (KC1, KBr, K J , K 2Cr04, K 3[Fe(CN)6], K,[Fe(CN)0], NaNO,, NH4- 
N 0 3, Cd(N03)2, M gS04, CdSO.„ H„SO.„ Na2S 04, (NHł )2S 01, Li2S04, NaCl, NH4C1, 
NaBr, Na2C03) Na2Cr04, (NH4)2Cr04, Na3P 0 4, Na4P 20 „  Na4[Fe(CN)6]) aus 16,5 durch 
Multiplikation mit der Zahl der von K+, N 03_ u. S 04—  verschiedenen Ionen hervor- 
geht, in die das Salzmolekiil zerfallt. (C. B . hebd. Seanccs Acad. Sei. 196 . 1109—11. 
i 0/4. 1933.) , L. E n g e l .

Ernst Weitz und Ulrich Heubaum, U ber SchicUenbildung in  den Systemen 
Alkalihydrozyd-Wasser-Ammoniak. Zur Unters. des temaren Systems K 0H -H 20-N H 3 
bei hohen NH3-Drucken wurde in einem zur Kugel aufgeblasenen Capillarrohr NH 3 
uber konz. KOH bzw. NaOH-Lsg. bis ca. —50° kondensiert, das Rohrchen zugeschmolzen 
u. auf Zimmertemp. erwiirmt. Das System zeigt zwei fl. Schichten, die untere entha.lt 
hauptsachlich konz. Alkalilauge, die obere den groCten Teil des NH3. E n tha lt das 
System viel NH3, so erscheint beim Wiederabkiililen in der unteren Schicht u. auf 
dereń Kosten ein fester Bodenkorper, vermutlich ein KOH-Hydrat. Beim Envarmen 
iiber Zimmertemp. wird NH3 in den Gasraum gedrangt, bis schlieBlich nur noch eine 
fl. Phase yorlianden ist. Wegen dieser gegenseitigen starken Loslichkeitsemiedrigung 
wird das Hydroxylion m it den zweiwertigen Anionen yerglichen. Es ist ebenso wie 
diese stark  hydrophil, wirkt auffallend stark flockend auf positiv geladene Kolloide, 
auch seine Ba-Verb. ist wl. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 790—92. 3/5. 1933. Halle, 
Chem. Inst. d. Univ. u. GieBen.) Gu &GENHEIMER.

W.  Krings und E. Kehren, Uber Gleichgewichte zioischen Metallen und Schlacken 
im  Schmelzflusse. I II . Das Gleichgewicht 2 MnO -\- S i ==̂= S i0 2 +  2 M n. (II. vgl. 
C. 19 3 3 . I. 490.) Die Schmelzen wurden in A120 3-, MgO-, ZrO.-Tiegeln durchgefuhrt. 
Die Vers.-Anordnung entsprach derjenigen der fruheren Verss. Die Berechnung der 
Konstanten erfolgte nach Gewichtsprozenten, da sich iiber die Molekularzustande der 
beteihgten Komponenten noch keine Aussagen machen lassen. Die Konstantę der B k .: 
2 MnO +  Si SiO, +  2 5In ergab fur die Temp. 1500° im Mittelwert 0,113 ±  0,025. 
Da Schlacken m it hohen MnO-Gehh. bei dieser Temp. noch nicht fl. sind, wurden die 
entsprechenden Verss. bei hoherer Temp. durchgefuhrt u. nach Unters. der Temp.- 
Abhangigkeit auf 1500° umgerechnet. Der gefundene W ert der Konstanten gilt jedoch 
nur im Gebiet 0—20% Si im Begulus, bei hoheren Si-Gehh. sinkt die Konstanto deut- 
lich ab. Die Temp.-Abhangigkeit der Konstanten erscheint unbedeutend (innerhalb 
der Eehlergrenze). Die Warmetónung der Rk. betragt hochstens 14,3 kcal bei 1500°. 
Die Aufnahme von Tiegelmaterial durch die Schlacken ist sehr stark, jedoch scheint 
nur MgO durch Abbindung von SiO, die Konstantę zu beeinflusscn. Eine Beeinflussung 
der Konstanten durch Fe- bzw. FeO-Zusatze erscheint unter Beriicksichtigung der 
fruheren Ergebnisse der Yff. nicht gesichert. Eine Erklarung fur das Absmken der 
Konstantę bei hoheren Si02-Gehh. der Schlacken wird in einer Selbstkomplexbldg. 
der S i02 gesehen. Zur Erganzung der Torhegenden Verss. wrerden noch Schmelzen von 
J I a u r e r  u . B i s c h o f  (vgl. C. 19 3 2 . II. 3612) ausgewertct. (Z. anorg. allg. Chem. 209 . 
385—408. 23/12. 1932. Aachen, Inst. theoret. Hiittenkunde u. physikal. Chem. Teelui. 
Hochschule.) W e n tr u p .

W. Jost, Die Diffusionsgeschmndigkeit einiger Meialle in Gold und Silber. Nach 
einer fruher beschriebenen Methode (C. 19 3 2 . I. 3262) wird die róntgenograph. Unters. 
der Diffusionsgeschwindigkeit von Cu in Au wiederholt. Es werden annahernd die- 
selben Werte gefunden. Neu untersucht wird iiber ein groBeres Temp.-Intervall die 
Diffusionsgeschwindigkeit von Pd u. P t in Au, wobei Legierungen benutzt werden. 
Ebenso wird das System Ag-Pd untersucht. Die Ergebnisse sind graph. wiedergegeben. 
Die Temp.-Abhangigkeit laBt sich durch eine Exponentialformel darstellen. (Z. physik. 
Chem. Abt. B. 21 . 158—60. April 1933. Hannover, Inst. f. phys. Chem. d. T. H.) Ga e .

F. H. Jeffery, Kupfcr-Magnesiumlegierungen, thermodynamisch untersucht. Die 
Ton J o n e s  (C. 19 3 2 . I. 1292) durchgefuhrtcn Unterss. von Cu-Mg-Legierungen werden 
Tom Yf. dahin erweitert, daB er die molekulare Konst. der fl. u. festen Lsgg. bestimmt. 
Die Best. der letzteren ist wichtig, da die Ergebnisse von JONES nicht vóUig m it den 
durch die Róntgenstrahlenanalyse (vgl. G rim e  u. M o r r is - J o n e s ,  C. 19 2 9 . II. 1742> 
erhaltenen ubereinstimmen. Yf. errechnet, daB die fl. Lsg. aus einatomigen Molekiilen
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yon Cu u. Mg bestclit. Die Konst. der festen Lsg. von Mg in-Cu u. Cu in Mg ist ebenso 
einfacli. Es esistieren sowohl MgCu2 wie Mg2Cu. Die Ergebnisse dieser thermodynam. 
Analyse sind im Einklang m it der Arbeit von JONES. (Trans. Faraday Soc. 29 . B50 
bis 553. April 1933. Cambridge, The GOLDSMITHS’ Metallurgieal Lab.) Ga e d e .

C. N. Hinshelwood und G. H. Grant, Obere Druckgrenze fu r  die Ezplosions- 
ketlenreaklion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff. (Vgl. C. 1933. I . 4.) Die Existenz 
der oberen Explosionsgrenze wird zuruekgefuhrt auf das Abbrechen der Reaktionskette 
infolge Desaktivierung durch DreierstóBe. Sind X  u. Y  zwei Bestandteile, die in der 
K ette zusammenstoBen, so ergibt sioh die Gleichung K  [Ar][Y] =  Z x [A ][7 ][H 2] 
r/j„ [X ][Y][02] Z 3 [X ][ ł '] [J /]  (M  ein Edelgas). Die Faktorcn Z  sind proportional den 
StoBzahlen des XY-Komplexes m it einem dritten Molekuł. Bei Abwesenheit eines 
Edelgases folgt daraus die Gleichung [H,] C — b [0 2], bei Hinzufiigung eines Edel- 
gases eino lineare Abnahme der Partialdrucke von H 2 u. 0 2. Beides wird experimentell 
bestatigt. He ha t wogen seiner groBeren Gesehwindigkeit (u. deshalb grófierem Z) 
einen yiel groBeren EinfluB ais Ar, ebenso ist b =  Z 2/Z 1 yiel kleiner ais 1. Der EinfluB 
der groBeren Gesehwindigkeit von H 2 u. He gegeniiber 0 2 u. Ar ist so groB, daB die 
M. des Komplexes yiel groBer ais etwa 2 H  sein muB. Nimmt m an fiir X  Y  einen akti- 
yierten Komplex von H 2 u. 0 2 an, so bereehnet sieh das Wirkungsverhaltnis von Ho 
u. Ar zu 1,77. Beobaehtet wurde 1,6. Fiir b ergibt sieh 0,35, beobachtet wurde 0,325. 
(Naturę, London 131. 361—62. 11/3. 1933. Trinity Coli. Oxford.) G u g g en h e im e r.

Jean Amiel, U ber die langsame Verbrennung von Benzol. Vf. erhitzt Gemischo 
der Zus. C6H 6 +  15 0  bei einem Druek yon 1 a t  2 Stdn. auf Tempp. zwischen 400 u. 
540° (Explosion erfolgt bei 575—585°). Ais gasfórmige Rk.-Prodd. wurden C02, CO 
u. 0 2 erhalten, dereń Menge bestimmt wurde. Wahrend unter 420° nur sehr geringe 
Mengen Bzl. oxydiert werden, steigt die Rk.-Gesehwindigkeit yon 435—485° stark 
an, u. bei 510° ist das ganze Bzl. oxydiert. Mit steigender Temp. steigt der C02-Geh. 
des gasfórmigen Rk.-Prod. monoton, wobei der CO-Geh. den C02-Geh. bis 473° iiber- 
wiegt u. der CO-Geh. bei 477° m it 32—33 Vol.-°/0 ein Maximum erreicht. An H  ge- 
bundener O seheint nur ais W. aufzutreten. (C. R . hebd. Seances Acad. Sei. 198. 
1122—24. 10/4. 1933.) L. E n g e l .

H. Marshall Chadwell und Toshizo Titani, Die Realdion von alomarem Wasser- 
sloff mit einigen Alkylhalogeniden. Vff. untersuchen die Umsetzung von alomarem 
Wasserstoff m it CH3F, CH3Cl, CH3Br, CHrJ, G,H,Cl, C J l,fir , CHi  u. C2/ i G. Wahrend 
CH3F  nieht verandert wird, werden CH3C1 u. CH3Br teilweise u. CH3J  vollstandig 
zers. W ahrend von C2H 0Br der gleiche Bruchteil zers. wird wie von CH3Br, wird yon 
C2H 6C1 3-mal mehr zers. ais yon CH3C1. Die halogenfreien Rk.-Prodd. sind CH4, C2H 8 
u. Spuren yon C2H4. Wahrend die Chloride nur HC1 bilden, entsteht aus den Bromiden 
u. Jodiden neben HBr u. H J  auch Br2 u. J 2 u. zwar desto mehr freies Halogen, je kleiner 
die Konz. der H-Atome ist. Aus diescn Ergebnissen geht heryor, daB die Aktivierungs- 
warme der R k. zwischen H-Atomen u. Methylhalogeniden yom F  zum J  stark ab- 
nimmt. Mit der Annahme von CH3X +  H — >- CH3 +  H X  ais Prim arrk. konnen alle 
Beobaehtungen liber die Rkk. von Methylhalogeniden erklilrt werden. Die Rkk. der 
Athylhalogenide sind so kompliziert, daB Vff. keinen Rk.-Mechanismus yorschlagen. 
(J . Amer. chem. Soc. 55. 1363—76. 6/4. 1933. Frankfurt a. M., Uniy., Physikal. Chem. 
Inst. u. Tufts Coli., Massachusetts.) _ L. E n g e l .

M. Centnerszwer und S. Lewi, Einflu/3 der Temperatur au f die Losungsgeschwin- 
digkeit des chemisch reinen Thalliums in  tśalpeiersaure. Aus der Losungsgeschwindigkeit 
yon reinem Tl in H N 03 (2,06 zwischen 25 u. 35°) folgt, daB die Gesehwindigkeit durch 
das Tempo der chem. Rk. an der Grenzflache Metall-Fl. bestimmt wird. H N 02 beein- 
fluBt die Rk. nicht, damit hiingt die Tatsache zusammen, daB das Umriihren der Saure 
einen positiven EinfluB auf die Losungsgeschwindigkeit ausiibt. (Buli. int. Acad. polon. 
Sci. Lettres Ser. A. 1932. 362—68. Dez. Warsehau, Physik.-Chem. Inst. der 
Univ.) P. L. G u n t h e r .

H. R. Hailes, Die ihermisćhe. Zersetzung von Bleistyphnat. Zur Unterss. der therm. 
Zers. yon Bleistyphnat wird die yon G a r n e r  u . Gomm (C. 1932. I- 336) beschriebene 
Methode angewandt. Die Ergebnisse sind graph. dargestellt. Es sind 3 Stufen bei 
der Zers. des Bleistyphnats beobachtet: 1 . Aufbrechen der Krystalle bei der W.- 
Abgabe, 2. Beschleunigung der Rk., die dem Gesetz:

log {d pjd t — d p jd  i) — kyt +  const 
gehorcht u. dereń Mechanismus ais Kettenrk. erklart wird, 3. Ablauf des Prozesses 
ais Rk. erster Ordnung. Die Detonation erfolgt in der 2. Periode des gesamten Vor-
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ganges. Die Zeit, die bis zur Detonation verstreicht, wird fiir die Tempp. von 225 bis 
255° bestimmt. Sie ist sowolil von der Temp., wie von der KrystallgróBc abhangig. 
Von 200—225° erfolgt (herm. Zers. ohne Detonation. (Trans. Faraday Soe. 29 . 544 
bis 549. April 1933. Bristol, The Physical Chemistry Department, The Uniy.) Ga e d e .

Boże Teźak, Beiłrag zum Studium der Kinetik helerogener Systeme. Bei Erhitzen 
einer Lsg. von BaCL in konz. HC1 m it Na2SO,,-Lsg. wurde beobachtet, daB die Menge 
des von Ba-Nd. okkludierten CI m it der Dauer des Kochens abnimmt. Die Kinetik 
der Cl-Abgabe stimmt m it folgender Formel liberein: — (dS)j(dl) =  K S  (S  — Soo), 
wo S  die okkludierte Cl-Monge in der Zeit t, Sao der Cl-Gch. fiir t =  oo u. K  eine Kon
stantę ist. (Buli. Soc. Chim. Yougoslavie3. 25— 31.1932. London,Univ. Coli.) S ch o n f.

Arthur Tandy Williamson, Ein Beilrag zum Studium der Reaktion zwischen 
Wasserstoff und Sauerstoff. Die Adsorption von Wasserstoff an Pyrezglas und Quarz. 
Vf. untersucht die Geschwindigkeit der Adsorption von H., an Quarz bei 400, 446 u. 
476° u. an Pyresglas bei 526 u. 542°. Das Adsorptionsgleichgewieht, dessen Erreiehung 
einigc Stunden dauert, wurde fiir Pyrexglas erhalten. Aus der Erfiillung der L a n g m u ir - 
schen Isotherme wurde auf wahro Adsorption gesehlossen. Ein Kniek der Adsorptions- 
kurve, der dem Ubergang einer sehnellen Adsorption in eine langsame Diffusion ent- 
spreehen wurde, wurde in keinem Falle beobachtet. Alle diese Befunde spreehen gegen 
die Theorie der oberen Explosionsgrenzc von A l y e a  (C. 1931. II. 5), da hiernach die 
Ausbldg. einer liickenlosen Adsorptionsschieht in wenigen Sekunden notig ware, ganz 
besonders weil sehon bei 450° Explosionen stattfinden konnen u. bei dieser Temp. 
der Sattigungsvorgang einige Tage in Ansprueh nimmt. (J. Amor. ehem. Soe. 55. 
1437-—41. 6/4. 1933. Princeton, New Jersey, Univ., F r ic k  Chcm. Lab.) L. E n g e l .

Kene Wolff, Die elektrochemischen Yorgange bei der katalytischen Zcrsetzung von 
Wasserstoffperoxyd durch Platin. Eine platinierte Pt-Elektrode zeigt in einer H 20 2- 
Lsg. vom ph =  —1 sobald dio H 20 2-Konz. zum Auftreten der 0 2-Entw. an der Elektrodo 
ausreieht, unabhangig von der H 20 2-Konz. ein Potential von ca. 0,800 V, wahrend bei 
Betrachtung der Elektrode ais Sauerstoffelektrode ca. 1,100 V zu erwarten ware. Unters. 
von gepufferten 1-molaren H 20 2-Lsgg. im pn-Bereich zwischen 1,25 u. 11,34 zeigt, 
daC sich die Elektrode wie eine Wasserstoffelektrode bei einem H 2-Druck von 10-28 a t 
Terhalt. Dies ist gerade der H 2-Druck des W. Das zugehorige Potential tr itt  zwar 
nicht beim Eintauehen von P t in W. auf, wohl aber beim gleichzeitigen t)berleiten 
von H 2 u . 0 2 uber das P t. Auf Grund dieser Bcobaehtungen macht sich Vf. folgende 
Yorstellung von der H 20 2-Zers. am P t: Die Vorgange H 20 2— y  2 H+ +  O. +  2 0  
u. H 20 2 —->- 2 OH-  -f- 2 © treten am P t gleiehzeitig ein u. fiihren zu einer W.-Bldg., 
die das Auftreten des Gleiehgewichtspotentials zwischen W., 0 2 u. H 2 bewirkt. (C. R. 
hebd. Seances Aead. Sci. 196- 1113—16. 10/4. 1933.) L. E n g e l .

Otto Anders, Kryoskopische Effekte in gemiscliten Ldsuwjsmittdn und ihre Be- 
ziehung zur Loslichkeit der Zusatze. Bei ideałem Verh. wirkt ein Zusatz zu einem ge- 
mischten Losungsm. genau wie bei einem einfaclien; tatsachlich treten Yerschiebungen 
auf, je nachdem in weleher Komponentę sich der Zusatz besser lost. Vf. setzt dem 
System Eg.-Bzl., namcntlich dem eutekt. Oemisch (F. —8,3°, 35,45% Eg.), dessen 
Gefrierpunkte in der Nahe des Eutektikums neu bestimmt werden, Ńa2Cr04, J , S, 
AgC104 u. aueh Cr03 zu u. analysiert die fl. u. feste Phase. Daneben werden die Loslich- 
keiten von AgCl0.v Na2CrOi S  und J  in Bzl., Eg. und Gemischen beider neu bestimmt. 
Die Erniedrigungen ohne Zusatz weisen darauf hin, daB Bzl. in Eg. u. Eg. in Bzl. etwa 
trim er gel. sind. AgC104 ist in den reinen Komponenten merklicli 1., Na2Cr04 wenig. 
In  fast allen Fallen scheint die Loslichkeit bei gleicher Zus. des Losungsm. linear mit 
der Temp. anzusteigen. Na2Cr04 ist in Eg fast ganz in 3 Ionen zerfallen, wahrend Cr03 
nicht dissoziiert ist.

Die Gleichungen fur die Veranderung der Zus. der Phasen werden abgeleitet 
(siehe Original). Die Mischungswarmen u. die Warmetonung durch kleine Veranderungen 
der Zus. machen neben don groBen Schmelzwarmen nichts aus. Na2Cr04 ist im eutekt. 
Gemisch weniger dissoziiert ais in reiner Eg. Je  groBer der Zusatz an Na2C r04 ist, desto 
mehr wird Eg. in der Lsg. zuriickgelmlten u. Bzl. in die feste Phase gedrangt. Das 
Grund ist die viel groBere Lóshchkeit von NaCr04 in Eg. Jodzusatz wirkt umgekehrt. 
Bei einem Vers. mit S nimmt die Konz. des Bzl. in der Lsg. ab. AgC104 scheint m it 
Bzl. eine feste Lsg. zu bilden, allerdings nur zu einem geringen Betrag; es ist in Bzl. 
polymer, was bei der fiir ein anorgan. Salz ungewóhnlieh groBen Loslichkeit (11,74% 
bei 19,8°, in Eg. 44,40%) zu erwarten war. — Ferner treten mchrfach Aussalzeffekte 
auf. (Z. physik. Chem. Abt. A 1 6 4 . 145—75. April 1933.) W. A. R o th .
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Kashiwa Akashi, Ober die Absorption von Kohlendioxyd durch Aminlósungm. 
Das Absorptionsvermogen der Aminlsgg. ist von der chem. Affinitat der Aminę ab- 
hangig. -— KW-stoffe, Nitrobenzol u. Chlorbenzol ais Losungsm. haben kcinen EinfluB 
auf das Absorptionsvermogen. Durch W. wird es erhoht, durcli A., Keton, Acetal oder 
Ester erniedrigt. — Die Dampfdrucke der Systcme Amin-W.-C02 werden gemessen. 
(Sci. Pap. Inst. pbysic. chem. Res. 20. Nr. 411—13; Buli. Inst. physic. cliem. Res. 
[Abstr.], Tokyo 12. 22. Marz 1933.) K u t z e l n ig g .

Marianna Schaskolsky und A. Schubnikow, Ubcr die. kiinstlicJie Herstellung 
gesetzmćifSiger Kryslalhcrwachsungen des Kalialauns. Experimentelle Technik: Es 
wird zunachst ein grofier Krystall m it ausgedehnter Flachę naeh unten (an einem 
Glasstab hangend) gezuchtet, u. durch heftiges Schutteln oder dgl. werden Keimo 
erzeugt. Nach etwa 10 Min. sind zahlreiche kleine Krystallchen gebildet, die beim 
Umdrehen des KrystallisationsgefaBes auf die groGe Krystallflaehe fallen. Sie werden 
von hier sofort durch energ. Schutteln abzuwerfen yersucht, dabei zcigt es sich je- 
doch, daB einige sofort fest haften. Diese haftenden Krystalle liiBt man noch einige 
Stdn. weiterwachsen u. untersucht sie dann. — AuBer den friilier bekannten Ver- 
wachsungen u. Zwillingen nach dem Spinellgesetz wird ein neues Verwachsungsgesetz 
nach den Wurfel- u. Oktaederflachen u. nach der ihnen gemeinsamen Kanto [110] 
konstatiert. Alle móglichen Fiille von gesetzmaBigen Verwachsungen werden fiir den 
Alaun theoret. abgeleitet, u. es wird eineVoretellung vom Mechanismus des Aneinander- 
haftens der Krystalle gegeben. (Z. Kristallogr., KristaUgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. [Abt. A d. Z. KristaOogr., Minerał., Petrogr.J 85. 1— 16. Marz 1933. 
Leningrad, Mineralog. Inst. d. Akad. d. Wiss. USSR.) S k a l ik s .

Harold E. Buckley und Wesley Coeker, Durch Farben hervorgerufene sysle- 
malische 11 abilusdnderung in KCl03-Krystallen. 320 Krystallisationsverss. m it iiber 
80 Yerschiedenen Farbstoffen wurden in einem Thermostaten durchgefiihrt. — Farb- 
stoffe wirken ahnlich wie anorgan. Fremdionen (vgl. C. 1932. II. 165), doch ist die 
Wrkg. bei einer Reihe von Farbstoffen mehrere hundert Mai stiirker ais bei den starkst 
wirkenden anorgan. Ionen. NH4-Molybdat entspricht etwa einem Farbstoff mittlerer 
Wirksamkeit. Der Sitz der Adhasionskraft des Farbstoffmolekuls ist in der SOsNa- 
Gruppe zu suchen, die durch eine —-N—N— Gruppe stark  aktiviert wird. N  i o h t  
wirksam sind jedoch Farbstoffe, in denen eine —N -N -— Gruppe in Ortho- oder Peri- 
stellung zu einer S 03Na-Gruppe steht; diese sind unwirksam, auch wenn noch andere 
S 03Na- oder —Ń“ N— Gruppen vorhanden sind. Unwirksam werden auch urspriing- 
lich wirksame Farbstoffe durch Absiittigung der —-N-—N— Doppelbindung. (Z. K ri
stallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 85. 58—73. Marz 1933. Manchester, Univ., Crystallography 
Dept.) S k a l ik s .

A[. A tom struktur. R ad ioch em ie . P h otoch em ie .
Julius Wallot, Grundeinheiten und Maflsyslemc. I . Obersicht m it Schrifttums- 

nachweiscn (etwa zwischen Anfang 1930 u. Ende 1932). (Physik regelmaBig. Ber. 1. 
1—6. 1933. Berlin-Siemensstadt, SIEMENS & H a l s k e  A.-G., Wernerwerk.) S k a l .

Hans Jensen, Ober die Gultigkeit des Virialsatzes in der Thomas-Fennischen 
Theorie. (Z. Physik 81. 611—24. 7/4.1933. Hamburg, Inst. f. theoret. Phys.) S k a l ik s .

J. Winter, Die von derZeit abhdngigen Hamiltonschen Glcichungen und die Iłesotianz- 
ersclteinungen in  der Wellenmechanik. F ast alle in der Wellenmechanik behandelten 
Probleme sind stationare Probleme. Die HAMILTON-Funktion ist von der Zeit un- 
abhangig, u. es bestehen keine Schwierigkeiten in der experimentellen Definition der 
Energieeigenwerte. Bei der Angleichung an nicht stationare Probleme soli folgendes 
erreicht werden. Die Erscheinungen der Zwischenwrkg. von Materie u. Licht oder 
auch die nicht adiabat. Storungsprobleme sollen auf Probleme zuriickgefiihrt werden, 
fiir die die Wellenmechanik Lsgg. liefert. Die Auswahl- u. Intensitatsregeln werden 
bestatigt. Diese Regeln stellen alles dar, was sich von den Obergangen eines sieh im 
isotherm. Gleichgewicht befindlichen Systems sagen laCt. Die wellenmechan. Be- 
trachtungen werden auf die Resonanzerscheinungen angewendet. (J. Physiąue Radium 
[7] 4. 132—37. Marz 1933. Paris.) G. Sc h m id t .

A. Lustig und M. Reiss, Bemerlcungen zu den Arbeiten von E. Nestleund K.ScIuifer-. 
„Verdampfungserscheinun(jen an Quecksilbertrópfchen und ihr Einflttfi auf die Messung 
des eleklrischen Elemenlarquantums.“ (Vgl. C. 1932. II. 2430.) In  den beiden genannten 
Arbeiten werden Ladungsmessungen an Hg-Teilchen nach der EHREXHAFTschen
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Methode durchgefiihrt. Ladungsunterschreitungen konnten nur an stabilen Probe- 
kórpern gefunden werden, wahrend an verdampfenden Teilchen nur ganzzahlige Viel- 
fache des Elektronenwertes gefunden wurden. Vff. diakutieren die method. Mangel 
obiger Arboiten u. zeigen, daB die an verdampfenden Teilchen gefundenen Ladungs- 
iwerte keino ausgezeichneten Werte darstellen, sondern von 17,3—32,1-10-10 elektro- 
stat. Einheiten ziemlieh gleichformig verteilt sind. Weiter wird auf die Yerss. 
von SANZENBACHER (C. 1926. II. 2873) hingewiesen, nach denen bei der Halfte 
der untersuchten Teilchen in H ,, obwohl sie Verdampfungaerscheinungen zeigten, 
Unterschreitungen des Elektronenwertes festgestellt wurden. (Z. Physik 79. 696—99. 
15/12. 1932. Wien, I II . Physikal. Inst.) G. S c h m id t .

Karl Siebertz, U ber s/^-Messungen an Fadenstrahlen. Biegt man einen Elektronen- 
fadenstrahl in einem Magnetfeld zu einer ICreisbahn, so wird die Strahlgeschwindigkeit 
kleiner gefunden ais der Anodenspannung entspricht ( =  zu grofies e//«). Eerner wurde 
durch direkte Sondenmessungen, bis auf 0,5 cm an den Strąki heran, der Strahl nega- 
tiyer gefunden ais der umgebende Gasraum. Nach Ansicht des Vf. liegt demnaeh die 
den Strahl zusammenhaltende Raumladung in einem engen „Schlauch“ um den Strahl 
herum, welcher noch negativer isfc ais der Strahl selbst. (Physik. Z. 33. 895—97. 15/11.
1932.) K o l l a t h .

J. Chadwick, P. M. S. Blackett und G. Occhialini, Ein neuer Nachweis fu r  
das positive Elektron. Neue Verss. m it der WlLSON-Kammer iiber die Wrkgg. der 
durchdringenden Hóhenstrahlung sowie iiber die Erscheinungen beim Durchgang von 
Neutronen durch Materie lassen das Auftreten positiver Elektronen ais moglich er- 
scheinen. Zum Nachweis dieser Strahlung wurde eine Po-Quelle m it Be in einem ge- 
schlossenen GefaB in der Nahe der Wand einer WlLSON-Kammer angeordnet. An 
der Innenwand der Kainmer war eine Pb-Scheibe von 2 mm Dicke befestigt. Diese 
Pb-Scheibe wurde der Wrkg. der y-Strahlen u. der Neutronen ausgcsetzt, die vom 
Bo em ittiert wurden. Die W ILSON-Aufnahmen wurden mittels eines stereoskop. 
Kamerapaares durehgefiihrt. Wahrend der Expansion wurde ein Magnetfeld von 
S00 Gauss angelegt. Die meisten aufgenommenen Balinen riihrten entsprechend ihrem 
Krummungssiim von negativen Elektronen her. Einige dagegen hatten ihren Ursprung 
in oder in der Nahe der Pb-Scheibe u. zeigten eine Krummung in entgegengesetzter 
Iliehtung. Durch statist. Priifung dieser Ergebnisse wurde die Ansicht bestatigt, daB 
die Bahnon in der Scheibe begannen, u. deshalb eine positive Ladung trugen. Die An- 
nahme wurde weiter gestiit2t  durch Yerss., bei denen eine Metallplatte durch die 
WlLSON-Kammer gelegt wurde, so daB die Balinen der Teilchen abgebremst wurden. 
In  einem Palle liatte die Bahn eine Krummung von H  q =  12700 vor dem Passieren 
einer 0,25 mm dicken Cu-Folie. Nach dcm Durchgang durch die P latte betrug die 
Krummung H q  =  10000. Dio Veranderung des H  q-Wertes beim Durchgang durch 
die Cu-Eolie ist angenahert die gleiche wie fur ein negatives Elektron unter ahnlichen 
Bedingungcn. Das Ionisierungsyermogen des Teilchens ist ebenfalls gleich dem des 
negativen Elektrons. Diese Beobaohtungen stimmen m it der Annahme uberein, daB 
dio M. u. die GróBe der Ladung des positiven Teilchens gleich denen des negatiyen 
Elektrons sind. Der Ursprung der positiven Teilchen ist noch ungekliirt. (Naturę, 
London 131. 473. 1/4. 1933. Cambridge, Cayendish Laboratory.) G. Sc h m id t .

Pierre Achalme, Die chemische Natur des Neutrons. Fur das Neutron wird im 
allgemeinen angenommen, daB es eine A rt allotrop. Zustandes des H-Atoms darstellt, 
dessen N eutralitat aus der Tatsache hervorgeht, daB Kernproton u. Elektron aus un- 
bekannter Ursache prakt. unzertrennbar sind. Vf. geht von der Annahme aus, daB 
der absol. W ert der Ladung des negativen Elektrons doppelt so groB ist wie der der 
positiven Ladung der Masscneinheit, des Protons. Diese Forderung steht nicht im 
Widerspruch m it irgend einer experimentellen Tatsache. Das Neutron wurde demnaeh 
aus der Bindung unter atomhafter Form aus 2 Protonen u. einem Elektron gebildet 
sein u. wiirde das At.-Gew. 2 besitzen. Diese Art, den neuen Korper aufzufassen, 
wird durch die Unterss. iiber die allotropen Zustiinde des Ho-Molekuls bestatigt. Be- 
kanntlieh verhalt sieh bei 50° absol. H 2 ais ein monoatomares Gas. Die Entw. dieser 
Tatsache h a t zur Feststellung der beiden allotrop. Zustiinde des II , gefuhrt. Der Para- 
wasserstoff u. das Neutron sind chem. gleich u. unterscheiden sich nur votn Orthomolekiil 
durch die Entfernung der Molekulzentren. Die Instabilitat der Korper mit dem Atom- 
gewicht 2 u. 3 erkliirt sich durch ihre Struktur. Das He-Atom m it dem At.-Gew. 4 
scheint das erste widerstandsfahige Aggregat zu sein, dessen 4 Zentren sich in Form 
einer regularen dreieckigen Pyramide gruppieren. Aus den Betrachtungen des Vfs.
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kann gefolgert werden, daC die Atomroihe folgendermaBen beginnt: I. Proton mifc 
•einer positiven Ladung. II . Neutron, das aus 2 Protonen u. oinem Elektron besteht.
I I I .  E in Korper, der sich aus 3 Protonen u. einem Elektron zusammensetzt u. eine 
positire Ladung besitzt. IV. a-Teilchen, die aus 4 Protonen u. einem Elektron be- 
stehen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 1 96 . 614—16. 27/2. 1933. Paris.) G. S c h m id t .

J. Solomon, Uber die Theorie der Neidronenstreuung. U nter Zugrundelegung 
einer bestimmten Zwischenwrkg. sind die StoCgesetze zwisehen Neutron u. Atomkem 
aufgestellt worden. Die BoRNsche Methode ist in erster Nahenmg auf das R u t h e r - 
FORDsche Gesetz angewendet worden. Die Anwendungsgrenzen der erhaltenen Eormeln 
werden aufgezeigt. Eiir Geschwindigkeiten, die groBer ais 3-10° cm/Sek.-1  sind, laBt 
sich die BORNsehe Methode nicht uber H  oder He hinaus anwenden. Der Vergleich 
d er experimentellen Ergebnisse mit den aus der ersten Naherung gewonnenen Eormeln 
fu r Elemente, wie Pb oder Hg, kann nickt zur Bestatigung der Annahme uber die 
Zwischenwrkg. beitragen. (C. R . hebd. Seances Aead. Sci. 1 96 . 607—09. 27/2. 1933. 
Paris.) G. S c h m id t .

E. N. Gapon, Zur Theorie des Atomkems. I. Nach der RuTHERFORDschen Hypothese 
besteht der Atomkern aus positiven Teilehen (1. Zone des Atomkems) u. neutralen 
Teilehen (2. Zone des Atomkems). Je  nach der Annahme iiber die N atur der positiven 
u. neutralen Teilehen entsteht das eine oder das andere Schema der Bldg. des Atom
kems. Die Teilehen, die die erste Zone ausfullen, sind a-Teilchen. Die neutralen Teilehen 
werden ais Neutronen gedeutet u. zwar ist: Neutron =  Elektron +  Proton. Die freien 
Elektronen fehlen im Atomkem, sie sind entweder von den a-Teilchcn oder von den 
Neutronen eingehiillt. Is t Z  die Ordnungszahl des Elementes, so ist die Zahl N a der 
a-Teilchen in der ersten Zone fur Elemente m it geradem Z : N a =  Z/2. F u r Elemente 
m it ungeradem Z : N a =  {Z — l)/2. Eiir Elemente m it ungeradem Z  enthalt die erste 
Zone offenbar noch ein Proton. Die Anzahl der Neutronen fur gerades u. ungerades Z 
werden angegeben. Das oben genannte Schema des Aufbaus des Atomkems aus 
a-Teilchen u. Neutronen kann durch Unters. des Massendefektes u. der Kernbldg. 
bewiesen werden. Der Massendefekt des Atomkems wird aus der Summo des Massen
defektes der a-Teilchen u. demjenigen der Neutronen berechnet. Alle Isotopen des 
gegebenen Elementes besitzen die gleiehe Anzahl von a-Teilchen u. unterseheiden sich 
nur in der Anzahl der Neutronen. Die Differenz zwischen den Massendefekten zweier 
Isotopen ist gleich dem Massendefekt der eingetretenen Neutronen. Sind die Massen- 
defekte des Atomkems u. der Neutronen, sowie die Anzahl der Neutronen bekannt, 
so kann der Massendefekt des Konglomerats der a-Teilchen der ersten Zone berechnet 
werden. Die Eolgerungen aus der Theorie bestiitigen sich Yollkommen an allen Ele- 
menten, fiir welche der Massendefekt von A s t o n  bestimmt ist. Die Bldg. der Atom- 
kem e reguliert sich nach folgenden zwei Regeln. I. Die Bldg. des Kerns geht in  folge- 
reehter Einlagerung zweier Neutronen u. zweier Protonen vor sich. II . Die Massenzahl 
kann nicht kleiner ais die verdoppelte Ordnungszahl sein. Aus der Anzahl der móglichen 
Variationen konnen nur zwei benutzt werden. Danach sind die Elemente m it ungeradem 
Z reine Elemente, u. die Elemente m it geradem Z  besitzen je drei Isotopen, oder die 
Elemente m it geradem Z  u. ungeradem Z  haben jedes zwei Isotopen. Aus einem an- 
gefuhrten Schema geht deutlich hervor, daC in der Reihe He—Ar Isobare unmóglich 
sind. (Z. Physik 7 9 . 676—81. 15/12. 1932. Moskau.) G. S c h m id t .

E. N. Gapon, Zur Theorie des Atomkems. I I . Es werden die Gesetze be- 
trachtet, nach denen die Atomkeme der Reihe Ar bis Nd aufgebaut sind. Aus den 
allgemeinen bekannten Zahlen der Isotope von A s t o n  konnen folgende Typen 
Ton Ubergangen des Elementes m it gegebener Kernladungszahł zu dem nach ihm
folgenden festgestellt werden. I. Einlagenmg eines Protons; Beispiele: Zn;o----y
Ga71— >- Ge72; Seeo— >- Brgl— ->- K r82. II . Einlagerung von 2 Protonen; Beispiele 
Ti18— y  Cr50; Ge72— >- Se74. I II . Einlagerung 1 Protons u. 2 Neutronen; Beispiele: 
Scj5 — >-Ti18; Ar36— >-K30. IV. Einlagerung eines Neutrons; Beispiele: Zn66— >- 
Sn,.,— >- Zn6S; Ga7.,— >- Ge73— y  Ge71. V. Einlagerung 2 Neutronen; Beispiele: 
Ze8o— y  Se82; K rgI— >-Kr86; (Z. Physik 8 1 . 419—24. 22/3. 1933. Moskau.) G. Schm.

Werner Braunbek, Beziehungen der empirischen Atom- und Ionenradien zu der 
Thomas-Fermischen Ladungsrerteilung im Alom. Fiir den Fali des neutralen Atpms 
wird in einer unendlich ausgedehnten, kugelsymmetr. Ladungswolke versucht, einen 
charakterist. Radius in einfacher Weise zu definieren. Entweder wird er ais Radius 
einer ICugel definiert, auCerhalb dereń die gegebene Ladungsverteilung einen bestimmten 
Ton der Kernladungszahł Z  unabhangigen Bruchteil der Gesamtladung ergibt, oder
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er wird ais Radius einer Kugel definiert, auBerhalb dereń nach der gegebenen Ladungs- 
verteilung eine bestimmte, von Z  unabhangige, absol. Ladung Ne liegt. Auch bei Ionen 
licfert ein nach der letzten Definition bestimmter Radius die richtige Abliangigkeit 
von der Ordnungszahl u. erlaubt damit, die empir. Wirkungsradien zur T h o m a s-E er m i-  
schen Ladungsvorteilung in Beziehung zu setzen. Der Gang der empir. Atom- u. Ionen- 
radień m it der Kcrnladungszalil Z  wird innerhalb vertikaler Reihen im period. System, 
wie z. B. Li, Na, K, Rb, Cs oder auch Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+ m it der Ladungsverteilung 
in Beziehung gesetzt. Es zeigt sich, daB m it groBer Annaherung der richtige Gang 
eThalten wird, wenn fur den Wirkungsradius dio zweite Definition benutzt wird. Die 
auBerhalb der Kugel von 7j  unabhiingig absolute Ladung erweist sich fiir die ver- 
sehiedenen berechneten Reihen etwas verschieden, ist aber jedesmal von der GróBen- 
Ordnung eines Elektrons. (Z. Physik 79 . 701— 10. 30/12. 1932. S tuttgart,
T. H.) __ G. S c h m id t .

E. C. Pollard, Die Hohen des Polentialwalls des Kerns und die Kernsłruktur. 
Durch Verss. ist nachgewiesen worden, daB die Hóhe des Potentialwalls der leichten 
Kerno proportional der Kernladungszahl ist. Diese einfache Beziehung kann in Ein- 
klang m it der HEISENBERGschen Annahme gebracht werden, nach der dio Kerne 
aus Protonen u. Neutronen zusammengcsetzt sind u. nach der eine Anziehungskraft 
zwischen einem Neutron u. einem Proton bei kleinen Entfernungen, u. zwischen einem 
Neutron u. einem Neutron, besteht. Die erste Anziehungskraft ist jcdoch groBer. Ein 
a-Teilchen enthiilt zwei Neutronen u. zwei Protonen, ein K em  enthśilt N 1 Neutronen 
u: N 2 Protonen. Bei Annahme des CouLOMBschen AbstoBungsgesetzes besteht eine 
Anziehungskraft zwischen den Kernncutronen u. a-Teilchenprotonen u. zwischen den 
Kernprotonen u. den a-Teilchenneutronen. Der krit. Radius fiir die Hohe des Potential-' 
w alls ist, bei Elementen, fiir welche N 1 angeniihert gleich N 2 ist, konstant. Dieses
Ergebnis muB auch theoret. erwartet werden, da Anziehungskrafte u. AbstoBungs-
kriifte linear m it der Kernladung zunehmen. Die fiir Li u. Be berechneten Hohen 
stimmen jedoch besser m it einer Anziehung iiberein, die proportional ATj +  iV2 u. 
nicht N j ist. (Naturę, London 1 3 1 . 398. 18/3. 1933. Univ. of Leeds.) G. Sc h m id t .

Lord Rutherford, Neue TJntersuchungen iiber die Umwandlmg von Elemmten. 
Einleitend wird die Darst. der ersten Atomzertrummerungen von N durch a-Teilchen 
(R u t h e r f o r d ), sowie der Entdeckung der Neutronenstrahlung (CHADWICK) gegeben. 
Die Neutronen wurden beim Auftreffen von a-Teilchen auf Be ausgelóst. Bei weiteren 
Atoinzertrummerungsverss. wurde von COCKCROFT u. WALTON festgestellt, daB 
Protonen von verhaltnismaBig geringer Geschwindigkeit fiir die Umwandlung einer 
Anzahl Elemente sehr wirksam sind. Fallt ein Strom sehneller Protonen (600000 V) 
auf Li, so wird eine grofie Anzahl von a-Teilchen emittiert, dereń Energie vergleichbar 
ist m it der der schnellsten a-Teilchen von R a. Die Anzahl der Teilchen nimmt schnelł 
m it der Spannung zu, u. die Veriinderung ist iiber ein weites Gebiet von 30000 V bis
1,5-106 V untersucht worden. Analog zu den Verss. m it Be ist B zertrummert worden 
u. wiederum sind a-Teilchen em ittiert worden. In  diesem Falle erscheint es moglich, 
daB der B-Kern mit der SI. 11 nach Einfangen eines Protons in drei a-Teilchen aus- 
einanderbricht. Durch Erzeugung eines engen intensiven Protonenstromes von 
200000 V Energie u. durch Anwendung eines Magnetfeldes ist es ermdglieht worden, 
in einer Kammer wenigstens das tausendfaehe der Anzahl von a-Teilchen zu erhalten, 
die von COCKCROFT u. WALTON bei der gleichen Spannung erhalten wurden. Slittels 
dieser Slethode konnten Teilchen von sehr diinnen Li- u. B-Schichten bei yerhaltnis- 
miifiig geringen Spannungen beobaehtet werden (30000 V bzw. 60000 V). Die Ver- 
anderung der Anzahl m it der Spannung ist bestimmt worden. Weitere Verss. sind 
unternommen worden, um m it dieser empfindlichen Slethode nachzuweisen, ob die 
schweren Elemente Tl, Pb. Bi u. U  Anzeichen von Umwandlungen bei 200000 V-Protonen 
zeigen, jedoch konnte kein Anzeichen einer a-Teilchenemission fiir diese Elemente 
beobaehtet werden. SchlieBlich wird auf die zalilreichen Yerss. zur Herst. von Strómen 
sehr sehneller geladener Teilchen eingegangen. Slethoden sind in Yorbereitung, die 
Protonen m it Energien von 10-106 V u. mehr zu erzeugen gestatten. Bei neuen Zer- 
triimmerungsmessungen ist ein neuer Typ eines positiv geladenen Teilchens gefunden 
worden, dessen SI. kleiner im Yergleich zu der des Protons ist. Dieses Teilchen kann 
ais ein positives Elektron angesehen werden. (Naturę, London 1 3 1 . 388—89. 18/3. 
1933. Cambridge, Carendish Laboratory.) G. SCHMIDT.

W . M esserscłunidt, Zur Atomzerłnimmerutig durch Ultrastrahlung. Neue Unterss. 
an den bei Ultrastrahlungsmessungen plotzlich auftretenden starken IonenstoBen
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deuten darauf hin, daB bei diesem ProzęB ein Atomkem des Absorbera vollstandig 
zertriimmert wird. Hierbei wird eine Garbe von sehr sehnellen Korpuskularstrahlen 
ausgelóst, dereń Reichweite in Pb wenigstens 20 cm betriigt. Die Reichweite der StoBe 
ist groBer ais 10 cm in Pb, denn ihre Anzahl nimmt bei einer Yerstiirkung des Absorbers 
auf 20 cm zu. Das Fiillgas iindert die Zahl der StoBe nicht. Untersucht wurden C 02 
bei 26 a t Luft bei 24 u. 3 a t  u. H 2 bei 24 at. Fiir die StoBe u. fur die Ionisation durch 
Ultrastrahlung bestehen die gleichen Sattigungsbedingungen. Werden die von ver- 
schiedenen Autoren gefundenen Werte der spezif. Ionisation der Ultrastrahlung ais 
Mittelwert fiir alle auftretenden Korpuskularstrahlen aufgefaBt, so reichen 50 bis 
100 Strahlen aus, um die bei einem StoB aus Pb beobachtete Ionenmenge zu bilden. 
Es wird erwartet, daB dio StoBe m it abnehmendem At.-Gew. des Absorbers kleiner 
werden. (Naturwiss. 21 . 285—86. 14/4. 1933. Halle, Univ.) G. S c h m id t .

L. Meitner und K. Philipp, Die bei Neutronenanregung auftretenden Eleklronen- 
bahnen. Bei den Yerss. iiber das Verh. der Be-Neutroncn nach der WlLSON-Methodo 
tra t eine iiberraschcnd groBe Zahl von der Quelle (Be -j- Po in 2 mm dicker Messingliiille) 
ausgehender fast geradliniger Elektronenbahnen auf. Wurde das Be aus der Messing- 
hiille entfernt, so war eine viel kleinere Zahl von Elektronenbahnen Yorhanden, die 
auBerdem nur zum geringsten Teil gradlinig verliefen u. offenbar von der Po-y-Strahlung 
herrtihrten. Durch WlLSON-Aufnalimen im Magnetfeld wurde festgestellt, daB die 
Zahl u. Energie der von der Quelle Be +  Po ausgehenden Elektronen sehr viel groBer 
ist ais durch Auslosung von Po allein. Die von Be +  Po ausgelosten Elektronen be- 
saBen zum Teil Energien, die sicher groBer ais 4,4-106 V sind. Bemerkenswert war 
das haufige Auftreten von Elektronenbahnen umgekehrter Kriimmungsrichtung, ais 
bei negativer Ladung zu erwarten ist. UberschlagsmaBig werden fiir die sehnellen 
Strahlen etwa 3-mal so viel negativ wie positiv gekriimmte Elektronenbahnen ge- 
funden. Bei den Kontrollaufnahmen m it Po allein wurden keine positiv gekriimmten 
Bahnen beobachtet. Durch weitere Verss. soli entschieden werden, ob die positiv 
gekriimmten Bahnen zugleieh mit den Neutronen vom Be em ittiert oder durch die 
-/-Strahlen des Be ausgelóst werden. Es scheint naheliegend, daB diese Teilehen mit 
den bei der Hóhenstrahlung beobachtetcn positiven Elektronen wesensident. sind. 
(Naturwiss. 2 1 . 286— 87. 14/4. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelin-Institut fiir 
Chemie.) G. S c h m id t .

William Draper Harkins, Emission von y-Strahlen von Kemen, die durch Neu
tronen angeregt tcerden, und Kernenergienweaus. Beim ZusammenstoB m it einem 
Neutron wird N  in B u. He verwandelt. Mit dieser Umwandlung ist ein Massenverlust 
verbunden. Bei den Zertriimmerungen mit Einfangen des Neutrons kann die kinet. 
Energie entweder erhalten bleiben oder ein Teil der Energie verschwindet u. wandelt 
sich in y-Strahlen um. Bei der Priifung von 6 Aufnahmen der N-Zertriimmerung 
wurden 2 Aufnahmen erhalten, die das Einfangen des Neutrons darstellen. Diese 
Aufnahmen werden m it den Resultaten aus anderen photograph. Aufnahmen (F e a t h e p .) 
verglichen. Werden die Massen von N 14 u. N 15 betraehtet, so ist die Ruhmasse von 
N 15 =  15,0147 ±  0,004, was einen angeregten Zustand dieses Kerns darstellt. AuBer
dem stehen noch 0,002 oder mehr Masseneinheiten kinet. Energie in den Fallen zur 
Verfiigung, die bis jetzt untersucht worden sind. Diese uberschiissige Energie wird 
wahrscheinlieh ais y-Strahlung emittiert. Der Energiebetrag, welcher bei der Zer- 
triiinmerung versehwindet u. wahrscheinlich in -/-Strahlen umgewandelt wird, wird 
fiir die einzelnen beobachteten Fiille angegeben. U nter Benutzung des geringsten fiir 
die Emission von y-Strahlen yerwendeten Energiebetrages ais Grundniveau werden 
fiir die anderen gefundenen y-Energiewerte bestimmte Energieniveaus angenommen. 
(Physic. Rev. [2] 43 . 362—63. 1/3. 1933. Chicago, Univ.) G. S c h m id t .

A. Dorabialska, TJntersucliungen uber die anomalen thermischen Effekte bei einigen 
radioaktiven Mineralien. (Vgl. C. 1933 . I. 1896.) Die in einer friiheren Arbeit (C. 19 3 2 . 
II. 3360) beschriebenen anomalen therm. Effekte werden genauer untersucht. Weder 
physikal.-chem. Ursachen, wie Adsorption von W.-Dampf oder C02, noch eine langsame 
Oxydation konnen fiir den Effekt yerantwortlich gemacht werden. Bei einer chem. 
Trennung Yon Orangit u. Monazit findet Vf., daB der therm. Effekt immer m it den 
Fraktionen geht, die die Elemente der Gruppe des Lanthans u. Yttriums enthalten, 
wahrend die Fraktionen des Ceriums u. Erbiums den Effekt nicht zeigen. (Buli. int. 
Acad. polon. Sci. Lettrcs Ser. A. 1932 . 352—61. Dez. Warschau, Lab. f. Physik. Chem. 
des Polytechnikums.) P. L. G u n th e r .
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F. N. D. Kurie und G. D. Knopf, Reichweiłemessungen dera-Teilchen des Thoriums 
mit der Wilsonkamnier. (Vgl. C. 1933. I. 1737.) Die Reichweite der a-Teilehen von Th 
ist in der Weise bestimmt worden, daC von 2 a Bahnen, die in einer groCen WlLSON- 
K amm er erzeugt wurden, eine Kopie der Originalbahn konstruiert wurde. Diese Kopie 
ist dann ausgemessen worden. Die korrigierte Th-Reichweite bei 0° u. 760 mm Hg 
ergab sieh zu 2,72 ±  0,03 cm. Diese Reichweite ist aus 300 Bahnen abgeleitet worden. 
Es wird das GEIGER-NuTTALsehe Gesetz in der nach der GAMOWschen Theorie an- 
gegebenen Form angefuhrt u. die letzten Angaben fiir die U- u. Th-Reihe werden ein- 
gezeichnet. (Physio. Rev. [2] 43. 311—14. 1/3. 1933. Yale Univ.) G. S c h m id t .

J. Clay, Der erdmagnetische Effekt und die korpuskulare Natur der Hohen- 
strahłung. IV. (III. vgl. C. 1932. II . 2791; vgl. aueh C. 1933. I. 1572.) Die Messungen 
der Yeranderung der Hohenstrahlung auf der Erdoberflache werden m it 2 Apparaten 
naeh STEINKE fortgesetzt. Zuerst wurden die Mefiinstrumente miteinander vergliehen. 
Mit einem A pparat wurden dann Beobachtungen langs der Seestrecke Genua-Batavia 
ausgefiihrt. Die Ergebnisse werden in Form einer Intensitatskurve dargestellt, die die 
Veriindcrung der Hóhenstrahlungsintensitat in Abhangigkeit von der erdinagnet. 
Breite angibt. Diese Kurye verlauft vom Pol erst waagerecht u. nimmt bis auf 16% 
gegen den magnet. Aquator ab u. nimmt dann wieder gegen den Siidpol zu. Aus den 
Messungen kann gesohlossen werden, daB der EinfluB des erdmagnet. Feldes deutlich die 
korpuskulare N atur der Strahlen anzeigt. Sie sprechen gegen eine primarey-Strahlung, 
da fiir einen merkliehen Effekt die Bahnen der Korpuskularstrahlen so lang sein miissen, 
daB es unmoglich erscheint, daB sie ihren Ursprung aus primaren y-Strahlen in den 
untersuchten groBen Hóhen haben. Es wird die GroBo der Energie bestimmt fiir den 
Fali, daB die primaren Teilchen die Erdoberflache durch die Atmosphare erreichen. 
Die Yerteilung der Anzahl der Korpuskularstrahlen iiber ihre Energie wird tabellar. 
dargestellt. Die mittlere zu erwartende Energie auf der Erdoberflache wird zu 3-1010 
e. V. berechnet. W eiter ist durch Verss. gezeigt worden, daB die Strahlung allmahlich 
harter wird in einem Bereich von 46° Breite gegen den magnet. Aąuator hin. Zu- 
sammenfassend fiihren die Intensitatsmessungen des Vf. zu dem SehluB, daB die auf 
die Erde auftreffende Hohenstrahlung eine geladene Korpuskularstrahlung ist. Sio 
besitzt m it groBer W ahrscheinliehkeit eine MAXWELLSchc Verteilung, dereń hiirtestes 
Ende exponentiell m it einer mittlcren Energie von 3-1010e. V. yerlauft. In  der 
Atmosphare erzeugt die Primarstrahlung eine Sekundarstrahlung von positiven Strahlen 
(Protonen u. Neutronen) groBer Energie u. von negativen Strahlen. Einige dieser 
Strahlen rufen auf ihrem Weg eine Tertiarstrahlung hervor. Diese Annahmen kónnen 
die in der Stratosphare aufgcnommenen Ionisationskurven (R e g e n e r , P ic c a rd )  
sowie die hohe Leitfahigkeit der oberen Schiehten der Atmosphare erklaren. Eine 
Richtungsbest. der primaren Strahlen laBt sieh nur schwer durchfuhren, weil die 
Strahlen im erdmagnet. Feld eine merkliche Kriimmmig crfahren. (Kon. Akad. 
W etensch. Amsterdam, Proc. 35. 1282—90. 1932. Amsterdam.) G. S chm idt.

L. Tuwim, Die mathematische Theorie der mittleren Wirkung der Hohenstrahlung 
au f die 31e/3apparate (geschiitzte und ungeschiitzte). (Vgl. C. 1932. I I . 2424.) Vf. gibt 
einen Auszug der strengeren mathemat. Theorio der Hohenstrahlkoinzidenzen in zwei 
Zahlrohren, dereń Achsen parallel sind. Die allgemeinen Formeln fiir die Anzahl der 
Koinzidenzen in zwei Zahlrohren pro Zeiteinheit bei yerscliiedenen Achsenstellungen 
u. bei verschiedenen Strahlenrichtungen werden angefuhrt. Die Arbeit enthalt all- 
gemeine analyt. Ausdrucke fiir die Empfindlichkeit des Zahlrohres, sowie fiir die Anzahl 
der Koinzidenzen in der allgemeinen mathemat. Theorie der Hohenstrahlkoinzidenzen. 
Das Gesetz der kleinen Drucke fiir die Koinzidenzen wird behandelt. Es werden all- 
gemeine Ausdrucke fiir die Empfindlichkeit eines Systems von mehreren Zahlrohren, 
fiir die Anzahl der StromstoBe in einem Zahlrohr pro Zeiteinheit, fiir diejKoinzidenzen 
in einem System von Zahlrohren u. fiir die Gesamtanzahl pro Zeiteinheit der Ionen- 
paare, die von der Hohenstrahlung in einer zylindr. Ionisationskammer erzeugt worden 
sind, aufgestellt. (J. Physiąue Radium [7] 4. 138—64. Marz 1933. Paris.) G. SCHMIDT.

Tliomas H. Johnson, Willis Fleisher jr. imd J. C. Street, Eine Nebellcammer 
fiir  eine aulomatische Photographie der Bahnen der korpuskularen Hóhenstrahlen. Die 
Nebelkammer wird durch 2 Blitzlichtlampen beleuchtet, die durch die gleichzeitigc 
Entladung zweier GEIGER-MuLLER-Zahler entziindet werden. Die Zahler befinden 
sieh oberhalb u. unterhalb der Kammer. Ein groBer Teil der m it dieser Apparatur 
erhaltenen Aufnahmen zeigt gerade Bahnen in der Verbindungslinie der Zahler. Ins- 
gesamt sind 3 Kammern aufgebaut worden, die der Unters. der Hohenstrahlungs-
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bahnen iiber weitc Strecken ihres Wegcs dionen sollen. (Physic. Rey. [2] 40. 1048.
1932. Franklin Institute.) G. S c h m id t .

Thomas H. Johnson, Das Hóhenstrahlungshodoscop und ein Stromkreis zur Auf- 
nahme von Mehrfach-Koinzidenzentladungen von Geiger-Muller-Zahlern. Das Hóhen- 
strahlenhodoskop liefert eine empfindliche Methode, die Wege der Hohenstrahlen durcłi 
ein ausgedehntes Vol. naehzuweisen. Die experimentelle Anordnung besteht aus 
36 Zahlrohren, von denen jedes mit einer Neon-Glimmlampe yerbunden ist. Dio Hohen- 
strahlungsbahnen erseheinen ais eine Reihe von gleiohzeitig aufleuchtenden Lampen. 
Die Methode zur Aufzeicknung der Glimmerseheinungen wird beschrieben. (Physic. 
Rev. [2] 43. 379—80. 1/3. 1933. Franklin Institute.) G. S c h m id t .

R. D. Richtmyer, Rontgennńeaus nach der Fermi-Diracschen Theorie. (Physic. 
Rev. [2] 40. 1057. 1932. Comell Univ.) S k a l ik s .

O. Rex Ford und C. B. Post, Satelliten ndhe der K  fi^Linie. (Vgl. C. 1933.1. 732.) 
E s wurde gefunden, daB fiir die Elemente 21 Sc, 20 Ca u. 19 K  die 5-SateUiten zahl- 
reicher sind, ais frulier in der Literatur angegeben wurde. Ein Satellit kiirzerer Wellen- 
lange ais K  f}m wurde fiir K u .  Sc beobachtet; er wird ais K  fllv bezeichnet. Ein 
anderer Satellit auf der kurzwelligen Seite von K  /9j wurde m it K  u. Ca festgestellt. 
Alle i?-Satelliten zeigen eine viel gróBere RegelmaBigkeit, wenn sio auf K  a2 s ta tt 
wie iiblich auf K  jSj bezogen werden. Es ergibt sich dann oine Klassifikation der K- 
Satolliten, in welcher allo Satelliten kurzwelliger sind ais die Bezugslinien. (Physic. Rev. 
[2] 40. 1033. 1932. W est Virginia Univ.) S k a l ik s .

F. R. Hirsch jr. und F. K. Richtmyer, Die Erzeugung von Holybdan-L<x- 
Satelliten durch Fluorescenzabsorption von Silber-La.-Strahlung. Die Fluorescenz- 
anregung wurde mit Hilfe einer Spezialróhre u. m it einem SlEGBAHN-Vakuumspektro- 
graphen untersucht. 40std. Exposition m it 20 kV  u. 30 mAmp. ergab Satelliten gut 
beobachtbarer Intensitat. Kathodenstrahlanregung lieferte ungefahr dieselbe Inten- 
sitat (Mo L  aj in beiden Fallen ais Standard). Dieses Resultat widerspricht den Er- 
gebnissen von CoSTER u. D r UYVESTEYX, die bei Fluorescenzanregung geringere 
Intensitat fanden. Vff. haben dahor weitere Verss. zur Klarung unternommen. (Physic. 
Rev. [2] 40. 1033. 1932. Comell Univ.) Sk a l i k s .

R. H. Canfield, Mełhoden fiir die Berechnung von Gitterenergiekonstanten. Die 
Prinzipien zweier, auf Gitter beliibiger Symmetrie anwendbarer Methoden werden 
kurz angegeben. (Physic. Rev. [2] 40. 1034. 1932. Anacostia [D. C.], Naval Res. 
Lab.) S k a l ik s .

J. Thewlis, Die Bestinimung der Krystallorientierung. Es werden graph. Methoden 
angegeben fur die Best. der Indices einer Krystallrichtung aus den Winkeln, wolche 
diese Richtung mit gowissen Reflexionsebenen bildct u. welche aus einer oder mehreren 
Rontgenaufnahmen gewonnen werden konnen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 74—88. 
Marz 1933. Teddington [Middlesex], Nat. Phys. Lab.) S k a l ik s .

K. Moeller; Eine fu r  Prazisionsbestimmungen von Gitterkonstanłen nach der Debye- 
Scherrer-Methode besonders geeigneie Eichsubstanz. (Vgl. C. 1933. I. 2512.) Es wird 
das T1C1 empfohlen. — Zur Reindarst. wurde von T12C03 (K a h l b a u m ) ausgegangen. 
Dieses wurde mehrmals fraktioniert krystallisiert. Das daraus durch Fallen m it HC1 
erhaltene T1C1 wurde 2mal umkrystallisiert. Auf diese Weise konnte der Pb-Geh., 
der die Hauptyerunreinigung bildet, bis auf 0,001°/o herabgedriickt werden. — Zur 
Erlangung der fiir die richtige Linienscharfe notigen KorngroBe wurde kochende 
gesatt. TlCl-Lsg. in stark gekiihlte verd. HC1 (4%) langsam eingegossen. — Das T1C1 
liefert eine geniigend groBe Zahl von intensiven Interferenzringen gleichmaBig uber 
den Film verteilt. Die Gitterkonstante wurde unter Beriicksiehtigung aller Fehler- 
quellen zu 3,830 A fiir 18° bestimmt, unter Zugrundelegung einer Gitterkonstante des 
Ag von 4,078 A bei derselben Temp. (Naturwiss. 21. 223. 17/3. 1933. Gottingen, 
Mineralog. Inst. d. Uriiv.) S k a l ik s .

V. Posejpal, Atomradius des Kohlensłoffs im  Diamant. Aus Messungen der Licht- 
brechung u. der Absorption von Rontgenstrahlen laBt sich nach den Formeln des 
Yf. (vgl. C. 1933. I. 8) der Atomradius R  des C berechnen. Fiir die Spelctrallinien D , 
F  u. G wurden die Werte 2 R  =  1,44, 1,50 u. 1,54 erhalten, die m it der aus S truktur- 
unterss. gewonnenen Zahl 1,54 gut ubereinstimmen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 
196. 337—39. 30/1.1933.) S k a l ik s .

E. L. Kinsey und O. L. Sponslor, Molekularslruktur von Eis und Wasser. Es 
wird ein neues Gitter fiir Eis yorgeschlagen, O-Atome nach B a r n e s , H-Atome in
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abweichender Lage — Bausteinc sind H+ u. H 3“ 0 2, im letzteren bilden die H-Atome 
ein gleichseitiges Dreieek in der Mitte zwischen den beiden O-Atomen. Starkę Polari- 
sationseffekte. Das Modeli erkliirt qualitativ viele Anomalitaten des W. u. fiihrt auf 
einen O—H-Winkel von 30° in der H3~ 0 2-Gruppe. (Physic. Rev. [2] 40. 1035—36.
1932. Los Angeles, Univ. of California.) Sk a l ik s .

E rich  Scheil, U ber Emlagerungsmischlcryslalle des Eisens. Da die Beweglichkeit 
der Einlagerungsatome im Fe-Gitter bereits unter der Temp. des merkliehen Platz- 
wechsels erhebflch wird, erfolgt die Ausseheidung von Einlagerungsatomen aus iiber- 
sattigten Misclikrystallen bereits 200—300° unterhalb der Ausscheidungstemp. uber- 
sattigter Substitutionsmisehkrystalle des Fe. Loslichkeit u. Ausseheidungsbeginn der 
Einlagerungsmischkrystalle sind hauptsachlich durch die raumlichen Verhaltnisse 
bedingt u. chem. Bindungskrafte scheinen dabei nur eine untergeordnete Rolle zu 
spielen. Das A uftreten. einer Zwisehenstufe bei der Umwandlung des Martensits in 
Ferrit u. Zementit wird dadurch erkłart, daB bei der Umwandlungstemp. noeh kein 
Platzwechsel im Fe-Gitter stattfindet. (Z. anorg. allg. Chem. 211. 249—56. 7/4. 1933. 
Dortmund, Vereinigte Stahlwerke A.-G., Forseh.-Inst.) L. E n g e l .

T. B ju rstrom , Róntgenanalyse der Sysienie Eisen-Bor, Kobalt-Bor und Nickel-Bor. 
Die Ergebnisse einer róntgenograph. Untcrs. des Fe-B-Systems sind schon friiher ver- 
offentlicht worden (vgl. B ju r st r o m  u . A r n f e l d , C. 1929. II. 2973). Die Co- u. 
Ni-Legierungen wurden durch Zusammenschmelzen der Elementc hergestellt. Fein 
gepulvertes Co oder Ni wurde m it amorphem B gemiseht, zu Pastillen gepreBt u. 
im Magnesittiegel im Vakuumofen geschmolzen. Durch wiederholtes Sehmelzen unter 
emeutem Zusatz von B gelang es, B-reichere Legierungen herzustellen (Hochstgeh. 
etwa 20% R)- —• Im  Konz.-Gebiet 0 bis etwa 20% R treten im Fe-B- u. Co-R-System 
die Phasen Fe.Ji u. FeB  bzw. Co„B u. CoB auf. Im  System Ni-R kommen verschiedene 
Phasen vor, die aber verwickelter N atur zu sein scheinen; nur die Phase N i2B  wurde 
genauer untersucht. — Fe2R, Co2B u. Ni2B krystallisieren raumzentriert tetragonal. 
Kantcnlangen: Fe2B: a =  5,099; c =  4,240 A. Co,R: 5,006; 4,212 A. Ni2R: 4,980; 
4,236 A. 4 Formelgewiehte im Elementarkorper. Raumgruppe D lft18. Uberein- 
stimmende Atomkoordinaten. Fe, Co oder Ni in u u v ;  u +  1/„, u  -j- 1/2, v +  1/„; 
u ud; u -f  1/2, lU — w> V z — v> tt'UV; u +  1/2, 1/2 — u, V +  V2; u u v ;  1/2 — u, 
U +  7s* Hi ~  v- u  =  V« =  Vł- R in V* 0 °. Vs 0 1I2, 0 V, 0, o" V2 V2. — FeR u. 
CoR krystallisieren rhomb. in der Raumgruppe Vwh. Kantcnlangen der Elemcntar- 
korper: FcR: a =  4,053, b — 5,495, c =  2,946 A; CoR: a =  3,948, b — 5,243, c =
3,037 A. 4 Formelgewiehte im Elementarbereich. Samtliche Atome in u v  lj l ; u v 3/ , ; 
“  +  1U> v +  V* U > u  +  v +  V2» Vi- Parameter fiir Fe u. Co: u =  0,125 u. 
v =  0,180. Parameter fiir R in FeR: u =  —0,39, v =  +0,036, in CoR: u =  —0,36, 
v =  -{-0,037. — Aus den Strukturen bereehnet sich der Radius des B-Atoms zu 0,89 
bis 0,97 A. (Ark. Kem., Minerał. Gcol., Ser. A. 11. Nr. 5. 12 Seiten. 8/3. 1933.) Sk a l .

W. W . Jackson  und J . W est, Die Krystallstruklur von Muscovit-KAU(AlSi3)- 
O10(OH)2. Erganzungen u. Beriehtigungen zu der C. 1931- I. 1426 referierten ArŁeit. 
(Z. Kristallogr., KristaUgeometr., Kristallphj'sik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 85. 160—64. Marz 1933. Manchester.) Sk a l ik s .

B. Josephy, Dic Reflexion von Quecksilbermolekularslrahhn an Krystallspaltfldchcn. 
E l l e t t  u . Mitarbeiter (vgl. C. 1929. II. 3209) haben eine „diffuse Reflexion“ von 
Molekularstrahlen aus leieht kondensierbaren Stoffen (Zn, Hg, Ca) m it kleiner DE 
BROGLIE-Wellenlange (GróBenordnung 10-9 cm) an Krystallspaltflachen von Alkali- 
lialogeniden gefunden. Der reflektierte Strahl ist in diesem Falle sehr diffus (10—20°). 
D ie Richtung der maximalen Intensitat in  dem diffusen reflektierten Strahl soli von 
der Spiegelungsrichtung abweichen (GróBenordnung 10°) in Richtung zum Einfalls- 
lot. — Der Vf. hat Hg-Strahlen an LiF- u. NaCl-Spaltflachen reflektiert. Dabei konnto 
er die von E l l e t t  gefundene „diffuse Reflexion“ bestatigen. Die Abweichungen vom 
Spiegclungsgesetz ergaben sich dagegen nicht. Rei der „diffusen Reflexion“ łiandelt 
es sich offenbar um einen klass. Vorgang. Das Strahlmol. wird von der Krystall- 
spaltflache reflektiert wie ein Rall von einer W and. — Ebenso wie friiher fiir H2- u. 
He-DE RROGLIE-Wellen ein groBeres Reflexionsvermogen des LiF ais des NaCl fest- 
gestellt wurde, fand Yf. das auch bei der klass. Reflexion des Hg. — Zur Intensitats- 
messung dienten Hitzdrahtmanometer. (Z. Physik 80. 755—62. 23/2. 1933. Inst. f. 
physik. Chem. d. Hamburg. Univ.) '  SCHNUKMAJJN.

N. Rosen und C. Z ener, Zweifacher Stem-Gerlachversvch und dam.it terwandie 
Slofierscheinungen. Ausfiihrliche Arbeit zu C. 1933. I. 2514. Die Drehung des Magnet-
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feldcs ivird im Gegensatz zu GuTTINGER (C. 1 9 3 2 . I. 2691) durch eine durchwcgs 
stetige Funktion besclirieben u. dadurch das negative Ergebnis des Vers. von P h ip p s  
u. STERN (C. 1 9 3 2 . I. 910) ąuantenmeehan. erklart. Die gewonnenen Formeln lassen 
sich auch auf solche StoBvorgange anwenden, bei denen nur zwei Energiestufen beriick- 
sichtigt werden miissen, dereń Differenz klein ist gegeniiber der relativen kinet. Energie. 
(Physic. Rev. [2] 40 . 502—07. 1932. Massachusetts Inst. of Techn. u. Princeton 
Univ.) Gu g g e n h e im e r .

J. D. Hardy und G. B. B. M. Sutlierland, Isotopieaiifspaltungen im  ultrąrołen 
Absorptionsspektrum des HCl und die Móglichkeit der Existenz einer Chlorisolope mit 
der Masse 39. (Vgl. C. 1933. I. 3163.) Die HCl-Bande bei 1,7 /t wurde m it gróBerer 
Dispersion (Gitterspektrometer) ais die bisher ver\vendcte neu untersucht, m it dem 
Ziele die Aufspaltung zwischen HCl35- u. HCl37-Linien genau zu messen u. die wider- 
spruchvollen Angaben iiber die Existenz von Cl39 nachzupriifen. Die Absorptions- 
schicht betrug 31 cm, 3 u. 7 m. Die Diskrepanz zwischen den unter Beriicksichtigung 
der anharmon. Glieder berechnetcn u. beobachteten Abstiinden der Isotopenlinien 
liegt stets innerhalb der Fehlergrenzen. Es konnte kcine Andeutung von Linien des 
HCl39 festgestcllt werden, so daB das Verhaltnis Cl39: Cl35 sicher kleiner ais 1 : 1600 
ist. Die yon HETTNER u. B ohme (C. 1932. I. 349) dem HCl39 zugeschriebenen Linien 
weisen kleine, aber nach Ansicht der Vff. reelle Abweichungen gegeniiber der berechneten 
Lagc auf, so daB Vff. zweifeln, daB diese Linien dem HCl39 zugehoren. (Physic. R ev. [2] 
41. 471—77. 15/8. 1932. Univ. of Michigan, Physics Departm.) B o r is  R o s e n .

Muriel F. Ashley und F. A. Jenkins, Wahrscheinlichkeit der Existenz vom 
Chlorisotop Cl39. Ausfiihrliche Arbeit zu C. 1 9 3 2 . I. 349. Die AgCl-Absorptionsschicht 
betrug 80 cm. Ais Lichtąuelle diente eine H2-Entladung. Die AgCl37-Bande war bei 
550° eben nachweisbar. Die Bandę AgCl39 konnto auch bei 850°, d. h. bei 1400-facher 
Dichte nicht festgestellt werden. Daraus wird das Verhaltnis Cl39: Cl35 zu hochstens 
1: 4400 abgeschatzt. Die Rcsultate werden m it denen von H a r d y  u . S u t h e r l a n d  
(vgl. vorst. Ref.) u. yon HETTNER u. B o h m e  (C. 1 9 3 2 . I. 349) verglichen. (Physic. 
Rev. [2] 4 2 . 438—40.1/11.1932. California Univ. u.Utrecht, Phys. Inst.) B o r is  R o s e n .

Yosisige Hukurnoto, Uber die kontinuierlichen Absorptionsspeklren einiger mehr- 
atomiger Molekule. I. Im  wesentlichen referiert nach C. 1 9 3 3 - 1. 1408. Die Absorptions- 
schieht betrug 100 cm. Zur Aufnahme diente ein HlLGER E j. Auf jede P latte wurden 
mehrere Aufnahmen bei verschiedenen Drucken gemacht. Bei steigendem Druck 
naherte sich die langwellige Absorptionsgrenzc einem Grcnzwert an. Diese nicht sehr 
genau definierte Grenze liegt in CCI, bei 2380 A, CHC13 (2300), CH2C12 (2260), CH,C1 
(2240), CHCLCHCL (2330), CH,CHC1, (2180), CH2C1CH2C1 (2240), C2H,C1 (2225), 
n-C3H 7Cl (2230"), iso-C3H7Cl (2160), n-C4H9Cl (2290), tert.-C^H.Cl (2215), CH13r3 (2690), 
CH3Br (2660), C,H5Br (2580), CH„BrCH2Br (2705), n-C3H7Br (2540), C3H ,B r (2740), 
n-C4H„Br (2460),"tert.-C4H9Br (2660), CHBr2CHBr, (2460), C H ,J, (3320), CH3J  (3100), 
C2H5J  (3260), n-C3H -J (3060), C3H ,J  (3380), n-C.,H9J  (3060). Vf. versucht aus der 
Lage dieser Grenze Schliisse auf die Festigkeit der Kohlenstoffhalogenbindung zu 
ziehen. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 21 . 906—27. Dez. 1932. Sendai, Japan, 
Phys. Inst. d. Univ.) BORIS ROSEN.

H. Conrad-Billroth, Bemerkung zur Arbeit von E. Ciur: Uber eine Gesetz-
imafiigkeit im Aufbau der Absorptionsspeklren aromatischer Kohlenwasserstoffe. 19. Mili. 
Die von CLAR (C. 19 3 3 . I. 1742) aus den ultravioletten Absorptionskurven abgeleiteten 
„GesetzmaBigkeiten“ ergeben sich aus der bekannten Tatsache, daB sich iiber den 
durch Absorption im Ultraviolett zustandekommenden Elektronensprung auch Mole- 
kiilschwingungen, event. auch Molekiilrotation, lagern konnen, daB also dem Licht 
beim Absorptionsvorgang auBer der fur don Elektronensprung notigen Energie h v 
auch Energie fiir die Kernschwingung (h v , 2h v' usw.) entzogen werden kann. Die 
Absorptionsbande erhalt dadurch eine Reihe von Spitzen -bei den Freąuenzen v, 
v +  v', v +  2 v usw. dereń Abstande A v =  v sind. Geht man von der Tatsache aus, 
daB A v  bei allen kondensierten Systemen 1350 cm-1  betragt (entsprechend der im 
RAMAN-Effekt bei Naphthalinderiw . gefundenen Linie bei 1381 cm-1), so ergibt die 
Darst. in dem von Cl a r  gewahlten, der Energie umgekehrt proportionalen Wellenlangen- 
maBstab ein Spektrum, bei dem die Banden gegen Ultravio!ett immer mehr zusammen- 
riicken u. cinen Seriencharakter vortauschen. Cl a Rs graph. Darst. laBt sich durch die 
Formel<dP. =  ).2-A vj(\ +  ).-Av) wiedergeben, in der das 2. Glied im Nenner vernach- 
lassigt werden kann. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 639—40. 3/5. 1933. Graz, Techn. 
Hochsch.) Os t e r t a g .
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R. Signer und J. Weiler, Der Iłamaneffekt von Kieselsduremethylestem. 74. M itt. 
iiber hochpolymere Verbindungm. (73. ygl. C. 1933. I. 578.) Es wird das Raman- 
spektrum folgender 4 Kieselsauremethylester beschriebcn. Alle Stoffe weisen die

0 CIf3 OCH3 o c h 3 o c h 3

I  CHaO—Ś i-O C H 3 m  CHsO—Śi—O—Si—O—Śi—0CH 3

OCHo ÓCH3 ÓCH, OCH,
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OCH3OCH, 
-Ś i— 0-  

OCH,
-Si— OCH3 

Ć)CHa
II CHsO—Si—O—Si—0CH3 IY CHsOSi—O—

c ic ą ,  o c h 3 o c h 3 _
dor CH3-Gruppo in organ. Verbb. zukommenden Freąuenzen 1458, 2848 u. 2950 cm- 1  
auf. Das iibrige Spektrum jeder Verb. ist auffallend einfach. Es treten 4 Linien auf, 
von denen 2 in allen Verbb. ident. sind, namlich 1100 u. 1200 cm-1 , wahrend die 
beiden andern beziiglieh Freąuenz u. Intensitiit systomat. vom Polynierisationsgrad 
abhangen, woraus sich prinzipiell die Moglichkeit ergibt, aus dem Ramanspektrum 
auf den Polynierisationsgrad einer Yerb. m it tetraedr. SiO.,-Gruppen zu schlieBen. 
Die 4 Ereąuenzen werden ais die innern Sckwingungen der SiO.,-Gruppe betraehtet. 
Die niedrigste, 642 cm-1  im monomeren Ester, die nahezu yollkommen polarisiert 
ist, entspricht der Pulsation der 4 Sauerstoffe gegen das Si-Atom. Mit steigendem 
Polymerisationsgrad wird diese Pulsation wegen der Zugehórigkeit der Briicken- 
Sauerstoffe zu zwei SiO.,-Tetraedern zunehmend gestórt, woraus sich die Frequenz- 
yerringerung u. die Intensitatsabnahme der Linie erklart. (579 cm-1  in II, 556 in III 
u. 518 in IV.) Eine geringere Abhangigkeit yom Polymerisationsgrad zeigt die Linie 840 
im monomeren Ester. (827 cm-1  in II, 825 in n i  u. 825 in IV.) Sie entspricht der 
Bewegung der O-Atome in Ellipsenbahnen in konstantem Abstand yom Si-Atom. Die 
Ramanspektren der Kieselsaureester u. ihre Deutung stehen in bester t)bereinstimmung 
m it den Streuspektren von krystallin. (Juarz u. Bromglas. Nachweis im Original. 
Ferner gelingt es, das gesamte ultrarote Spektrum des Quarzes ais Kombinations- 
banden der bei den Estem  in Erscheinung tretenden Grundschwingungen der SiO.,- 
Gruppe darzustellen. (Helv. chim. Acta 16. 115—21. 1933. F reib.i. Br.) S i g n e r .

R. Bar, Uber den Ramaneffekt des Olycerins; zugleich Erwiderung auf die Arbeit 
i-on Carrelli und Went „Uber den Ramaneffekt in  Fliissigkeiten". Es wird das Ram an
spektrum von besonders, sorgfaltig gereinigtcm Glycerm aufgenommen. Das Spektrum 
besteht aus 15 Freąuenzen, wahrend bisher nur 7 bekannt waren. Die Verss. von 
Ca r e l l i  u . W e n t  (C. 1933. I. 2053) sind kein Beweis dafiir, daB das im Glycerin- 
spektrum beobachtete Kontinuum teilweise ein Ramaneffekt ist. Das von Hg 4358 
erregte Kontinuum bleibt an derselben Stelle, wenn die Erregung nach 4047 riickt. 
Das Kontinuum ist also Fluoreseenzstrahlung, worauf auch die starkę Schwachung 
desselben bei entspreehend radikaler Reinigung hinweist. (Z. Physik 81. 785—89. 
18/4. 1933.) D a d i e u .

W. A. Fabrikant, W. L. Ginsburg und W. L. Pulver, Zur Lichtstreuung in  
slark gelrubten Medien. LaBt man ein paralleles Lichtbiindel in ein stark getrubtes 
Medium (ein solches, bei dem die D. der Teilehen eine so grofie ist, daB die gegenseitigo 
Bestrahlung der Teilehen eine merkliche Rolle bei der Streuung spielt) einstrahlen, 
dann beobachtet man in einem Abstand vom Rand des Mediums ein Maximum der 
raumlichen Strahlungsdichte. Dieses wird in Abhangigkeit von der Sehichtdieke, von 
der Konz. der Teilehen u. der Wellenlange des bestrahlten Liehtes untersucht. Bei 
der theoret. Unters. ergibt sich eine Integralgleichung, die der Lichtausbrcitung in 
Medien m it nichtsphiir. Streuung des Yolumelementes entspricht. (Z. Physik 81. 
795—98. 18/4. 1933. Moskau, Opt. Labor. d. Elektrotechn. Inst.) D a d i e u .

Saburo łzawa, Uber die Eathodoluminescenz. 1. Eine Sludie uber Chrom- und 
andere Elemente ais Akthatoren fiir  Aluminiumozyd. 10-1  bis 10-6 Aquivalente der 
Elemente Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ńi, Mo, W  u. U werden zu gereinigtem A120 3 m it oder 
ohne Cr-Aktivator gefiigt. Dann wird fur 1 Stde. auf 1300 ±  50° erhitzt u. rasch ge- 
kuhlt. Mit Kathodenstrahlen erregt geben: Ti schwachyiolette, Cr leuchtend earmin- 
rote, Mn intensiy griine, V, Fe, Co, Ni keine Luminescenz. M it Mo ist sie schwach blau, 
m it W schwach violett, m it U schwach gelblichbraun. — Fe, Co, Ni u. W schwachen 
die durch Cr aktiyierte Luminescenz. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 43 B 
bis 44 B. Febr. 1933. Tokyo, Electric Co., Research Lab.) K u tz e ln ig g .
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A. W. Banów, tiber den Einflufi der Temperatur auf die Fluorescenzausloschuny 
der Farbstofflósungen durch Elektrolyle. Temperatummakme erhoht in einer Ileihc von 
Fal]en die Fluorescenzausloschung durch Elektrolyte (1. z. B. Fluorescein, c =  5-10-6, 
+  K J), yermindort sio aber in anderen Fallen (2. z. B. Fluorescein, c =  10-4, +  K Br 
oder K 2S 0 4). — Dadurch wird die Vermutung tiber das Yorhandensein zweier Ursachcn 
der Fluorescenzausloschung durck Elektrolyte, namlick durck StoBe 2. A rt (1.) u. durck 
ElektrolyteinfluB auf die Farbstoffaktivitiit (2.) bestatigt. — Feklen StoBe 2. Art, so 
liiBt sick eine Parallelitat zwiseken der Wirkungsordnung der Ionen u. ilirer H ydratation 
zeigen. (Z. pkysik. Ckem. Abt. A. 163. 172—84. Febr. 1933. Iwanowo- Wosnessensk, 
Physikal. Lab. d. Textilinst.) KUTZELNIGG.

K. S. Gururaja Doss, Eine Formel fu r  die Fluorometrie. (Vgl. D e s h a , C. 1920.
IV. 658.) Vf. leitet eine Formel fur die Konz.-Abhangigkeit der Fluorescenz von Lsgg. 
ab u. wendet sie auf die Unterss. von D e s h a  an Lsgg. von CMninsulfat u. Jodeosin an. 
Fur die Unstimmigkeiten wird keine Erkliirung gegeben. (J . Indian chem. Soc. 9. 
601—07. Dez. 1932. Bengalore, Central Coli., D cp. of Chem.) L. E n g e l .

J. W. Alexejewski, Photolyse von Chlorpikrin in wafiriger Losung. (Vgl. C. 1932. 
II. 1208.) Die Zers. einer wss. Lsg. von CC13N 02 wird — besonders in Ggw. yon Alkali — 
in steigendem MaBc von Róntgen-, Bogen- u. Quarzlampenlicht beschleunigt. — Dic- 
selbe Zers. zu HC1, H N 02 u. H 2C03 wird auch durch Sckutteln m it Holzkokle erreickt,, 
die m it n. NaOH vorbehandelt u. bei 450° entgast worden war. (Chem. J . Ser. A. J . allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Skurnal. Sser. A. Skumał obschtschei Chimii] 2 (64). 
341—44. 1932.) B e r s in .

Gustav Lang, Der Einflufi der Materie au f langsamste Elektronem nach lichtelek- 
trischen Untersuchungcn. Vf. untcrsucht den EinfluB der Materie auf langsamste Elek- 
tronen, indem er die lichtelektr. Elektronenemission in Abhangigkeit vom Gasgeh. 
u. von der Dieke der belickteten Substanz yerfolgt. Der Gasgeh. der durch 
Katkodenzerstaubung auf Quarz in verschiedener Dicke liergestellten Pt-Schichten 
wurde durch systemat. Ausheizen yariiert. Die Erregung erfolgte mit dem Lickfe 
der Hg-Linie 254 m[i. Die Geamtemission zeigt im Laufo der Warinebehandlung 
(Verminderung des Gasgeh.) einen charakterist. Gang, dessen ausgepragte Masima u. 
Minima m it abnehmender Dicke zurucktreten. Die Gesehwindigkeitsyerteilung der 
Elektronen andert sich in ahnlicher Weise. Dadurck wird ein unmittelbarer EinfluB 
der Materie auf die sie durchsetzenden langsamen Elektronen angezeigt; denn man 
konnte die Ersckeinungen durck Annakme einer yariablen Austrittsarbeit allein nicht 
erklaren. Aus den Unterss. laBt sich eine, yon Schiehtdicke u. Gasgeh. moglichst 
unbeeinfluBte, ftir die lichtelektr. Wrkg. an sich charakterist. Gesckwindigkeits- 
verteilungskurve der Elektronen festlegen. (Ann. Pkysik [5] 16. 781—92. 3/4. 1933. 
Heidelberg, Pkysikal. Inst. d. Univ.) E t z r o d t .

P. W. Timofeew und W. W. Nalimow, Der Einflufi von Sauerstoff und Schwefel 
au f den photoelektrischen Effekt von Alkalien (K  und Na). Vff. untersucken die Ab- 
kangigkeit des auBeren pkotoelektr. Effektes von K  u. Na von der Menge 0 2 bzw. S,. 
welcke m it der Oberfliiche des Alkahmetalles in Verb. getreten ist. Das nahe Zu- 
sammenfallen der spektralen Charakteristiken ftir reines Kalium, fur Kahum/Schwefel 
u. fur Kalium/Sauerstoff legt die Auffassung nahe, daB die Sensibilisierung m it 0 2 
oder S in einer OberflachenvergroBerung besteht, wobei auf Kosten der Bildungs- 
warme der Verb. eine Verdampfung des Alkalimetalles stattfindet, die zu einer Ein- 
litillung der Oxyde m it einer dtinnen Metallkaut fukrt. Diese Oberflachen-yergróBernde 
Wrkg. bestimmt den Empfindlichkeitsverlauf so weit, bis die Zunakme des Wider- 
standes gegen den Durckgang der Elektronen aus der unteren Katkodensckickt zur 
Oberflachenhaut infolge des Anwachsens der Verbindungsschickt tiberwiegt. Das so 
entstehende Maximum des Photeffektes tr it t  bei Absorption von ca. 4-10_1g 0 2 pro 
qcm fur K, von 6-10-7 g 0 2 pro qcm ftir Na ein. Ftir Schwefel ergeben sich ahnliche 
Werte. — Der Meehanismus der Sensibilisierung wird eingehend durckdiskutiert, die 
Vers.-Anordnung kurz beschrieben. (Z. Physik 81. 687— 96. 7/4. 1933. Moskau, USSR., 
Staatl. Elektrotechn. Inst.) E t z r o d t .

D. Nasledow und L. Nemenow, Zur Fragc nach dem inneren Photoeffekt im  
Kupferozydul. Ausftikrlicke J litt. uber die C. 1933.1. 3057 referierte Arbeit. (Z. Physik 
81. 584—604. 7/4. 1933.) ,  ̂ Sk a l ik s .

Franz Rother und Hans Bomke, Uber den Nachiceis einer Grenzschicht in  Kupfer- 
oxydulsperrschichtzellen. Bei der tiblichen Herst. der Cu20-Sperrschicktzellen werden 
Kupferplatten einige Zeit in der Nahe der Schmelztempp. des Cu u. des Cu20  gehalten.



3 6 8 4  A ,. A to m st r g k t u b . R a d io c h em ie . P h o tochem ie . 1 9 3 3 .  I .

Die Yermutung, daB dabci aucli eine merkliche Diffusion auftritt, konnten Vff. be- 
statigen. Kupferplatten, die mindestens 9 Stdn. lang auf 1065° gehalten worden 
waren, wurden abgcschreckt, so daB die Cu20-Scliicht absprang. Das Mutterkupfer 
zeigte nun einen 0,01 . . . 0,05 mm dicken, hellroten tjberzug mit metali. Leitfahig- 
keit, der aus einem Gemenge aus metali. Kupfer u. ca. 60°/o Cu20  bestehend fest- 
gestellt wurde. Es entsteht also ein Konzentrationsgefalle, wobei vom Kupfer aus 
auf die hellrote Seliicht m it relativ hohcm Kupfergeh. eine Schicht olinc metali. Leit- 
fahigkeit u. auf diese (vor dem Kupferosydul ohne Kupfergeh.) die Sperrschicht folgt. 
Diese besteht nach der Annahme der Yff. aus einer Cu20-Sehicht, in der die dem Oxydul 
beigemengtcn Osydteilchen, die nach Gu d d e n  (C. 1932 . I. 647) die Loitfahigkeit des 
Cti20  bcdingen, durch das hineindiffundierte Kupfer zu Cu20  reduziert sind. Bei 
Vorderwandzellen soli diese yollkommen reine, reduzierte Oxydschicht durch das 
Ionenbombardement bei der Aufstaubung der Metallclektrode entstehen. Die von 
den Vff. ausgesprochene Annahme sclieint im Einklang mit Ergebnissen von WAIBEL 
u. SCHOTTKY (C. 19 3 2 . I. 3156. II. 3524) zu stehen. (Z. Physik 81 . 771—75. 18/4. 
1933. Berlin, Inst. f. Strahlungsforschung d. Univ.) ETZRODT.

H. Krefft, t/ber die Eicliung von Sperrschichtzellen fiir Liclitmessungen a v f G-rund- 
der spcktralen Empfindlichkeit. Um Photozellen fiir photoelektr. Messungen anwenden 
zu kónnen, muB die spektrale Empfindlichkeit der Zelle u. des menschlichen Auges 
bekannt sein. Durch Mittelung iiber dio monochromat. Empfindlichkeiten gelangt 
man zu einem Eichwert fiir die Gesamtempfindliehkeit einer bestimmten Zelle. Eiir 
einige Lichtąuellen w'erden nach den Messungen m it einer bestimmten Sperrseliicht- 
zelle die Eichwerte bercchnet u. mit den Ergebnissen der direkten Photometrie ver- 
gliclien; die Obcreinstimmung ist befriedigend. (Licht 2. 203—06. 1932. Sep.) E t z .

Lothar Weber, Lichteleklrische Leitung und Absorption der Lenardphosphore im  
roten und ultraroten Speklralgebieł. Vf. untersueht die innere lichtelektr. Wrkg. u. 
die opt. Absorption der LENARD-Phosphore CaSBi u. CaS mit verschiedenen Schmelz- 
zusatzen, ferner ZnS, ZnCu u. ZnSMn in Schichtdicken von 20 . . .  40 /( im Spektral- 
bereich 600 . . . 1200 m/<. Aus den Messungen des Dunkelstromes, Lade- u. Riick- 
stroms u. seiner Temp.-Abhangigkeit, des eigentlichen lichtelektr. Stromes, seiner 
Temp.-Abhśingigkeit u. vor allem der spcktralen Verteilung, sowie der opt. Absorption 
ergibt sieli zusammenfassend folgendes: Die lichtelektr. Leitung eines L e n a r d - 
Phospliors wird yerursacht durch die Uberlagerung einer lichtelektr. Wrkg. auf das 
Phosphorescenzzentrum (besonders im kurzwelligen Gebiet) u. auf den Grundbestand- 
teil, z. B. CaS (besonders im langwelligen Gebiet). Es ist ferner wahrscheinlich, daB 
dio Absorption der unerregten LENABD-Phosphore im Roten u. Ultraroten sich uber- 
lagernd zusammensetzt aus der Absorption des Grundstoffes u. den selektiven Ab- 
sorptionsbanden, die durch die Zentren bedingt w'erden. (Ann. Physik [5] 16 . 821 
bis 843. 3/4. 1933. Heidelberg, Radiolog. Inst. d. Univ.) E t z r o d t .

L. Dunoyer und P. Paounoff, Ober einen Arbeitsbereich von Gasphotozellen. Vff. 
untersuchen den „zweiten Arbeitsbereich” (z. A.) gasgefullter Photozellen (ygl. z. B. 
B o u t r y ,  C. 1 9 3 3 . I. 1246) zwischen dem n. Arboitsgebiet u. der selbstandigen Ent- 
ladung. Der z. A. wird nur unter gewissen Bedingungen durchlaufen; nach langer 
Ruhe u. nach langer Betriebszeit erschcint er bei zunehimender Belichtung uberhaupt 
nicht. Der z. A. besitzt bei konstanter Spannung u. Beleuchtung eine gewisse In- 
stabilitat, indem er (im Verlauf von einigen Sek. bis zu einer Stde.) spontan in die 
angrenzenden Arbeitsgebiete ubergeht, weim man die Spannungen in der Niilie der 
Grenzspannungen wahlt. Aus den Beobaehtungen wrird der folgende Mcehanismus 
fiir den Stromiibergang im z. A. abgeleitet: Die von den Primarelektronen gebildeten 
positiven Ionen rufon beim Auftreffen auf die Kathode eine direkto Ionisation der 
Atome der Kathodenoberflache hervor u. infolgedessen eine sekundare Elektronen- 
emission; dadurch wird die photoelektr. Empfindlichkeit der Schicht allmahlich er- 
hoht. Form u. Elektrodenanordnung sind wesentlich fiir das Zustandekommen des 
z. A. (C. R. hebd. Seanees Aead. Sci. 1 9 6 . 684—86. 6/3. 1933.) E t z r o d t .

A. Lesure, A. Thomas und J. Lavagne, Die photoelektrischen Zellen und ihre 
Anwendungen in der biologischen Chemie. Im  ersten Teil werden die Photozellen, ihre 
Gesehichte u. ihre Eigg. dargestellt: die durch Widerstandsanderung wirkenden alten 
Selenzellen m it ihrer Tragheit u. die prakt. wichtigeren, Elektronen emittierenden 
Alkalizellen. Ih r Aufbau, ihre spektrale Empfindlichkeit, die Charakteristiken bei Gas- 
u. Vakuumzellen, endlich die Schaltung (Einrohryerstarker) werden ausfiihrlich be- 
schrieben. Die Sperrschicht- u. Becąuerelzellen werden kurz envahnt. — Der zweite
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TciI beliandelt die Anwcndungen dor Photozelle fiir dio biolog. Mikroanalyse,durch 
Triibungsmessung (Nephelometrie). Drci verschiedene MeCapp. wurden entwickelt:
1. der einfache Komparator, bei dem eine Eichsuspension u. die MeCfl. nacheinander 
zwischen eine konstantę Lichtąuelle u. die Photozelle gebracht werden, wobei dann 
der Ausschlag des Anodenstrominstrumentes (Ruhestrom kompensiert zwecks Er- 
hóhung der Empfindlichkeit) ein MaB fiir die Opazitat gibt. 2. Der Differential- 
komparator: An das Gitter der Verstarkerróhre sind in Gegeneinanderschaltung zwei 
unter sieli abgeglichene Photozellen angelegt, so daB bei gleicher Beleuchtung beider 
kein Ausschlag liervorgerufen wird. Auf diese Weise kann eine Unabhangigkeit von 
Schwankungen der Lichtąuelle erzielt werden. 3. Differentialkomparator mit variabler 
Blende: Der bei gleicher Beleuchtung durch verschiedene Opazitat der zwischen 
Lichtąuelle u. Zellen geschalteten Fil. entstehende Ausschlag wird durch geeichte 
partielle Abblendung des einen Lichtstrahles zum Verschwindcn gebracht. — Mit 
diesen Vers.-Anordnungen wurden Mikrobestst. des Schwefels ais Bariumsulfat, des 
Caleiums u. der Oxalsaure ais Calciumoxalat durchgefiihrt. Die Herst. der Eiclilsgg. 
u. die Eichkurven werden angegebcn. Diese photometr. Analyse ist naturlich nur 
fiir einen gewissen Konz.-Bereich durchfiihrbar. — Den BeschluB bilden Betracli- 
tungen iiber weitere Anwcndungen der Photozellen in der Biologie, so fiir die Colori- 
metrie, Bakteriologie (Mikrobensuspensionen u. mitogenet. Strahlung, vgl. G. F r a n k , 
C. 19 3 2 . I. 1542), in der Medizin zur Verfolgung von Flockungsrkk., auf die nach 
LUMIERE viele n. u. patholog. Vorgange im Organismus zuriickzufiihren sind. Gerade 
hier ist die hohe Empfindlichkeit u. das Wegfallen persónlicher Faktoren von hohem 
Wert. (J . Pharmac. Chim. [8] 17  (125). 5—21. 49—61. 16/1. 1933.) E t z r o d t .

R. C. W alker and T. M. C. Lance, Photoelectric celi applications. London: Pitman 1933.
(201 S.) 8°. 6 d. net.

A .. E lek troch em ie . T herm ochem ie.
C. S. Hitchcock und C. P. Smyth, Die Rotation von Molekulen oder Oruppcn im  

krystallisierlen Zustand. Die DEE. von H„S, NH3 u. Methanol wurden gemessen zwischen 
—190° u. einigen Graden oberhalb des F. An festem H2S wurden zwei scharfe tlber- 
gangspunkte bei — 146,7 u. — 170,0° festgestellt (vgl. K em p u. DENISON, C. 1 9 3 3 . I. 
2369). Oberhalb des unteren Unwandlungspunktes zeigt die DE. freie Molekiilrotation 
an, unterhalb desselben nicht. H,S śihnelt also den Halogenwasserstoffen u. unter- 
scheidet sieh vom Eis. Die geringe DE. von festem NH 3 u. ihr schmaler Abfall mit 
sinkender Temp. zeigt, daB im festen Zustand keine Rotation Yorkommt. An festem 
Methanol wurde Dipolrotation beobachtet, die bei dem Umwandiungspunkt — 114,0° 
stark abnimmt. Ob das ganze Mol. rotiert oder nur dio Hydroxylgruppe, ist noch nicht 
klar. (J . Amer. chem. Soc. 55. 1296—97. Marz 1933. Princeton, New Jersey, Univ., 
Frick Chemical Lab.) B e r g m a n n .

Carl Wagner, Ober die Natur des elebtrischen Leitvennogens von cc-Silbersulfid. 
Die nach den beiden Methoden von TtJBANDT, REINHOLD u. Jo S T  (C. 1 9 2 9 . I. 1189) 
von T u b a n d t  u. REINHOLD (C. 1932- I. 1994) fiir a-Ag2S berechnete Selbstdiffusions- 
konstante zeigt eine starkę Diskrepanz der beiden Werte. Vf. versucht, die bisherigen 
Beobachtungen dahin zu deuten, daB a-Ag„S zum uberwiegenden Teil ais Elektronen- 
leiter anzusehen ist. Er sieht dies durch den von K la i b e r  (C. 19 3 0 . I. 177) gemessenen 
HALL-Effekt bestatigt. Die Giiltigkeit des FARADAYschen Gesetzes ist bei der iib- 
lichen Anordnung nicht gestórt, da es zum gróBten Teil durch Sekundarvorgange, die 
dem Anlaufvorgang entsprechen, orfiillt wird. Die Grenzstromdichte fiir die schein- 
bare Giiltigkeit des FARADAYschen Gesetzes wird zu ca. 0,16 Amp./qcm bei etwa
1 qcm Querschnitt u. 1 cm Schichtdicke der Versuehsanordnung geschatzt. (Vgl. 
JOST u. R u te r ,  folg. Ref.) Es wird die Versuchsanordnung zur Messung der EK. der 
K ette: P t (Schwefel) | Ag,S | Ag beschrieben. Der daraus abgeleitete mittlere elektr. 
Leitungsanteil fiir Silbersulfid fallt in die GróBenordnung der berechneten Einzelwerte. 
Analoge Messungen der Schwefel-Silberkette mit /?-Ag,S haben nur informator. Be- 
deutung. (Z. physik. Chem. Abt. B 21 . 42— 47. April 1933. Jena, Phys.-Chem. Abt. 
d. chem. Lab. d. Univ.) G aede .

W. Jost und H. Ruter, tJber die Leitfahigkeit des a.-Schtvefelsilbers. II. (I. vgl.
C. 1932- I. 3391.) Es wird die Diffusion der Ću-Ionen in extrem kleinen Konzz. ge
messen. Die Yersuchsergebnisse sind tabellar. wiedergegeben. Die gefundenen Werte 
stimmen groBenordnungsmaBig mit den von T u b a n d t  u . REINHOLD (C. 1929- I.

XV. 1. 242
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1189) .u. von  B r a u n e  (C. 1 9 2 6 . I. 815) gefundenen Werten uberein. E s werden t)ber- 
fiihrungsverss. an den Mischkrystallen in folgender Anordnung durchgefuhrt: 
+  | Silberanode I Ag2S | Ag2S mit l °/00 Cu2S | Ag2S +  l°/oo Cu2S | AgJ | Pt-Kathode|. 
Die bei diesen Verss. auftretenden Anomalien: crhebliche S-Abscheidung, kleinere Ge- 
wichtsabnahmo der Ag-Anodę ais aus dem FARADAYschen Gesetz folgt, lassen sich 
durch dic Annahmen WAGNERs (vorst. Ref.) iiber den Leitungsmechanismus in Ag2S 
u. den Anlaufvorgang von Ag in S-Dampf erkliiren. Das FARADAYsche Gesetz gilt 
nicht mehr bei hohen Stromdichten. (Z. physik. Chem. Abt. B 21 . 48—52. April 1933. 
Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. of Technology. Hannover, Inst. f. phys. Chem. 
d. T. H.) Ga e d e .

Alfred Schmid, Paul Vogele und Willy Winkelmann, Abhdngigkeiten des 
Potentials in fremdioiligen Elektrolyten. Beitrag zur Frage der Potentialbildung. 2. Mitt. 
(I. vgl. C. 19 3 0 . II. 2615.) Es wird die Hohe des Potentialwertes in Abhangigkeit von 
eigenionen-armen u. eigenionen-fremden Elektrolyten untersucht, ferner bis zu welchen 
Konzz. die NERNSTsche Formel die Beobachtungen wiederzugeben vermag u. welcher 
Art die Eaktoren sind, die im Grenzfall c =  0 die Potentiale bestimmen. Es werden 
die Potentiale folgender Systeme: Cu [ Cu(N03)2 | —, Cu j CuS04 | —, Ag | AgN03 | — 
u. Pb | Pb(N 03)2 | n  Calomelelektrode fiir die Konzz. n -1 bis n~°° mittels Kompen- 
sationsapp. gemessen. Fiir die Abweichungen von der theoret. ICurve ii. das Auf
treten eines Maximums geben Vff. die Erklarung, daB bei hohen Verdiinnungen das 
Potential nicht mehr dureh die Konz. der gleichnamigen Ionen bestimmt sein kann. 
Pb, Cu u. Ag scheinen in enorm verd. Elektrolyten ein gehemmtes Potential an- 
zunehmen. Durch Elektrolyte wird diese „Passivitat“ iiberwunden. Das Masimum 
liegt am Schnittpunkt der „osmotischen" u. der „Aktivierungs“kurve. Es werden 
die Ruhepotentiale in Lsgg. untersucht, die keine Eigenionen enthalten, um den osmot. 
EinfluB derselben zu eliminieren u. dadurch die „Aktivierungs“kurven der verschie- 
denen Ionen zu erhalten. Der EinfluB der Anionen ist starker ais der der Kationen. 
Die Kurven der Halogensalze u. -sauren steigen am steilsten, es folgen die der Salpeter- 
saure, der Schwefelsaure, der Sulfate u. der Essigsaure. Die Ergebnisse stehen nicht 
im Widerspruch zu den Ńeutralsalzwrkgg., da die Unterss. jenseits des „osmot. “ Astes 
der Potentialkurven einsetzen. (Helv. chim. Acta 15 . 1393—98. 1932. Basel, Phys.- 
Chem. Inst. d. Univ.) Ga e d e .

Carl Wagner, Beitrag zur Theorie des Anlaufwrganges. In  einer Reihe von Fallen 
erfolgt dio Diffusion durch gleichzeitige Wanderung von Kationen bzw. Anionen u. 
Elektronen, nicht aber durch neutrale Atome. Fiir diese Fiille wird eine Gleichung 
zur Berechnung der Anlaufgeschwindigkeit aus Affinitat, elektr. Leitvermógen u. 
t)berfiihrungszahlen abgeleitet. Es werden ferner Formeln fur die Auswertung von 
Anlaufyerss. entwickelt. Die gesamte EK. einer Anlaufschicht m it unangreifbaren 
Elektroden auf beiden Seiten setzt sich aus den beiden Potentialdifferenzen zwischen 
Elektrode u. Anlaufschicht u. dem Potentialabfall im Innern der Anlaufschicht zu- 
sammen. Durch Messung derselben erlialt man direkt einen mittleren elektrolyt. Leit- 
fahigkeitsanteil, wenn die EIv. der entsprechenden K ette m it rein elektrolyt. Leitung 
anderweitig bekannt ist. Die fiir die Anlaufkonstante k abgeleiteten Formeln werden 
fiir die Systeme Ag-S u. Cu-02 bestatigt. Fiir das System Ag-Halogen kann m it der 
Móglickkeit einer Wanderung von Ag-Ionen +  Elektroden gerechnet werden, doch ist 
sie zur Zeit nicht quantitativ beweisbar. (Z. physik. Chem. Abt. B. 21 . 25—41. April
1933. Jena, Phys.-Chem. Abt. d. chem. Lab. d. Univ.) Ga e d e .

Jose M. Gallart, Anodische Bildung von Oxoperoxyden. Vf. untersucht die bei 
der anod. Oxydation von Sauerstoffsauren m it gekiihlter Pt-Anode (diinnes Pt-Bleeh 
auf das Ende eines von W. durchflossenen Glasrohres aufgeschmolzen) u. unter Ab- 
trennung des —■ ebenfalls m it W. gekuhlten — Kathodenraumes durch Glasfilterplatte 
erhaltenen Prodd. Wahrend der Elektrolyse wird das Potential der Lsg. gegen 
Hg | Hg2S 04 in 1-n. H 2SO., verfolgt. Die frisch elektrolysierte Lsg. von / / 2<S04 gibt mit 
MnS04-Lsg. sofort die violette Farbung des MnTI1, wahrend diese mit H 2S05 erst nach 
Tagen auftritt. Die I^sg. zeigt nach 1-std. Elektrolyse ein Potential von 1,594 V, das 
boim Stehenlassen allmahlieh, rascher bei Temp.-Erhohung zuriickgeht. Die giinstigsten 
Ergebnisse werden bei einer H 2S04-Konz. von 15—33%  erzielt. Eine Stromstarke von 
ca. 3 Amp. wird zweckmaBig nicht iiberschritten. In  Ggw. von K 2S04 ist die erhalteno 
Peroxoverb. weniger bestandig oder bildet sich in geringerer Menge. Auch bei der 
Elektrolyse von K^PO^Lsg. wird eine m it M nS04 nachweisbare Peroxoverb. erhalten, 
nicht aber bei Elektrolyse von H 3P 0 4; die nach der Potentialerhohung (bis 1,626 V)
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zweifellos entstehende Peroxoverb. zers. sich sehr rasch. Bei der Elektrolyse von 
H N 0 3 wird ein Hóchstpotential von 1,719 V beobachtct bei einer Stromstarke von
0,75 Amp. Dic Lsg. gibt m it MnS04 keino Earbrk.; die entstehende Peroxosaure ist 
wenig bestandig, bei der Zers. yerbleibt eine Lsg. von 0 3 in  H N 03. Das bei der Elcktro- 
lyse von HGIO4 erreichto Potential betragt 1,196 V; H 20 2, Peroxochlorsiiuro oder Rk. 
mit MnS04 werden nicht bcobachtot. Bei plotzlicher Zugabe yon N a N 0 2 zu einer 
wss. Lsg. von H 20 2 u. H 2S 04 wird ein Potentialanstieg auf 0,234 V festgestellt, das 
Potential geht jedoch rasch zuriiek; Vf. nimmt an, daB intermediar peroxosalpetrige 
Saure entsteht. — Die bei der Elektrolyse erhaltenen Pcroxoverbb. (,,Oxoperoxyde“ ) 
diirften dieselben sein, wie sie bei Oxydation m it E2 (vgl. ElCHTER, C. 1927. II. 1803. 
1930. II. 3525) gewonnen werden. Die leichter zers. Verbb. scheinen starker oxydierend 
ais die aus H 2S 04 erhaltene. Vf. nimmt an, daB die Verbb. S 04, N 03, P 0 4 u. CIO, 
m it W. unter Riickbldg. der Sauren u. Bldg. yon O reagieren; bei SO, karm auch Rk. 
mit II20 2, H 2SOs oder H„S2Os angenommen werden. Ob H 2S 0 3 bzw. H 2S20 8 elektrolyt. 
oder mit F 2 unter intermediarer Bldg. von S 04 entstehen, ersehcint fraglich. (An. 
Soc. espan. Fisica Quim. 30. 922—43. 15/12. 1932. Saragossa, Lab. der Naturw. 
Eak.) R. K. Mu l l e r .

Karl Schwarz, Zur Theorie der Eleklrolysenerscheinungen in mdallischen Lósungen. 
Vf. zeigt, daB die ŚKAUPYsche Theorie, die die tlberfuhrungserscheinungen in metali. 
Lsgg. mit Hilfe der Elektronenreibung zu crkliiren sucht, nicht m it den experimentellcn 
Tatsachen im Einklang stehen. Es findet kein Parallelgehen von Leitfahigkeit u. 
Oberfiihrungszahl sta tt. An Stello der Reibung nimmt Vf. einen elektrohydrostat. 
Auftrieb fiir jedes łon  an. Eiir dic rcchner. Behandlung vgl. WAGNER, C. 1932. I. 
3156. Es wird eine Beziehung zwischen tlberfiihrungszalil, Ladungsdichte u. Beweg- 
lichkcit abgeleitet. Qualitativ wandert der Bestandteil mit der groBcren Ladungs
dichte zur Kathode. Eiir Cd- u. Zn-Amalgain ergibt eine quantitative tlberprufung 
t)bereinstimmung innerhalb der Versuclisfehlcr. Hg ist hierbei prakt. yollstandig in 
Hg' u. Elektronen dissoziiert. Eine Dissoziation in Hg2" kann dabei nicht aus- 
geschlossen werden, da nur dic Ladungsdichte in die Gleichung eingeht. Cd u. Zn 
sind ais Cd” u. Zn” im Hg gel. Qualitativ ist das Verh. von K, Na u. Tl verstiindlich. 
Quantitative Unterss. miissen folgen, um die Richtigkeit der Theorie zu sichern. Mit 
Hilfe der aufgestellten Beziehungen lassen sich aus den Oberfuhrungszahlen die Diffu- 
sionskonstanten berechnen. Eerner konnen die Ladungszahlen der Metallionen in 
Schmelzen bestimmt werden. (Z. physik. Chem. Abt. A. 164. 223—30. April 1933. 
Wien, Erstes chem. Lab. d. Univ.) Ga e d e .

Carl Wagner, Zur Deulung des elektrolytischen Stromleilungsanieils in Amalgamen 
und anderen Legierungen. II. (Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit von K. Schwarz.) 
(Vgl. vorst. Ref.; I. vgl. C. 1932. I. 3156.) Vf. stellt die in der fruheren Arbeit fur 
den Zusammenhang zwischen Diffusionskoeff. u. elektrolyt. t)berfuhrungszahlen in 
verd. binaren Legierungen (z. B. Cd-Amalgam) abgeleitete Naherungsformel den von 
K. SCHWARZ abgeleiteten Formeln gegeniiber. Beide Auffassungen fuhren zu zahlen- 
maBigen Angaben von gleicher GroBenordnung. Eiir feste Legierungen wird eine neuc 
Naherungsformel gegeben. (Z. physik. Chem. Abt. A. 164. 231—33. April 1933. Jena, 
Phys. Chem. Abt. d. Chem. Lab. d. Univ.) Ga e d e .

L. Cambi und L. Szegó, Ober die magnetische Susceptibilitdt der komplezen Vcr- 
bindungen. II. Mitt. (I. vgl. C. 1932. I. 501.) Es werden Messungen der magnet. 
Susceptibilitat von Fe-Komplexsalzen im Temp.-Bereich von 84—350° absol. durch
gefuhrt. Untersucht werden: Fe[S»G'N(CH3)„]3; Fe[S2CN(CiH!i)2]3; Fe[S2CN(C3H7)o\3; 
Fe[S2GN(GiHa)2]3; ^ e [5 2CxV(Ce/ / 13)2]3;‘ Fe[S2CN(C-Hl:i)2}3;
Fe[S*CN(CKH17), ]3; Fe[S,CN{Cn H2i)2]3; Fe[S3CN(CleH33)2]3; Fe(S2G-0-G2H,)3-,
Fe(NO)(S3C ■ NCSH I0),>; FĄS.fi-C^H,),-, Fe(S2C -C JIĄ-Br-p)3, K 3Fe(CN)e. — Bei zahl- 
reichen i^e-Yerbb. kann man die Giiltigkeit der WEISS-CURlEschen Gleichung nach- 
weisen, andere zeigen ein komplizierteres Verh. Vff. unterscheiden 4 Gruppen von 
Stoffen: 1 . (R -H N -C S2)3Fe ; 2. [(R'){B ")N -C S2]3Fe-, 3. (R O CS2)3F e ; 4. (Ii-C S2)3Fe. 
Die Verbb. der 1. Gruppe yerhaltcn sich wie typ. Fe (Ill)-Salze m it 5 BoHRSchen 
Magnetonen; die 3. u. 4. Gruppe yerhaltcn sich annahernd wie Moll. m it 1 Magneton. 
Die 2. Gruppe zeigt eine Susceptibilitat, die je nach der Temp. zwischen den fiir das
3-wertige Fe berechneten Grenzwerten schwankt. Bei den disubstiluierten Dithiocarb- 
amaten liegt nach Ansicht der Yff. ein Gleichgewicht zwischen 2 magnet, isomeren 
Formen vor, dereń eine 5 Elektronen u. dereń andere 9 Elektronen im 3 d-Niveau 
besitzt. Dieses Gleichgewicht scheint von der Temp. abhangig zu sein u. durch dio

242*
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In tensitat des im Mol. vorhandenen Dipols beeinfluBt zu werden. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 66. 656—61. 3/5. 1933. Mailand, Univ.) E is e n s c h it z .

Walter D. Bonner, Lyman G. Bonner und Francis J. Gurney, Azeotrope 
Bromwasśerstofflósungen bei Drucken von 100 bis 1200 mm. Vff. unternahmen 1926 
eine entsprechende Unters. m it HC1. Br wird durch S 0 2 reduziert, die Siiure gereinigt 
oder HBr aus don Elementen hergestellt. Sie arbeiten in einem ganz aus Glas zusammen- 
geblasenen App. in einer CO^-Atmospliare. Best. ais AgBr. Ferner werden die D.D. 
bei 25° gemessen. Die Temp. wird m it einem Pt-W iderstandsthermometer bestimmt. 
Riickstand u Destillat haben meist innerhalb 0,05°/0 die gleiche Zus.

mm KP. d S5 °/o HBr mm Kp. D25 % H B r

100 74,12° 1,5116 49,80 800 125,79° 1,4775 47,56
500 112,94° 1,4866 48,19 1200 137,34° 1,4700 47,03
700 122,00° 1,4802 47.74-t--- ---

Die Zahlen werden m it denen friiherer Forscher yerglichen. Die obigen Daten sind 
wohl die genauesten, aber nicht so sicher wie die fiir HC1. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
1406—09. April 1933. Salt Lake City, U tah, Univ., chem. Lab.) W. A. R o t h .

E. Pohland und W. Mehl, Physikalische Eigenschaflen des Athylamins. Um 
zu priifen, ob Additionsverbb. von Salzen u. Athylamin in der Kalteindustrie ver- 
wandt werden konnen, werden die physikal. Eigg. des Stoffes zusammengestellt u. 
m eist neu gemessen. Sattigungsdruck von (fast reinem) Diathylamin-. log pmm =  
8,103— 1709/T , von Trialhylamin: logymra =  8,059 — 1S3S/T. Die Trcnnung von 
jenen Verunreinigungen wird beschrieben. Fur Athylamin ist log ymm =  21,5535 — 
2093,686/?'— 4,61 703-log T  — 2,74-10~4- T. K p .-00 daraus =  16,5 /, F. —81,0°.
D.fi. 0,9763 — 0,8478-10"3- T  —  0,518-1 0 '6- T*. D.fest bcirn F. 0,898. Da das Mol- 
Vol. von fest u. fl. beim F. im Verhaltnis 0,88: 1 steht, ist ein M olekiilgitter zu erwarten. 
Molekijldurchmesser 5,41 A, Parachor n. DD. merklich zu lioch. Die D.D. von gesatt. 
Dampf werden zwischen 29,2 u. 183,4° (krit. Temp.) bestimmt u. die krit. D. nach 
dcm Gesetz der geraden Mittcllinie (0,3535 — 0,000 5736-1) zu 0,2483 berechnet, 
wahrend Vff. 0,2434 finden. Die GuLDBERGsche Regel gilt gut: T ^ / T k Tlt.,=  0,635, 
wahrend die EoTVÓSsche Konstantę m it 1,9 auf eine geringe Assoziation hindeutet. 
Verdampfungswarme beim K p .7C0 nach Cl a p e y r o N-Cla USIUS 6,53 kcal/Moi., T r o u - 
TONsche Konstantę 22,5. Molarwarme der Fl. (ohne Temp.-Angabe) 31,1 ±  0,9 cal. 
(Z. physik. Chem. Abt. A 164 . 4S -54 . Marz 1933.) W. A. R o th .

Riccardo Belasio, Nozioni di elcttrochimica c di analisi clettrolitica. Koma: A. Sampaolesi
1932. (79 S.) 8°.

A 3 K o llo id c h e m le . C a p illa rc h e m le .
Arthur H. Hughes, Das Verhalten von Oberflachenfilmen von ungesaltiglcn Ver- 

bindungen. Ólsdure u. Pelroselinsaure bilden auf verd. Sauren fl. expandierte Filme, 
die bei 55 bzw. 52-10-16 qem/Mol. in dampffórmige Filme iibergehen. Bei Kompression 
brechen sie bei 30-10- le  qcm/Mol. zusammen u. bilden keinen kondensierten Film. 
Im fl. expandierten Zustand ist die nach der HELMHOLTZschen Gleichung berechnete 
Vertikalkomponente // des elektr. Moments pro Molekuł fi =  2,1-10- 1 9 e. st. E ., also 
nicht sehr yerschieden von dem Wert fur Jlyristinsaure (/i =  1,8-10-19), so daS der 
Beitrag der Doppelbindung zu /i klein zu scin scheint gegeniiber dem der Carboxyl- 
gruppe. Ganz anders verhalt sich die Okladecen-(2)-saure-(l), F . 59°. Sie bildet einen 
fl. kondensierten Film, der bei 26,4-10-16 qcm/Mol. (u. fi — 4,2-10-19) bei weiterer 
Ausdehnung in Inseln aus kondensiertem Film zerreiCt, dic von einem gasfórmigen 
Film umgeben sind. Bei Kompression tr it t  bei 23-10-16 qcm/Mol. eine Anderung 
von fi ein, die wahrscheinlich durch eine Anderung der Orientierung der Doppelbindung 
bedingt ist. Aus den /(-Werten ergibt sich, da(3 der Anteil der Doppelbindung am /t 
viel gróBer ist, wenn sie der Carboxylgruppc benachbart ist, ais wenn sie durch einige
CH,-Gruppen von ihr getrennt ist. Chaulmoograsaure bildet einen fl. expandierten 
Film, der bei 50-10~16 qcm/Mol. in einen gasfórmigen iibergeht u. bei Kompression 
bei 33-10~16 qcm u. einem Obcrflachendruck von 7 Dyn/cm zusammenbricht, wahrend 
Filme aus Olsaurc u. Petroselinsaure einem viel groBeren Oberflachendruck stand- 
halten. Da Filme von Chaulmoograsaure fi =  2,5-10-19 zeigen, ist der Anteil am /i 
einer in einen 5-Ring eingebauten Doppelbindung gróBer ais der einer solchen, die sich
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iii einer offencn K ctte befindet. Slearolsaure bildet cincn fi. expandiertcn Film, der 
bei 55-10-16 qcm/Mol. in einen gasformigen iibergeht, der bis zu sehr groBen Flachcn 
(untersucht bis 300- 10~1G qcm/Mol.) einheitlich bleibt. Da ein Stearolsaurefilm bei 
80-10-18 qcm/Mol. /i — 3,6-10~19 zeigt, ist der Anteil am /t der dreifachen Bindung 
viel groBer ais der der Doppelbindung. Die dreifache Bindung zeigt auch eine viel 
groBere Adhasion an der wss. Lsg. ais die Doppelbindung u. diese wieder eine bedeutend 
gróBere ais die einfache Bindung. Filme aus a- u. ft-Elaeostearinsaure zeigen eine zeit- 
liche Anderung ihrer Eigg., was auf die Autosydation dieser Siiure zuruckzufiihrcn 
ist. Die Oxydationsprodd. bilden Filme, die zwischen 100 u. 125-10-16 qcrn/Mol. 
/i =  8 ,0-10-13 zeigen u. bei weiterer Ausdehnung uneinheitlich werden. Die GroBe 
des Flachenbedarfs dieser Filme ist nahe an dem Wert, der fiir das flach auf der Ober
flache ausgebreitete Molekiil zu erwarten ware, so daB anzunehmen ist, daB nur die 
unpolare KW -stoffkette CH3- [CH2]3— aus der Oberflache emporragt. Der Verlauf 
von /< bei kleineren Flachen pro Mol. zeigt, daB die oxydierten Doppelbindungen, 
wenn sio von der Oberflache abgehoben werden, nur einen kleinen Beitrag zu fi liefern. 
Vf. hśilt 'die Oxydationsprodd. der Elaeośtearinsauren fiir CH3-[CH2]3-[CH(OH)],- 
CH : CH- [CH2]7- COOH oder CH3- [CH2]3- [CH(OH)].- CH : CH- [CH(OH)]2- [CH„]7- 
COOH. Auf Vioo'n - HC1, die 0,12% Hydrochinon enthalt, lassen sich a- u. P-Elaeo- 
slearinsaure ohne Oxydation ausbreiten. Die /9-Saure liat ein hoheres Oberflachen- 
potential ais die a-Saurc, das zwischen 35 u. 50- 10-1G qcm/Mol. nur auf ±  15 mV 
konstant ist, was durch die Bldg. eines instabilen Additionsprod. von Hydrochinon 
an die /?-Saure bedingt ist. Durch einen Hydrochinongeh. der HC1 von 0,001% wird 
die Oxydation eines darauf ausgebreiteten Films nicht beeinfluBt, wahrend sie bei 
einem Hydrochinongeh. von 0,01% nur halb bo schnell verlauft. SchlieBlich hat Yf. 
noch die Ausbreitung der Końdensationsprodd. der beiden Elaeoslearinsauren mit 
Maleinsaureanhydrid untersucht, welche Filme bilden, die mindestens bis 500-10~10 
qcm/Mol. einheitlich bleiben. (J. chem. Soc. London 1933. 338—44. April.) L. E n g e l .

H. Mouąuin und S. Natelson, Uber die Oleichgewichtskrafle, die au f freie Tropfen 
in  unregelmapigen Capillaren wirken. Die Arbeit bringt eine Erórterung der Messung 
der freien Oberflachenenergie in absol. Massen mit Hilfe einer einfachen Mikromethode. 
Die Theorie wird experimentell gepriift u. bestatigt. (Mikrochemie 12 [N. F. 6]. 293 
bis 302.1933. New York, Univ., Chemical Lab. of the Washington Sąuare Coli.) W o e c k .

P. H. Emmett und Stephen Brunauer, Die Adsorption von Sticksloff an Eisen- 
katalysaloren fiir die Ammoniaksynlhese. Bei 400° adsorbieren Fe-Katalysatoren, wie 
sie zur NH3-Synthese yerwendet werden, N2 so schnell, daB nach 1 Min. bereits der 
Hauptteil der Gleichgewichtsmenge adsorbiert ist. Da die Anfangsgeschwindigkeit 
der N2-Adsorption eines Katalysators gleich ist der Gescliwindigkeit der von ihm be- 
wirkten NH3-Synthese, lialten Vff. die N2-Adsorption fiir den 1. Sehritt der NH3- 
Synthese. Aus dem Temp.-Koeff. der Adsorptionsgesehwindigkeit zwischen 275 u. 
450° wird die Aktmgrungswarme der Adsorption zu 15 000—17 000 cal u. aus den 
Adsorptionsisothermen bei 400 u. 450° die Adsorptionswarme zu 34 000—40 000 cal 
berechnet. Daraus ergibt sich die Aktmerungswiirme der Desorption von N2 zu 
49 000—57 000 cal. Da W in t e r  (C. 1931. II. 2416) fiir die Aktivierungswarme der 
NH3-Zers. an einem Fe-Katalysator 54 000 cal fand, scheint die Gescliwindigkeit der 
NH 3-Zers. durch die der N2-Desorption bestimmt zu werden. (J . Amer. chem. Soc. 
55. 1738—39. 6/4. 1933. Washington, U. S. Dep. of Agriculture, Bureau of Chemistry 
and Soils.) L. E n g e l .

Jackson B. Hester, Beziehung zwischen eleklrokinetischem Verhalten und Kai- 
ionenaustausch von Eisenphosphat. Von Ma t t so n  (C. 1932. I. 3485) ist gezeigt worden, 
daB der Sitz des Basenaustausches in Koli. die ungebundenen oder freien Valenzen 
des elektronegativen Materials sind. Es wird eine Serie von 7 Ndd. von Eisenphosphat 
hergestellt, die einen allmahlichen Ubergang yom stark positiven zum stark negativen 
Nd. darstellen. Die Kationenaustauschfahigkeit wird bestimmt durch Sattigen des 
lufttroekenen Komplexes bis zum ph =  7,0 m it Ca-Aeetat u. Ersetzen des Ca durch 
Ammoniumchlorid. Die Zus. jedes Nd. u. die Kationenaustauschfahigkeit sind tabellar. 
wiedergegeben. An Hand von Kurven wird die Beziehung zwischen Ladung des 
kolloiden Teilchens u. der Basenaustauschfahigkeit des Koli. gezeigt. Bei hohem 
elektrokinet. Potential ist der Basenaustausch groB, am isolektr. Punkt ist er gering. 
In  gleicher Weise andert sich die Menge des gebundenen W. mit dem elektrokinet. 
Potential. (J. Amer. chem. Soc. 55- 1442—45. April 1933. Norfolk, Virginia Truck 
Experiment Station.) Ga e d e .
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B. Anorganische Chemie.
L. I. Gilbertson, Eine Meihode zur Herslellung ton Tellursaure. Wenn man Tc 

oder T e02 m it einer Mischung yon 30%ig. H 20 2 u. konz. H 2S04 am RuckfluBkiihler 
bis zur Lag. u. zum Aufhóren der 0 2-Entw. kocht, nach dem Filtrieren m it konz. H N 0 3 
HaTeOę fallt u. aus W. umkrystallisiert, so erhiilt man ein Prod., das frei vx>n H N 0 3 
u. H 2SO., ist. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1460—61. 6/4. 1933. Pullman, Washington, 
State Coli.) L. E n g e l .

G. Herrero, Der Einflufi des CS2 au f die Loslichkeit des Jods im Wasser. (Vgl. 
C. 1932. I. 1065.) Die Annahme von L a n z a  (C. 1932. II. 1278), daB die vom Vf. beob- 
achtete Verteilung des J 2 zwischen W. u. CS2 nur auf die Lsg. von J 2 gel. enthaltendem 
CS2 im W. zuriickzufuhren sci, wird abgelehnt. In  reinem W. u. an CS2 gesatt. W. wird 
nach Schiitteln m it J 2 im OberschuB dieselbe J 2-Konz. gefunden; auch wird keine Zu- 
nahme der J 2-Konz. beobachtct, wenn an J 2 gesatt. W. mit an J 2 gesatt. CS2 versetzt 
wird. Nach L a n z a  muBte die J 2-Konz. im W. mit zunehmendem CS2-Geh. diesem 
proportional steigen, was nicht der Fali ist. Analog wird auch in neuen Yerss. m it 
C'67.,, Chlf. u. Bromoform kein einfacher Zusammenhang zwischen der J 2-IConz. im W. 
u. derjenigen in den gel. organ. Fil. gefunden; in den beiden ersten Fallen ist die J,-Konz. 
im W. hóhcr, im letzten Falle niedriger ais der m it der gel. organ. FI. eingefiihrten Menge 
entsprechen wiirde. Die Verteilung des J 2 zwischen W. u. CS2 usw. scheint demnach 
unabhangig von der im W. gel. Menge organ. FI. zu sein. (An. Soe. espan. Fisica Quim. 
30. 880—85. 15/12. 1932. Madrid, Nat.-Inst. f. Physik u. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

G. Herrero, Der Verteilungskoeffizient des Jods zwischen Wasser und den organischen
Lósungsmitleln Athylenbromid und Nilrobenzol. (Vgl. yorst. Ref.) Die yon H a n tzsc ii 
u. Y a g t  (Z. physik. Chem. 38 [1901]. 709) u. L a n d a u  (Z. physik. Chem. 73 [1910]. 210) 
gegebene Regel, daB der Verteilungskoeff. des J 2 zwischen zwei FU., die es beide m it 
brauner Farbę lósen, yon der Temp. u. Konz. unabhangig ist, bei Fil., die J 2 m it ver- 
schiedener Farbę (braun u. yiolett oder rot) lósen, dagegen von der Konz. abhangt, 
wird bei den Systemen AY.-C2H 4Br2 (Lsg. braun u. rot) u. W.-Nitrobenzol (beide Lsgg. 
braun) bestatigt. Die Loslichkeit des J 2 in C2H4Br2 bei 20° wird zu 201,03 g/l, die in 
Nitrobenzol zu 56,465 g/l im Mittel bestimmt. Der Verteilungskoeff. (Konz. im organ. 
Lósungsm./Konz. im W.) nimmt im ersten Falle m it steigender J 2-Konz. im W. (0,03 bis
0,18 g/l) von 650 auf 696, zuletzt nur noch wenig, zu, im zweiten Falle bleibt er konstant 
gleich 196. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31. 5— 10. 15/1. 1933. Madrid, N at.-Inst. f. 
Physik u. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

H. W. Foote, W. M. Bradley und Michael Fleischer, Fesle Polyjodide des
Caesiums. Es wird das System C sJ-J2-Toluol bei 6 u. 25° untersucht. Da CsJ in 
Toluol urd. ist, werden bekannte Mengen gemischt u. nach Erreichulig des Gleich- 
gewichtszustandes das J 2 in der Lsg. bestimmt. Es ergibt sich, daB keine ternare 
Vcrb., sondern nur die beiden biniiren Verbb. CsJ3 u. merkwiirdiger Weise auch CsJ,, 
existieren in t)bereinstimmung m it den Ergebnissen von B rig g s  (C. 1930- II. 3526). 
Bei Unters. des Systems C sJ-J2-Benzol bei 6 u. 25°, die bei der Loslichkeit des CsJ 
in Bzl. nicht auf die gleiche einfache Weise vorgenommen werden kann, wird auch 
der Bodenkorper nach der Methode von ScHREINEMAKER u. schlieBlich auch der 
Ruckstand nach Herausnahme aus der Lsg. u. Abpressen der Mutterlauge auf Filtrier- 
papier analysiert. Es werden gleichfalls (lic beiden binaren Verbb. CsJ3 u. CsJ4 u. 
aufierdem noch eine ternare Verb. gefunden, die die unwalnscheinliche Zus. CsJ10- 
C6H 6 oder 2 C sJ-9 J 2-4 C„H0 besitzt u. in der wahrscheinlich ein J-Atom durch eine 
CsH6-Molekel yertreten ist. — Aus dem J 2-Geh. von C6H6 u. Toluol uber Jod u. den 
Polyjodiden bei 6 u. 25° werden die Dampfdrucke von CsJ3 u. CsJ4 bei diesen Tempp. 
u. ihre Dissoziationswiirmen berechnet. (J. physic. Chem. 37- 21—27. Jan . 1933. 
New Hayen, Connecticut, Yale Univ., Depart. Chem.) R o m a n .

H. W. Foote und W. M. Bradley, Die festen Polyjodide des Ammoniums. Es 
werden die ternaren Systeme NH4J - J 2-Benzol u. NH4J - J 2-Toluol bei 6° u. 25° in 
gleicher Weise wie beim CsJ u. Bzl. (s. vorst. Ref.) untersucht. Es esistiert keine 
ternare Verb., sondern nur das binare NH4J 3 ais einziges Ammoniumpolyjodid ober- 
halb 6° im Gegensatz zu K  J , das nur solvatisierte Polyjodide bildet. In  gleicher Weise 
wie bei den Caesiumpolyjodiden wird der Dissoziationsdruck des NH4J 3 bei 6 u. 25° 
bestimmt. (J. physic. Chem. 37- 29—31. Jan . 1933. New Hayen, Connecticut, Yale 
Uniy., Depart. Chem.) R o m a n .
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E. Moles und T. Batuecas, Dic Massc des Nonnalliters und die KompressibiliUil 
des Ammoniakgases. Atomgeimcht des Stickstoffs. (Berichtigung.) (Vgl. C. 1930. II. 
3722.) Unter Beriicksichtigung von Fehlern, dio nachtriiglich bei don friiheren Verss. 
fcstgesfcellt wurden, ergibt sich fiir die Abweichung vom Av0GADR0schen Gesetz
1 +  ). =  1,0157, daraus das Mol.-Gew. des NH3 =  17,0304 u. das At.-Gew. des 
N — 14,007 in Obereinstimmung mit dem gegenwartig geltenden Wert. (An. Soc. 
espaii. Fisica Quim. 30. 876—79. 15/12. 1932. Madrid, Nat.-Inst. f. Physik u.
Chemie.) R. K. Mu l l e r .

E. Zintl und A. Harder, Notiz iiber Nitrosylnatrium. Im  Hinblick auf die von 
H a r t e c k  (C. 1933. I. 2381) aus H u. NO hcrgestellte Verb. HNO bzw. [HNO]x, dio 
nicht mit untersalpetrigor Siiure ident. ist, aber teils in diese Saure u. N 0 2NH2, toils 
aber auch in N20  u. H„0 zerfiillt, wird daran erinnert, daB Yff. durch Einleiten von 
NO in absol. ammoniakal. Na-Lsg. boi —50° ein weiBes Salz [NaNO]x darstollen konnten, 
dns nicht m it Natriumhyponitrit ident. ist. Dio Verb., die erstmals von J o a n n is  
(1894) beschrieben wurde, ist unl. in fl. NH3, lóst sich in H 20  im Gegen- 
satz zu einem Natriumhyponitrit unter lebhafter Entw. von N20 , liefert stets etwas 
H N 02, wirkt nicht reduzierend, mit Benzaldehyd entsteht keine Hydroxamsauro, 
reagiert nicht m it NH4C1 in fl. NH3. Trockcne ather. HC1 zers. unter Entw. von N20 . 
DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen von Nitrosylnatrium u. Natrium hyponitrit liefern 
ganz verschiedene Bilder. Konst. ungesichert, event. Nitrosohydroxylaminnatrium. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66- 760—61. 3/5. 1933. Freiburg i. Br., Univ., Anorg. Abt. 
d. Chem. Labor.) Gu g g e n h e im e r .

L. Solana und E. Moles, Darstellung und Eigenschaftcn des Ałhylorłhokiesel- 
sdureeslers. (Vgl. C .1930. I. 2228.) Die Darst. des Estera aus absol. wasserfreiem 
SiCl,, u. A. u. dic Reinigung des Prod. durch Vakuumdest. werden eingehend beschrieben. 
Es wird eine Ausbeuto von 91% erzielt. Dio Eigg. wrerden wie folgt bestimmt: F. —82,5 
±  0,5°, Dampfdruckkurve: log p  =  7,9681 — 2247,15/T  im Gebiet von 12—173°, 
K p-76o 168,55 ±  0,05°, molekularo Verdampfungswarmo 10 185 cal, daraus Konstantę 
von D e p re tz -T ro u to n  23,05 (nach N e r n s t  berechnet 22,04), Sehmelzwarme 2110 cal, 
obullioskop. Konstantę 7,93, kryoskop. Konstantę 7,15, Konstantę c der Gleichung 
. 11 =  c T c (760 — p) nach C ra f ts  =  0,0001135, Temperaturabhangigkeit des spezif. 
Gewichts u. Vol.: Dt =  0,93975 — 0,001078 (t —  15), Vt =  1,04637 (1 +  0,001103 t +
0,00000172 V-), D .25, experimentell 0,9292, krit. Temp. 616°, Temp.-Verlauf der inneren 
Reibung <p e tw a: log q> — 1,‘70 — 450jT , Refraktion: ilu ,, =  1,38619, Mol.-Refr. 52,12, 
Atom-Refr. des Si 4,67. — Von Eigg. des Pyrokieselsdureesters werden bestimmt: 
K p -703 231—232°, D .25 0,98835. (An. Soc. espaii. Fisica Quim. 30. 886—917. 15/12.
1932. Madrid, Naturw. Fak., Physik.-chem. Lab. u. Nat.-Inst. f. Physik u.
Chemie.) R. K. Mu l l e r .

E. Dittler, Zur Frage der Kaolinbildung. Zur Aufklarung der Frage der natur- 
liclien Kaolinbldg. unter der Voraussetzung der Hydrolyse des Feldspates wurde die 
zwischen Tonerdesolen (ph =  4,8) u. Kieselsauresolen (pn =  4,9) in den Yerhaltnissen 
A120 3: S i02 = 1 : 2 ,  1 : 6 u. 1 : 10 bis zur Bldg. eines Bodenkórpers bei 25—27° u. bei 
35° untersucht. Sobald sich geniigend Bodenkórper gebildet hat, wurden dio iiber- 
stehenden Solo abgehebert u. die erhaltenen Gelo auf einer Mikronutsche abgesaugt, 
m it k. W. gewaschen u. bei 110° getrocknet. Die erhaltenen Substanzen erwiesen sich 
nach den DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen ais yollkommen amorph. Beim Verhaltnis 
A120 3: S i02 =  1 :2  entsprach der Bodenkórper vollkommen der Kaohnzus., nur war 
das Prod. etwas wasserreicher ais Kaolin. Es kann im Sinne von SCHWARZ (C. 1932.
I I . 3072) ais „Prokaolin“ bezeichnet Merden. Bei den beiden anderen Yerhaltnissen 
wurden Prodd. von allophanartigem Charakter erhalten. Die Bodenkórper ahnelten 
ihrer Zus. nach dem Termierit A120 3-6 S i02- 18 H 20  u. dem Smektit, AL03-8 S i02- 
19H 20 . Somit werden bei einem Vcrhaltnis im Solgemenge von Si02: A120 3 >  2 
stets Bodenkórper m it einem hóheren S i02-Verhaltnis ais im Kaolin erhalten. Die
Verss. zeigen, daB die untersuchten Fallungsvorgange zur Kaolinbldg. nicht einfache
Flockungsrkk. zwischen den A120 3- u. S i02-Solen sein kónnen, vielmehr miissen ionen- 
disperse Abbaurkk. des Feldspats statthaben, die auch bei S i02-t)berschuB in den 
Ausgangslsgg. stets denselben stóchiometr. Bodenkórper Al20 3-2 S i02 bilden, wenn 
es dem tjberschuB an S i0 2 ermóglicht wird, abzuwandern. Die Umsetzung des Feld
spates zu Kaolin laBt sich ani besten durch die topochem. Rk.-Gleichungen andeuten:

2 KAlSi3Os +  C02 (bzw. H.,S04) +  2 H 20(H„0) =
H4Al2Si20 9 +  K 2C03(K2S 0 4) +  4 S i02
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wobei das Alkali ais Transportmittel fiir dic S i02 dient. (Z. ąnorg. allg. Chem. 211. 
33—40. 18/3. 1933. Wien, Univ., Mineralog. Inst.) K l e v e r .

Karl Wendekamm, U ber Alkylaminalaune und andere Alaune mit organischen 
Radikalen. Es wurde versucht, von naehstehenden teilweisc in der Literatur bereits 
ais dargestellt beschriebcnen Alkylamin- u. sonstigen substituierten NH4-Al-Sulfat- 
alaunen dio mit den folgenden komplexcn Radikalen ais einwertigem Kation darzustellen 
u. naher zu untersuchen: NH3CH3, NH2(CH3)2, NH(CB3)3, N(CH3)4, NH3(C2H5), 
NH 2(C2H 5)2, NH(C2H5)3, N(C2H5)4, NH3(C3H ,), NH3(C4H 9), NH3(C5Hu ), n h 3o h ,  
C8H 17N. Dabei wurde gefunden, daB nur m it NI12CH3 u. NH2OH leicht sieh groBc 
Krystalle bildeten, dio auch wirklich diese Basen entliielten. Soweit fiir (CH3)2NH 
u. (CH3)3N ebcnfalls groBe Krystallo erhalten wurden, erwiesen sio sioh aber bei der 
Unters. hinsichtlich ihrer D. u. Lichtbreehung ais ident. m it Monomethylaminalaun. 
Dies wurde auch chem. nachgewiescn. Es ergab sieh, daB in den kauflich ais chem. 
rein bezogenen Aminen in einigen Priiparaten groBerc Mongen von Monomcthylamin 
onthalten waren. — Trotz jahrelanger Krystallisationsverss. unter wechselnden Be- 
dingungen lieBen sieh im Fallc der 11 ubrigen der genannten Alaune nur je einige 
hundcrtstol Gramm Substanz gewinnen. Die D. u. Lichtbreehung waren fiir alle so 
erhaltenen Krystallchcn vollkommen iibereinstimmend m it den Werten des NH.,- 
Alauns. Der m it Hiłfe der Alkylaminhexachlorostannate ausgefuhrtc Nachweis sowie 
dio mikroehem. Elomentaranalysen stellten ebenfalls die Identitiit m it Ammoniakalaun 
fest. (Auch hier allem Anschcin nach Verunreinigung des Ausgangsmaterials durch 
X II,.) Von den in der L iteratur angegebenen Alaunen sind NH(CH3)3A1(S04)2-12 H 20  
bzw. NH3C3H tA1(SO.,)2' 12 H 20  offensichtlich m it Monomethylaminalaun verwecliselt 
worden, wahrend bei den iibrigen entweder Monomethylamin- oder Ammoniakalaun 
vorgelegen haben diirfte. — Auch der von T ra u b e  (1894) zum ersten Małe dargestellto 
u. chem. untersuchte Coniinaluminiumalaun wurde neu darzustellen yersucht. Dic 
geringe Ausbeute orwies sieh nach D.- u. Lichtbrechungsbost. sowie mikroehem. Unters. 
ais Ammoniakalaun. — Ebenso konnten dic zahlreichen von F a b r e  (1887) angeblich 
dargestellten Alkylaminaluminiumselenatalaune — bis auf NH3-CH3Al(Se04)2-12 H 20 , 
iiber den in einer spiiteren Arbeit berichtet werden wird — nicht erhalten worden. — 
F ur einige Hezachloroslannate der Alkylamine wurden (zur Nachpriifung der in den 
Alaunen vorkommenden Alkylaminbasen) D. u. Lichtbreehung neu bzw. erstmalig 
bestimmt (Tabelle). (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchcm. 
[Abt. A d. Ż. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 35—57. Marz 1933. Leipzig.) S k a lik s .

M. O. Charmadarjan und G. W. Martschenko, Die Darstellung von metallischcm 
Eisen aus Eisenoxyd (Fe20 3) durcli Reduktion miltełs Wasserstoff. Metali. Fe liiBt sieh 
mit genugender Ausbeute (89—90%) erhalten, wenn man von sorgfaltig zerriobenem 
Fe20 3 ausgeht u. der ProzeB der Red. mit H 2 unter stetem Umruhrcn in den Temp.- 
Grenzen von 370—520° durchgefiihrt w'ird. Dic Red.-Zeit wird dadurch verkiirzt u. 
niehtpyrophores Eisen erhalten. Im Red.-Rohr ist wahrend der Red. ein gewisser 
Druck (3—4 cm der W.-Saule) aufrecht zu erhalten. (Chem. .T. Ser. B. J. angew. Chem. 
[russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prildadnoi Chimii] 5. 350—52. 1932. 
Ukrain. Inst. f. angewandte Chem.) K l e v e r .

Priyada Ranjan Ray und Sudhir Chandra Chackrabarty, Substituierłe kom- 
]ilexe Cyanokobaltiate. II. Disulfitotetracyanokobaltiate und der Einflu/i der Subslilution 
auf die Eigenschaften komplezer Ionen. (I. ygl. C. 1 9 3 3 .1. 753.) Dic Darst. des Natrium- 
disulfitoietracyaiwkoballiat gelingt, wenn man cinc m it S 02 bei 0° gesatt. Kobaltacetat- 
Isg. tropfenweise zu einer auf —7° gekiihlten konz. NaON-Lsg. zusetzt. Das Salz bildot 
goldgelbe doppelbrechcnde Krystalle m it paralleler Ausloschung. Aus dieser Verb.
Na5Co(S03)2(CX)4■ 12 H 20  lassen sieh Salze vom Typus • x H 20  erhalten,
auBerdem entstehen auch Verbb. vom Typus M4N a[(S03)2Co(CN)4] x H 20 . Die Basi- 
zitat des Na-Salzes ergab sieh aus Lcitfahigkeitsmessungen zu 4. Die W ertigkeit des 
Anions, berechnet aus seinem Koagulationsvermógen fur Ferrihydroxydsol, war gleich- 
falls 4. Das molekulare Leitvermógen deutet andererseits auf eine Valenz des komplexen 
Anions, die groBer ist ais 4. Zur Unters. des Einflusses der Substituenten auf die Eigg. 
der komplexen Ionen wurden die aquivalenten Beweglichkeiten der Ionen [Co(CN)0]'" ,
^C o|Q ^ 3̂ j""  u. C o ^ ^ ^ '2j " " '  bestimmt u. die relativen Ionenradien (100,0, 103,0 u.
114,0) berechnet. D ie*D J). der Verbb. K 3[Co(CN)6] (D. 1,997), K 4[Co(S20 3)(CN)5] 
(2,089), Na5[Co(S03)2(CN)4] • 0,5 H 20  (2,378) u. [Xa5(S03)2(CN).,]-12 H„0 (1,956) wurden
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bestimmt u. clic entsprechenden Mol.-Yol. u. die Yoll. der komplexen Anionen berechnet.
— Boi Zusatz von bas. Pb-Acctat zu einer 4%ig. Lsg. des Na-Salzes wird ein creme- 
farbiger krystallin. Nd. von bas. BleidisulfilotcI.racyanokoboUiat, PbO -Pb5[Co(S03)2- 
(CN).,]2- 12 H ,0  erhalten. — Der fcuchte Nd. des bas. Pb-Salzes gibt m it K 2C03 schwach 
griingelbe Krystalle yon KaUunidisulfiłoletracyanokobaUiał, K 5[Co(S03)2(CN)4]-H 20 . — 
Boi der Fiillung des Na-Salzes mit einer BaCl,-Lsg. wird ein cremcfarbiger krystallin. 
Nd. von BariumdimlfitolelracyanokobaUial, Ba5[Co(S03)2(CN).,]2- 20 H 20 . — Bei Fiillung 
m it A gN03 unter Vermoidung eines Ubcrschusscs des lotztcren in der K alte wird Silber- 
NalriumdisulfilolelracyanokobaUiat, AgjNa[Co( SG3)2(CN).,] ■ 4 H 20 , ais gelber Krystallnd. 
gefallt. Wird die Lsg. jedoch crwiirmt u. ein UberschuB voń AgN03 angewandt, so 
fallt das dem Na-Salz analog zusammengesotzto Silberdisulfitoletracyanokobaltial m it
2 aq. ais gelber in N H 3 1. Nd. — Durch Doppelzcrs. des bas. Pb-Salzes m it (NH.t)2C03 
wird das Ammoniumdisulfitotctracyanokobaltiat m it 1 aq. in hellgelben Krystallcn cr- 
halten. — Mit T1N03-Lsg. u. dem Na-Salz wird ein sehworcr Krystallnd. von Thallium- 
dimlfitolełracyanokobaUial ohne Krystallwasser erhalten. — Durch Doppelzers. von 
bas. Pb-Salz mit Li-Carbonat werden hellgclbc in W. 1. Krystalle von Lithiumdisulfiło- 
letracyanokoballiat (mit 5 H 20) erhalten. — Analog ist dio Darst. dos Rb-Salzes u. des 
Cs-Salzes (beide m it 7 H 20). — Bei der Rk. einer warmen Na-Salzlsg. m it warmgesatt. 
CaCl2-Lsg. bilden sich hellgclbc Krystalle von Calciumdisulfilotelracyanokobaltiat (mit 
18 H 20). In  der K alte dagegen wird eine Verb. vom Typus Ca2A''a[<7o(/S03)2(CiV)i,] 
erhalten. — Eine k. gesatt. Lsg. von SrCl2 mit dem Na-Salz ergibt glanzende gelbo 
Krystalle von Slronlium-NalriumdimlfitoletracyanokobaUiat, Sr2Na[Co(S03)2(CN).,]-
12 H 20 . (Z. anorg. allg. Chem. 211. 173—84. 18/3. 1933. Calcutta, Univ. College of

M. M. Cooper, J. Colvin und J. Hunie, Die Enlwasserung ton Kupfersułfat- 
trihydrat. In  Forts. der Arbeit von H um e u . C o lv in  (C. 1931. II. 2588) wird dio Ent- 
wasserung von CuS0.,-3H 20  in krystalliner Form bei Yerschiedenen Tempp. unter
sucht. Es wird eine genaue Beschreibung der Darst. des Trihydrats aus dem Penta- 
hydrat gegeben. Die experimentelle Durchfulirung der Entwasserung beruht auf einer 
Methode von H u m e u . COLVIN (C. 1930- I- 199). Es wird eine fiir alle MeBreihen typ. 
Zers.-Kurve gezeigt. Charakterist. ist die kurze Induktionsperiode, die die Bldg. vieler 
Kernc anzeigt u. der langsame Verlauf der Rk. nach 80%ig. Zcrs. Es wird hieraus 
auf einen bestimmten Rk.-Verlauf geschlossen. Es wird die Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der Rk. bei yerschiedenen Tempp. bestimmt u. die Aktivierungsenergie zu 15600 cal 
berechnet. Es werden Griinde fiir die Abnalimo der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
mit zunehmender Dicke der Monohydratschale angegeben. (Trans. Faraday Soe. 29. 
576—83. April 1933. The Department of Inorganic Chemistry, The University of 
Leeds.) G a e d e .

G. Chapas, C. Charmetant und A. Rame, Spezifisches Gewiclit von schiccfelsauren 
Kupfersulfatlósungen. Vff. beschreiben das Verf. zur Best. der D. u. diskutieren die 
Darst. der Ergebnisse im Drei- u. Viereckdiagramm u. die FehlergróBe. Die Ergebnisse 
der D.-Best. selbst werden nicht mitgeteilt. (Monit. Produits chim. 15. Nr. 169. 3—6. 
15/4. 1933.) R. K. Mu l l e r .

Paul Royen und Robert Schwarz, Beitrdge zur Chemie des Germaniums. XIH.M itt. 
Calciumgermanide und ungesattigłe Gennaniumhydride. (XII. vgl. C. 1933. I. 1103.) 
Ca reagiert m it Ge beim Erhitzcn auf Rotglut im Vakuum sehr heftig. Es entsteht ein 
dunkclgraues krystallin. Prod. CaGc, das sich m it dem W.-Dampf der Luft schnell 
unter Gelbfarbung zers. Zers. mit Salzsiiure gibt gelbes Polygermen (GH2)X, das aber 
immer etwas schwarzes Ge enthalt, woraus man schlieBen muB, daB die Umsotzung 
des Ca m it dem Ge nicht vollstandig war. Reineres CaGe wurde durch Erhitzen von 
CaH2 m it Ge im Yakuum erhalten. Die Rk. beginnt bei 450°, ist bei 950° vollstandig 
u. zur Entfernung der letzten Restc des H 2 wurde noch J/2 Stde. auf 1000° erhitzt. 
Wasserfrcies (GeH.,)x explodiert m it kleinen Mengen 0 2 unter Feuererscheinung unter 
Bldg. von W., Ge u. H 2, beim Erhitzen im Hochvakuum zers. es sich zwischen 200 u. 
300° u. m it Br, reagiert es quantitativ nach der Gleichung:

GeH, +  3 Br, — >- GeBr, +  2 HBr.
Die Hydrolyse von CaGe in alkal. Lsg. fuhrt zu Na2Ge02. Die Rk. geht offenbar iiber 
(GH.)X, das in verd. NaOH mit 0 2 weiterreagiert u. in konz. NaOH sich unter H 2-Entw. 
zers., wobei bei vólligem AusschluB von Luft GeH., ais Nebenprod. entsteht. (Z. anorg. 
allg. Chem. 211. 412—22. 21/4. 1933. Frankfurt a. M., Chem. Inst., Anorgan.

Science, Chem. Lab.) K l e y e r .

Abtlg.) L. E n g e l .
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Charles A. Kraus und Frank E. Toonder, TrimethylgaUium, Trimelhylgallium- 
iilherat und Trimethylgalliumammin. Herst. von TrimethylgaUium Ga(CH3)3: Zn(CH3)2- 
Dampf (Herst. aus CH3J  u. yerkupfertem Zn) reagiert zuerst sehr heftig m it GaCL, 
(Herst. aus Ga u. Cl2). SchlieBlich wird die Rk. bei 80—120° zu Ende gefuhrt. K p .8 9 =  
—33,5°, K p .66l8 =  0°, K p .221l8 =  25°, K p .702 =  55,7 ±  0,2°, F . =  —19°. Der D a ip f -  
druek p  (in mm Hg) ist m it der absol. Temp. durch die Gleichung:

log p  =  —  1705/T  +  8,07 
yerkniipft, woraus sich eine molare Verdampfungswarme yon 7800 cal ergibt. Die Rk. 
m it 0 2 ist so heftig, daB festes Ga(CH3)3 sich bei —76° an der Luft entziindet. Mit A. 
wird ein Atherat Kp. 98,3°, m it NH3 ein Ammin F. 31°, das ziemlich fliichtig ist, u . 
mit HC1 in ath. Lsg. werden die CH3 der Reihe nach durch Cl ersetzt. — Herst. von 
Trimethylgalliummonoatherat Ga(CH3)3'(C2H 5)20 :  Aus CH3MgJ, GaCl3 u. A. Farblose 
F l., die bei -^-76° nicht erstarrt. K p.0)ls — —33,5°, K p .3)2 =  0°, K p .18l3 =  25°, Kp. =  
98,3°. Es gilt ungefahr die Gleichung log p =  — 2440/2’ +  9,45, woraus sich die 
molare Verdampfungswarme zu 11 200 cal ergibt. Aus der DD. folgt eine Dissoziation 
des Dampfes von ca. 70% bei 25°. Es wird yon Luft nur langsam oxydiert u. von wss. 
KOH wird bei Raumtemp. 1, bei 100° werden 2 CH3-Gruppen durch OH ersetzt, 
wobei CH4 entweieht. Die Herst. yon Ga(CH3)3 aus dcm A therat gelang nicht. — 
Trimethylgalliumammin Ga(CH3)3-NH3. Herst. aus Ga(CH3)3-(C2H 6)20  u. NH3. 
F . 31°, bei Raumtemp. im Vakuum sublimierbar, 11. in A. u. yerflussigt sich in NH3- 
Dampf von Atmospharendruck boi Raumtemp. Es ist ziemlich widerstandsfahig 
gegen Oxydation, aber sehr feuchtigkeitsempfindlich u. beim Lósen in wss. KOH 
entweieht je ein Molekuł CH4 u. NH3. (Proc. N at. Acad. Sei., U. S. A. 1 9 . 292—98. 
Marz 1933. B r o w n  Univ., Chem. Lab.) L E n g e l .

Charles A. Kraus und Frank E. Toonder, Chloriemngsprodukte des Trimethyl- 
galliums. (Vgl. vorst. Ref.) Wenn man (CIi3)3Ga-NH3 bei der Tomp. der fl. Luft mit
1 Mol. HC1 umsetzt, so fallt zuerst unter Erwarmung auf Raumtemp. NH4C1 aus, das 
sich aber unter Bldg. yon (CH3)2OaOl-NH3 wieder auflóst. Dimelhylgalliumchlorid- 
monoammin (CH3)2GaCl-NH3 ist ein weiBer fester Korper, der bei 54° schm., in A.
11. ist u. im Vakuum bei 25° keinen merkliehen Dampfdruck hat. — Mit NH3 bildet es 
Dimethylgalliumchloriddiammin (CH3)2GaCl- 2 NH3, einen weiBen festen Korper, der 
bei 112° schm. u. im Vakuum bei 60° 1 Mol. NH3 wieder abgibt. Gegen trockene L uft 
ist er bestśindig, wird aber von W.-Dampf zers. Bei 25° bzw. 40° ist sein Dissoziations- 
druclc 0,3—0,5 bzw. 1,0 mm Hg. Es ist 11. in fl. NH3, zl. in A. u. Aceton u. unl. in A., 
weslialb es aus einer ath. Lsg. des Monoamins durch NH3 gefallt werden kann. — 
Durch Einw. yon 2 Moll. HC1 auf (CH3)3Ga-NH3 entsteht neben NH4C1 Meihylgallium- 
dichlorid CH3GaCl2, ein weiBer fester Korper, der 11. in A. ist, im Vakuum bei 75° weder 
schm. noch sublimiert u. auch durch Einw. yon HC1 auf eine ath. Lsg. yon (CH3)3Ga- 
(C2H 5)20  erhalten werden kann. Mit NH3 bildet es ein Mono- u. ein Pentammin. 
Melhylgalliumdichloridmonoammin CH3GaCl2-NH3 schm. nicht bei 80° u. sein Dampf
druck bei 25° ist kleiner ais 0,01 mm Hg. Methylgalliumdicliloridpentammin CH3GaCl2-
5 NH 3 ist unl. in fl. N H 3, ha t bei Raumtemp. einen Dissoziationsdruck yon ca. 25 mm 
Hg u. g ibt bei 80° im Vakuum NH3 selmell ab. — Durch Einw. von uberschiissigem 
H ćl auf (CH3)3Ga- NH 3 entsteht, wenn man die Rk. bei 160° zu Ende fiihrt, Ammonium- 
tetrachlorogallat NH4GaCl4, ein krystallisierter Korper, der im Vakuum bei 200° weder 
schm. noch sublimiert u. oline sichtbare Hydrolyse in W. 11. ist. E r  scheint den analogen 
B -. Al- u. Tl-Yerbb. zu ahneln. (Proc. Nat. Acad. Sei., U. S. A. 19 . 298—303. Marz
1933. B r o w n  Univ., Chem. Lab.) L. E n g e l .

P. Pfeiffer und H. Hoyer, Komplcxverbindungen der Athylenkorper mit Platin- 
salzen. Der ungesatt. Athylenkohlenstoff besitzt, wie die Bldg. yon Komplexsalzen 
ergibt, eine ganz spezif. Affinitat zu P tu-Salzen, ahnlich wie der Carbonylsauerstoff 
z. B. zum SnCl4, AlBr3 usw. (ygl. P f e if f e r  u. Mitarbeiter, C. 19 2 5 . I . 1404. 1 9 2 8 . 
I. 2254). Die entsprechenden gesatt. KW-stoffe bilden keine Komplexverbb. m it 
Platosalzen. Auch bei sauerstoffhaltigen Athylenverbb., bei denen also 2 Additions- 
zentren yorhanden sind, wird yom P t stets die Athylenliicke beyorzugt. Das Athylen 
ist in den Pt-Yerbb. dem NH 3 koordinatiy gleichwertig, besetzt also nur eine Koordi- 
nationsstelle. Durch diese Restaffinitatsabsattigung der Athylenliicke kann in be- 
stimmten Fallen z B. bei der Verb. m it Crotylalkohol ein asymm. C-Atom entstehen, 
dessen 4 Liganden durch 4 Haupt- u. eine Nebenyalcnz gebunden sind. — Die Bldg. 
der Komplexsalze wird durch Farbumschlag einer wss. K 2[PtCl4]-Lsg. bei Zusatz der 
Athylenkórper nachgewiesen. Zur Reindarst. der Komplexverbb. sind die K-Salze
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wegen jhrcs geringen Krystallisationsvermógens im allgemeinen nicht geeignet, dagegen 
werden gut krystallisierbare Salze mit [Co en2C20 4]Cl u. trans-[Co en2Cl2]Cl erhalten. 
Es wurden folgende Verbb. isoliert: Mit Allylalkohol: [Cl3Pt(C3H 0O)] [Co cn2Cl2], gras- 
griine, glanzende Blattchen. Mit Allylacetat: [Cl3Pt(C3H 5OCOCH3)] [Co en2Cl2], griine, 
glanzende Nadoln. Mit Crotylalkohol: [Cl3Pt(C4H 80)]K , hellgelbe K rystafikrusten; 
[Cl3Pt(C4H 80)] [Co en2Cl2], glanzende, griine Nadcln; [Cl3Pt(C4H sO)] [Pt(NH3)4], hell
gelbe Krystallchen; [PtCl3(C4H 90)] [Co en2(C20 4)], rote Krystalldrusen. Mit Crotyl- 
acetat: [Cl3Pt(C4H 7OCOCH3)] [Co en2Cl2], griine Nadeln. Mit Crotonaldehyd:
[Cl3Pt(C3H 6CHO)] [Co en2Cl2], glanzende, griine Nadeln. (Z. anorg. allg. Chem. 211. 
241—48. April 1933. Bonn, Chem. Inst.) L e y s e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Heinrich Graven und Gerhard Kirsch, Uber die Eadioaklivilat der jungprakam- 

brischen Oraniie Siidfinnlands. Nach der Methodc von Gr a v e n  (C. 1 9 3 1 . I . 2645) 
findcn Vff. fiir die A ktivitat folgende W erte: Obnasgranit: 6—7 -10-12 Ra, 4—5-10~5 Th; 
Onasgranit: 3 -10~12 Ra, 2- 10_5Th; Rapakiwigranit: 4,5(-6,3)• 10“ 12 Ra, 3(-4,5)- 10_5Th. 
(S.-B. Akad. Wiss. Wien Abt. H a  1 41 . 521—23. 1932.) P. L. Gu n t h e r .

M. Sjablow, Flu/3spatvorkommen in Mittelasien. Unters. iiber die Machtigkeit 
der FluBspatlagerstatten von Badan, Aurachmat u. Chaidarkan u. uber die Móglichkeit 
der Ausnutzung der Lagerstattcn fiir die turkestansche Industrie. (Minerał. Rohstoffe 
[russ.: Mineralnoe Ssyrje] 7- Nr. 5/6. 42—45. 1932.) K l e v e r .

A. E. Fersman, Neue Probleme der Untersuchung von Mineralrohstoffen. Am
Bcispiel des Alkali-Al-Silicatminerals Nephelin werden die chem., geochem., physikal. 
u. technolog. Gesichtspunkte zusammengefaBt, die zur ErschlieBung u. Abschatzung 
der Anwendungsmóglichkeiten eines minerał. Rohstoffes fiihren kónnen. (Chem. J .  
Ser. G. Fortschr. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. G. Uspechi Chimii] 1. 
7—18. 1932. Moskau.) Gu r i a n .

N. D. Soboleff und M. V. Tatarinoff, Die Ursache der Sprddigkeit des Chrysotil- 
asbests. Der spróde Chrysotilasbest ist ein tjbergangsprod. des n. Asbests zum Talk 
u. nicht zwischen dem Serpentin u. dem n. Asbest. E r enthalt meist einen t)berschuB 
an S i02 u. gelegentlich an MgO u. ist aus n. Chrysotilasbest durch Metamorphosc ent- 
standen. Die Spródigkeit auf eincn Ersatz des MgO durch CaO zuriickzufiihren, ist 
nicht richtig. Haufig ist CaC03 ais Verunreinigung des Asbests nachzuweisen. Der 
n. Asbest enthalt meist einen tlberschuB an W. Es werden eine Reihe von Asbest- 
analysen angegeben. (Econ. Geol. 28 . 171— 77. Marz/April 1933.) E n s z l in .

B. A. Gawrussewitsch, Zur Mineralogie der Topaspegmatite der Ukrainę.
(C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. Ser. A [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R. 
Sser. A] 19 3 2 . 173— 80. Leningrad, Mineralog. Inst. d. Akad.) K l e v e r .

H. M. E. Schurmann, Uber Sulfale des Magnesiums, Aluminiums und Mangans 
aus dem miocanen Oips von Gemsah, óslliche arabische Wusłe Agyptens. In  den Krusten 
auf dem miocanen Gips wurden Gemenge von Pickeringit, Kieserit u. Bittersalz in 
Form von Knollen gefunden, welche naher beschrieben werden. (Neues Jb . Minerał., 
Geol., Palaont. Abt. A. 66. 425—32. 31/3. 1933.) E n s z l in .

K. Keil, Uber die Ursachen der charakterislischen Paragenesebildung von gediegen 
Silbcr und gediegen Wismut, mit den Kobalt-Nickel-Eisen-Arseniden au f den Gangen 
der Kobalt-Nickel-Wismut-Silber-Erzformation im  sdchsisch-bohmischen Erzgebirge und 
dem Kobaltdistrikt. Infolge ihrer Stellung in der Spannungsreihe haben sich in den 
sulfidfreien Co-Ni-Fe-Arsenidlsgg. gediegen Ag u. Bi in Form von Krystallskeletten 
durch elektrochem. Yorgange abgeschieden. Diese Skelette schwammen in den Arsenid- 
lsgg. u. brachten die Arsenide zur Fallung, welche die Skelette krustenfórmig umgeben. 
Die A rt der Kruste ist verschicden je nachdem, ob es sich um ein einfaches oder um 
mehrere Arsenide des Fe, Ni bzw. Co handelt. Die Texturen u. Strukturen der Co-Ni- 
Bi-Ag-Formationen werden durch diese Theorie auf einfache Weise erklart. Die seltene 
Paragenese von gediegen Ag u. Bi ergibt sieh daraus, daB durch die Affinitat des Ag 
zu Ni-Mineralien einerseits, u. die des Bi zu den Co-Fe-Arseniden andererseits bereits 
eine Differentiation des primaren Losungsstromes eintritt. (Neues Jb . Minerał., Geol., 
Palaont. Abt. A. 66. 407—24. 31/3. 1933.) E n s z l in .

Herbert Haberlandt, Mikroskopische Untersuchung eines Morogoroerzes im  auf- 
fallenden Licht. Ein von H e c h t  (C. 1 9 3 1 . I I . 3641) schichtenweise analysierter Moro- 
goroerzkrystall wird mkr. im auffallenden ultravioletten Licht u. durch Selbst-
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beliclitung radiograph. untersucht. Dio opt. unterscheidbarcn Zon en stimmen 7.11111 
Teil m it den analysierten Schichten uberoin. (S.-B. Akad. Wiss. Wien Abt. H a  1 41 . 
529— 31. 1932.) ' P . L . Gu n t h e r .

Tihamer Gedeon, Die Bildung von alaunhaUigem WcisSer. Dic bei der durch 
den 0 2-Geh. des einsickcrndcn W. verursachten Oxydation von sulfid. Gestein gebildetc 
H 2SO.i zers. in crster Rcihc das Gestein unter Bldg. von Ca-, sodann K-, Na-, Mg- u. 
schlieBlich Al-Salzcn. Al-haltigcs W. bildet sich in sulfid. Muttcrgestein nur in dein 
Falle, wenn dasselbe keine K-, Na- u. Mg-Verbb. enthalt, bzw. wenn sich H,SO,, in 
groBerer ais dem K-, Na- u. Mg-Geh. aquivalentcr Menge bildet. (Banyaszati kokaszati 
Lapok 66 . 155—57. April 1933.) S a il e r .

J. F. Reith, iiber den Jodgehall der Atmosphare in Holland. Jodbcstst. im Regcn 
an der holland. Kiiste ergeben, daB der bei Seewind fallende Regcn J-reicher ist 
ais der Nd. bei Landwind. In etwas groBerer Entfernung vom Mcerc (50 km) ist 
kein EinfluB nachweisbar. Mit den ersten 0,2—0 ,3  mm Regen wird das meistc J  aus 
der Atmospharo gewaschcn. Durch J-Ausatmung des frisch gefallenen Regens u. des 
Bodcns wird der Atmospharo wieder regelmaBig J  zugefiihrt. (Biochcm. Z. 260 . 115-—20. 
13/4. 1933. Utrecht, Central Lab. f. Volksgesundheit.) S im o n .

D. Organiście Chemie.
Charles Pręvost, Ober einen Jodsilberbenzoatkomplcx und seinc Vencendung zur 

Oxydation der Aihylenierbindungen zu ct-Glykolen. Ag-Benzoat reagiert m it J  in Bzl.- 
Lsg. wio folgt: 2 C0H --C 02Ag +  J 2 =  (C0Hb-CO2)2AgJ  (L) +  AgJ. Der Komplex I 
krystallisiert aus BzI. u. ist weiB, wird aber infolgo Bldg. von AgJ gelblich; trockcn ist 
er ziemlich bestandig. I ist ein kraftiges Oxydationsmittel, welelies k. neutrale K J-Lsg. 
quantitativ zers.: (C6H 3-C02)2AgJ -{- 2 K J  =  J 2 - f  AgJ +  2 C„H5-C02K. Es oxy- 
diert A. zu einem Aldehydgcmisch, darunter w'ahrscheinlich Crotonaldeliyd, Ferro- zu 
Ferrlsalzen, Hyposulfite zu Sulfaten. W. zers. I langsam in der Kalte, schnell beim 
Kochen zu C6H5• CO»H, AgJ u. O; letzterer wird nicht sofort frei, da die Fl. noch lange 
auf K J oxydierend wirkt. -— Am wichtigsten ist die Rk. von I mit Athylenrerbb.: 
(CeH5.C 02)2A gJ +  R • C H : CH2 =  AgJ +  R ■ C H (0• CO• CcH.,)• CH2(O■ CO• C0H-). Sie 
stellt ein allgcmeines Verf. zur Uberfuhrung der Athylenverbb. in die entsprechenden 
a-Glykole dar. I wird nicht erst isoliert, sondern man befeuchtet oin Gcmisch von
2 Moll. Ag-Benzoat, 1 Mol. Athylenverb. u. 2 Atomen J  mit Bzl. Bald tr i t t  sofort in 
der Kalte Rk. ein, bald muB man 1—50 Stdn. kochen. Der Einwand, daB sich zuerst 
das Dijodid des Athylcnderiv. bildet, welches sich dann mit dem Ag-Benzoat umsetzt, 
ist unzulassig, denn man erhalt die gleichen Ausbeuten, wenn man das J  mit dem Ag- 
Benzoat reagieren laBt u. dann dic Athylenvcrb. zugibt, dagegen geringere Ausbeuten, 
wenn man die Dibromide m it Ag-Benzoat umsetzt. Benzoylperoxyd lagert sich unter 
den Versuchsbedingungen nicht an Athylenverbb. an. — Ausbeuten mit Verbb. R • C H : 
CH2 iiber 90, m it Diallyl iiber 60, mit R • C H : CH • CH2 • O • CO • C6H 5 iiber 70, mit R ■ C H : 
CH -C02C2H 5 35%- Man kann femer Glycerine vom Typus R-CH(OH)-CH(OH)- 
C(OH)R.,' synthetisieren, indem man die Ester R • CH(0 • CO • C^H.) ■ CH(0 ■ CO • CcH.) • 
C02C2H 5 m it R'MgBr umsetzt. Vf. ha t (mit Gimel) k r y s t a l l i s i e r t e s  Stycerin, 
CfiH 5-CH(OH)-CH(OH)-CH, -OH, F. 99,5°, synthetisiert. I reagiert auch mit R- CH:  
CHBr, R- C:  CH u. R-CH : CH-CH: CH2. Im  Falle R  =  C6H 5 traten jedoch Kompli- 
kationen ein. Die Benzoate krystallisieren meist gut aus A. u. sind leicht verseifbar. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196 . 1129—31. 10/4. 1933.) L indenbaum .

Ernest W. Greene und John Warren Williams, Die Temperaturabhangigkeit 
der Dielektrizilatskonstanle. 2. Mitt. Die Dipolmornente der Athylenhalogenide. Das Di- 
polmoment der Athylenhalogenide kann theoret. auf drei Weisen gedeutet werden: 
1. Alle Moll. haben cis-Konfiguration. 2. Es liegt eine Mischung von Moll. der cis- u. 
trans-Form vor. 3. Das Moment ist das Mittel einer Reihe von Momenten yon Moll., 
die verschiedene Verdrillungen infolge einer Rotation der beiden polaren Gruppen 
um die C-C-Bindungen erlitten haben. Von diesen Moglichkeiten ist nur die dritte 
haltbar. Nach E u c k e n  u. Me y e r  (C. 1 9 2 9 . II . 1898) ist freie Rotation nur móglieh, 
wenn die potentielle Energie zwischen den beiden Molekiilhiilften g  1/10 K  T  ist. Sonst 
kommt nur „gehemmte Rotation", d. h. Rotationsoszillation um das Minimum der 
potentiellen Energie zustande. Diese beiden Moglichkeiten gehen naturlich ineinander 
iłber. Bei freier Rotation ergibt sich das Dipolmoment fi aus dem Moment der 
polaren Bindung u. dem Yalenzwinkel 0  nach W il l ia m s  (C. 1 9 2 9 . I . 347) zu /; =



1 9 3 3 . I . D. Or g a nisch e  Ch e m ie . 3 6 9 7

]/'2 //[ sin 0 . W ill ia m s  hattc damals m it den Momenten C—CI == 2,0, C—Br =  1,86, 
C—J  =  1,65 0  zu 38,32 u. 33° berechnet, wahrend die Annahme tetraedr. Valenzwinkel 
70° erwarten licB. Die friihere Behandlung war nicht gerechtfertigt, weil in dcm be- 
handelten Fali die Rotation naturlich nicht unbehindert ist. Vff. weisen nach, daB 
die kompliziertore EYRINGsche Forinel (C. 1932. II . 23; vgl. SMYTH, C. 1932. II . 2018) 
fiir das mittlerc Moment eines Mol., in dem um gewisse Bindungen freie Drehbarkeit 
moglich ist, fiir don Spezialfall der freien Drehbarkeit urn eine einzige Bindung in 
die WlLLIAMSsche iibergeht. — Bei geliemmter Rotation ist, wie gesagt, das Moment 
temperaturabhangig; daher ist die Gesamtpolarisation nicht melir eine lineare Funktion 
von l /y ,  sondern, wie M e y e r  (C. 1930. II. 1342) gezeigt hat, eine viel kompliziertore. 
Bei hohen Tempp. geht auch diese Formel, wie gezeigt wird, in die WlLLIAMSsche iiber. 
Will man /t aus experimentellen Daten bei Tempp. berechnen, bei denen die Rotation 
noch gehemmt ist, so muB man den MEYERschen Ausdruek benutzen. Er wird folgender- 
maBen uuigeformt: /<2 =  (9 fc/4 n  N) B ' [1 — C (1 /T )— D (1/T )2— . . .]. Dabei ist 
B' =  (4 n  jV/'9 k) 2 (//j sin 0 )2. Die Konstanten C u. D ergeben sich ebenso wie B ' u. 
A — (4 7i N/3) <x0 aus der Gleichung fiir die Gesamtpolarisation:

P  =  A +  B ' [(1 /T )  — C {1/Ty- — D  (1 /T )3 — . . . ] ,  
in der die Konstanten durch Messung von D bei verschiedenen Tempp. T  ausgewertet 
werden. In  diesen Gleichungen ist N  die AvOGADROsehe, k die BoLTZMANNSche Kon
stantę, a 0 die molekulare Deformationspolarisation; C ist durch a/m k, D  durch 
(Pm  — a n)/(m 2 k") definiert, wo a, m  u. n Molekiilkonstanten sind. — Nach einer ein- 
gehenden Beschreibung der Apparatur, des MeBverf. u. der Fehlerąuellen werden die 
MeBresultate an Athylenchlorid u. Athylenbromid mitgeteilt. Nimmt man nach S.MYTH 
(C. 1932. I. 1198) fiir Athylenchlorid A  =  23,9 an u. beschrankt man die Reihe fiir P  
auf 2 Glieder, d. h. P — A  +  (B '/T ) +  (B 1 C/T*), so ergibt sich aus 2 MeBpunkten 
B ' zu 23,3 X 103, B ' C zu 4,89 X 10°. Man erhalt so bei T  =  298° /< =  1,05, bei 346° 
1,22, bei 394° 1,33, bei 448° 1,42, bei 495° 1,48, bei 532“ 1,52, boi 588° 1,56. Mit 0  =  70° 
(Theorie!) erhalt man aus der Definitionsgleichung fiir B' //C-Cl =  1,46. — Fiir 
Athylenbromid wird nach ZaiiN (C. 1932. II. 1128) A  zu 29,7 angenommen. B  — 
15,6 X 103. B ' C =  3,39 X 106. Bei T  =  357° ist /< =  0,99, bei 385° 1,05, bei 417° 1,10, 
bei 455° 1,15. Mit 0  =  70° wird //c-B r =  1,20. Beide Werte fiir die Bindungs- 
momente sind zu tief, wenn man mit dem C-Cl-Moment das von Methylchlorid (1,86) u. 
m it dem C-Br-Moment das gewohnlich angenommene (1,5) vergleicht. Bemerkenswert 
ist, daB das Verhaltnis der gefundenen Bindungsmomente C-Br/C-Cl etwa gleich ist 
dem Verhaltnis der Dipolmomente von Methylbromid u. Methylchlorid. Bei den tiefen 
Tempp. sind die Gesanitpolarisationen infolge Adsorption an den Kondensatorwanden 
sicher zu hoeh. Zu hoch sind auch die Werte fiir Athylenbromid bei den hochsten 
Tempp., wohl infolge bcginnender Zers. — Vff. weisen darauf hin, daB der Unterschied 
im Moment der untersuchten Halogenide in Lsg. u. im Dampf durch Strukturśinderung 
beim Auflosen bedingt ist. Der Unterschied ist beim Athylenbromid kleiner ais beim 
Athylenchlorid; offenbar ist die Strukturanderung bei dem groBeren Gewicht der Brom- 
atome schwieriger. (Physic. Rev. [2] 42. 119—40. 1932. Wisconsin, Univ.) B e r g  m ann.

Guy Emschwiller, Einwirkung von Jodioasaerstoff gas au f einige Jodderivate von 
Kohlenwasserstoffen; neue Darslellungsverfahren fiir Athylidenjodid, Vinyljodid und 
Methyljodoform. VeranlaBt durch die Bcobaehtung, daB Athylenjodid durch HJ-Gas 
in der Kalte quantitativ zu C2H 5J  reduziert wird (C. 1932. II. 841), wahrend konz. wss. 
H J  wirkungslos ist, hat Vf. die Wrkg. von HJ-Gas auf jodierte KW-stoffe eingehend 
untersucht. — HJ-Gas wirkt in der Kalte nicht ein auf AUcyljodide, CH2J 2, CH3-CHJ2, 
CH J3 u. CH3• CJ3. Dagegen wird CJt langsam, aber quantitativ unter J-Bldg. zu 
CHJ3 u. CH„.J■ CHJn (analog dem CH2J-C H 2J) zu CH3-CHJ2 reduziert. — CH2: CHJ 
addiert in der Kalte HJ-Gas unter Bldg. von CH3-CHJ2, reagiert aber nieht m it wss. 
H J. — Durch Einw. von 1 Mol. HJ-Gas auf 1 Mol. C H J: CHJ (cis oder trans) entsteht 
ein Gemisch von CH3- C H J C H 2: CHJ, CHVJ-CHJ^, C H J : CHJ u. J . Durch 2 Moll. 
HJ-Gas wird C H J: CH J vollstandig in Athylidenjodid, CH3-CHJ2, u. J  iibergefiihrt. 
In  1. Stufe wird H J  addiert; das noch unbekannte CH2J-C H J2 konnte zwar nicht 
isoliert, aber seine Ggvv. durch 2 charakterist. Eigg. bewiesen werden: Erstens zerfallt 
es beim Erwarmen sehr schnell in J 2 u. Vinyljodid, CH2: C H J; zweitens wird es durch 
HJ-Gas zu CH3-CHJ2 reduziert. Man kann somit entweder durch Einw. von 2 Moll. 
HJ-Gas auf C H J : CH J quantitativ CH3-CH J2 oder durch Einw. von 1 Mol. u. E r
warmen des Rk.-Gemisehes CH2: CH J m it 70% Ausbeute darstellen. — Auf Acetylen 
wirkt H J-Gas in der Kalte nicht ein. — CJZ: CJ2 addiert zwar HJ-Gas, aber das CH J2-
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C J3 konnte nicht gefaBt werden. U nter allen Versuchsbedingungen wurde nur Methyl- 
jodoform, CH3-CJ3, erhalten. Dieses kann so Yorziiglich dargestellt werden, aber bei 
gróCercn Mengen ist die Rk. sehr lebhaft, u. jede Temp.-Erhóhung mufi vermieden 
werden. — Aus den Verss. folgt, daB Austausch Yon J  gegen H  bei solchen Verbb. cin- 
tr itt , wclche unter der Wrkg. von Wiirme oder Licht J 2 verlieren (CJ,„ CH2J-C H 2J , 
CH jJ-C H J,). Verbb., welehc unter gleicher Wrkg. H J  verlieren, reagieren nicht mit 
HJ-Gas (Alkyl- u. Alkylidenjodide, CHJ3). (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 196. 1028 
bis 1030. 3/4. 1933.) _ L indenbatjm .

Camille Matignon, Henri Moureu und Maurice Dode, Uber die Ursachen der 
gleichzeitigen Bildung voii Buten-(l) und Bulen-(2) bei der katalytischen Dehydratisierung 
des Butylalkohols durch Tonerde. Es ist von Yerschiedenen Seiten beobaehtet worden, 
daB bei der Dehydratisierung des Butanols-(l) mittels A120 3 ais Katalysator neben dem 
erwarteten Buten-(l) zuweilen erhebliche Mengen yon Buten-(2) u. sogar Isobutylen 
entstchen. Die Mengenverhaltnisse variieren stark u. kónnen bis zur volligen Umkelir 
in der N atur der KW-stoffe gehen. Vff. haben festgestellt, daB die Ursache dieser Er- 
scheinung in der Zus. des A120 3 zu erblicken ist, u. daB Spuren saurer Prodd., welche im 
A120 3 infolge Adsorption oder Verb. enthalten sind, die Isomerisierung des Butens-(l) 
zu Buten-(2) bewirken. — Dio Dehydratisierung des Butanols-(l) wurde in gasfórmiger 
Phase bei 330—380° ausgefuhrt; die KW-stoffe wurden sofort in die Dibromide iiber- 
gefiihrt u. die Zus. dieser durch die Fraktionierungskurye ermittelt. Es lassen sich deut- 
lich 2 Arten von Katalysatoren unterscheiden: 1. So yollkommen wic moglicli yon Siiure 
befreites A120 3 liefert ca. 85% Buten-(l); Rest ist ausschlieBlich Buten-(2). Es geniigt, 
das wie iiblich aus Al-Salz u. NH.,OH erhaltene Al(OH)3 m it Yerd. Ca(HC03)2-, NaHC03- 
Lsg. oder auch Leitungswasser zu waschen. — 2. A120 3, welches ganz geringe Mengen 
einer Verb. von saurem Charakter enthalt, liefert ca. 90% Buten-(2); Rest ist Buten-(l). 
Man erhalt solches durch Waschen des Al(OH)3 m it auBerst verd. Al2(S04)3-Lsg. oder 
auch mit dest. W. bis zum Verschwinden des Saureions. Im  lctzteren Palle halt das 
Al(OH)3 Spuren yon bas. Al-Sulfat oder (NH.,)2S 04 zurtick. Tatsachlich lieferte ein 
solches A120 3 beim Erhitzen auf 650° nachweisbare Mengen von S03 u. bewirkte 
danach die uberwiegende Bldg. von Buten-(l); d. h. durch Zerstorung des Eremd- 
korpers ist die Wirkungsweise des A120 3 umgekehrt worden. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 196. 973—77. 3/4. 1933.) L indenbaum .

Arnaldo Corbellini und Alfredo Langini, Uniersuchungen uber die Synthese des 
Pentaerythrits. Eur die Kondensation von Formaldehyd u. Acetaldehyd zu Penta- 
erythrit (I) wurden folgende alkal. Katalysatoren angewandt: Ca-, Ba-, Mg-Hydrat, 
NaOH u. N a2C03. Calciumhydrat gibt die beste Ausbeute u. bewirkt vollstandigen 
Ablauf bei groBter Geschwindigkeit u. niederster Temp. Neben I  bildet sich stets in 
mehr oder weniger groBer Menge ein sirupóses, der Formose analoges Nebenprod. Die 
groBte Ausbeute an I  (E. 225—235°) betragt 69%- Acetal u. Acetaldehyddiacetat 
kondensieren sich bei Ggw. von Caleiumhydrat unter den Yersuchsbedingungen nicht 
mit Formaldehyd. (G. Chim. ind. appl. 15. 53—56. Febr. 1933. Mailand, Univ.) H e l l e .

Erwin Sauter, Bdntgenunłersuchungen an polynuren und mononieren Butadien- 
sulfonen. 70. Mitt. iiber hochpolymere Verbindungen. (69. vgl. C. 1932. II. 1911.) 
Es wrerden DEBYE-ScHEREEE-Diagramme von Polybutadiensulfon, Poljisopren- 
sulfon u . Polydimethylbutadiensulfon wiedergegeben, aus denen hervorgeht, daB 
diese drei Stoffe eine gittermiiBige Anordnung der Fadenmolekule (ein Jlakromolekul- 
gitter ygl. C. 1930. I. 3640) wie Polyoxymethylen u. Cellulose besitzen, trotzdem sie 
keine mkr. sichtbarcn Krystalle aufweisen. DaB diese Stoffe beim Auflosen in konz. 
H 2SO., oder konz. H N 03 u. nachherigem Ausfallen m it W. keine Veranderung erleiden, 
wird durch die Iden tita t der Rontgendiagramme Yor u. nach dem Auflosen bestatigt.

H C = = C H  h 3C - C , = C H  H3C - C = 1C -C H 3

II3d ^  JciL H jCl JciL H2CX  *CHS
s s s

O ^ ^ - O  0 - ^ - 0
Neben den polymeren Sulfonen bilden Butadien, Isopren u. Dimethylbutadien monomere 
Sulfone (Formeln I—III) von betrachtlicher Loslichkeit u. gutem Krystallisierverm6gen. 
Hier sind die Jlikrobaustcine in den 3 Translationsrichtungen durch Molekulgitterkrafte 
zusammen gehalten, wśihrend bei den polymeren Sulfonen in einer Translations- 
richtung chem. KoYalenzen, in den beiden andem Molekulgitterkrafte tatig sind.
— M o n  o m e r  e s  B u t a d i e n s u l f o n :  Mol.-Gew. 118. F. 65,5°. D. 1,50.
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Krystalle monoklin prismat. Achsenverhaltnis a: b: c — 0,842: 1 : 0,549. . Winkę 1 
fi — 131° 14' ±  15°; bestimmt sowolil m it einfachem Reflexionsgoniometer ais mit 
WEISSENBERGschem Róntgengoniometer. Die Bestimmung der Translationsgruppe 
auf Gruiid von Drehaufnahmen fiihrte zu dem einfach primitiyen Elementarkórper 
m it a =  9,55 A, b =  11,35 A, u. c =  6,23 A (/}' =  48° 46') in dem sieh 4 Moll. be- 
finden. Durch Rontgengoniometeraufnahmen ergab sieh die Raumgruppe zu Cihb. 
Die 4 Moll. sind folgendermaBen im Elementarkórper angeordnet: zwei sind langs 
der 6-Aohse durch eine diagonale Schraubenachse yerbunden, wahrend sieli in Richtung 
der a-Achse zwei in Gleitspiegelstellung befinden. Diese Anordnung bildet zufolge 
des starken Dipolmomentes der Moll. ein gutes Beispiel fiir die WEISSENBERGsche 
Leitgitterhypothese. Die spezielle Lage der Butadicnsulfonmolekiile beziigl. der 
Symmetrieelemcnte des Elementarkórpers kann erst auf Grund einer quantitativen 
Intensitatsdiskussion durchgefiihrt werden. •—• M o n o m e r e s  I s o p r e n s u l f o n :  
Mol.-Gew. 132. F. 64,0°. D. 1,36. Krystalle monoklin, wahrseheinlich sphenoid. 
Achsenverhaltnis: a : 6 : c =  0,867: 1 : 0,875. Winkel p — 110“ 34'. Translations
gruppe: Elementarkórper ohne Zentrierung m it den Kanton a =  6,60 A, 6 =  7,62 A, 
u. c =  6,67 A (fi1 =  69° 26'). Zahl der Molekiile im Elementarkórper =  2. Raum- 
gruppe C22. Dic 6-Aehse ist eine digonalo Schraubenachse. — M o n o m e r e s  D i - 
m e t h y l b u t a d i e n s u l f o n :  Mol.-Gew. 146. F. 135°. D . 1,34. Krystall-
ldasse Vh. Aehsenverhaltnis a : b : c — 0,623: 1: 0,610. Translationsgruppe: einfach 
primitives Elementarparallelepiped mit . /[100] =  7,55 A, ./[010] =  12,12 A u. 
./[001] =  7,39 A. Zahl der Molekule im Elementarkórper =  4. Raumgruppe Vhia. 
Ais wahrscheinlichste Lage fiir die Molekule ergibt sieh, daB dio Richtung der Doppel- 
bindung parallel zur 6-Achso liegt, wahrend iiber dio Lage der Fiinfringebene im Zonen- 
yerband der 6-Aehse nichts ausgcsagt werden karni. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Pctrogr.] 83. 340—53. 
N ot. 1932. Physikal. Inst. der Universitat Freiburg i. Br.) SlGŃER.

Alfons Schoberl, Die Oxydation von Disulfiden zu Sulfonsduren mii Wasserstoff- 
xwperoxyd. Eine neue Synłhese von Taurin. (Vgl. Ć. 1932- II. 1001.) Es fehlen bisher 
dem biolog. Geschehen wirklich vcrgleichbare Modellverss. iiber die Aufoxydation der 
Disulfid- zur Sulfogruppe, wie dies der Organismus bei der Taurinbldg. yornimmt. 
Die Dehydrierung yon Sulfhydrylverbb. m it H 20 2 fuhrt zunachst zu Disulfiden, die 
nun selbst wieder durch H20 2 zu Sulfonsauren oxydiert werden kóimen. So war 
friiher a-Sulfopropionsiiure aus Thiomilchsiiure erhalten worden (C. 1932- I I . 1001). 
In  gleicher Weise lafit sieh Dithiodiglykolsaure in Sulfoessigsdure uberfiihren. In  
Aminodisulfiden stórt die NH2-Gruppe nicht, wie man dies hatte erwarten kónnen. Trotz 
gegenteiliger Angaben iiber den yólligen Abbau von Cystin m it H 20 2 (L. S p ^EGEL, 
Virchow’s Arch. pathol. Anat. Physiol. 166 [1901]. 364; C. N e u b e r g , P. Ma y e r , 
Hoppe-Seyler’s Z. jjhysiol. Chem. 44 [1905]. 472; F . B r e in l , O. B a u d is c h , Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 52 [1907]. 159), gelingt auch in diesem Falle die tJber- 
fiihrung in Cysteinsiiure. Ferner ist Taurin  durch Oxydation von Cystamin (decarb- 
oxyliertes Cystin) m it H 20 , leicht zuganglich geworden. Die Ozydation liat m it der 
freien Base zu erfolgen. Die Yerluste durch Angriff von H 20 2 an der NH2-Gruppo 
halten sieh in maBigen Grenzen. ^-(to-Phenylureido)-athan-a-sulfonsaures Barium, das 
zur Identifizierung von Taurin dient, krystallisiert nicht m it l 1/., Molen Krystall- 
wasser (nach C. P a  AL u. G. ZlTELMANN, Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 3337), 
sondern nur m it 1 Mol. — Fiir den Abbauweg in vivo wird aus den Modellverss. ge- 
folgert, daB im Cystinniolekiil nicht die NH2-, sondern die Disulfidgruppe ais der be- 
vorzugte erste Angriffsort zu gelten liabe. Die Cystinurie scheint nicht allein auf einem 
iSIangel an Fahigkeit zur Desaminierung zu beruhen. Der tlbergang von Cystin in 
Taurin im Tierkórper wird chem. iiber Cystamin formuliert 
(— SCH2CH(NH2)COOH)2 _ COs v  (—SCH2CH2NH2)2 KH2CH2CH?S03H,
wiihrencł E. F r ie d m a n n  (Beitr. Physiol. 3 [1903] 1 ) einen Verlauf iiber Cysteinsaure 
annahm.

V e r s u c h e .  Sulfoessigsaure, aus Dithiodiglykolsaure in W. m it Perhydrol. 
Isolierung ais Ba-Salz, Identifizierung ais sulfoessigsaure? Anilin vom F. 188,5° (vgl.
O. S t il l ic h , J . prakt. Chem. 73 [1906]. 541; 74 [1906]. 51). —  Cysteinsiiure, C,H70 6NS: 
Behandlung von Cystin in wss. Suspension m it 10°/oig. H ,0 2 bis zur yólligen Auf- 
lósung. Entfernung der gebildeten H 2S 04 mit BaCl2, von Ammoniak durch Kochen 
mit Baryt. Reinigung des durch Eindunsten der wss. Lsg. erhaltenen Rohprod. durch 
Umkrystallisation aus W. -J- A. Die Cysteinsaure wird m it Kupfercarbonat in ihr
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Cu-Salz iibergcfiihrt. Das Drehungsvermógen der isolierten Praparatc ist wechselnd; 
neben akt. Siiure wird auch ein inakt. Prod. gefunden. — Taurin, C2H 70 3NS. Aus- 
gangsmaterial ist Cystammchlorhydrat, erhalten nach S. GABRIEL (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 2 1  [1888]. 566; 22  [1889]. 1137; 2 4  [1891]. 1110. 1122; vgl. J . v. B r a u n , 
A. B a h n , W. Mu n c h , C. 1930- I. 58); dabei Osydation der SH-Verb. in methyl- 
alkoh. Lsg. Umkrystallisation des Rohprod. aus Methanol s ta tt A. F. 219—221° 
(Literatur 203°). — Bei der Oxydation von Cystaminchlorhydrat in W. m it H.,0, er- 
folgt yólliger Abbau zu H 2S 04 in einer Hóhe von 64°/0. — Zur Darst. von Taurin wird 
Cystamin, aus dem Chlorhydrat m it NaOH in Freiheit gesetzt, in W. auf dem W.-Bad 
vorsichtig m it 10%ig. H20 2 bis zum Verschwinden von H 20 2 behandelt. Die gebildete 
H 2S 04 wird quantitativ mit BaCl2 entfernt. Einengen des Filtrates liefert einen festen 
Ruckstand, der m it A. auszukochen u. mehrfach aus W. mit A. gefallt werden muB, 
bis er chlorfrei ist. Umkrystallisation aus 50°/0ig. A. Ausbeute rund 40% der Theorie. 
Die Verluste durch vollstandige Aboxydation sind gering u. teilweise von der Hohc 
des H 20 2-iiberschusses abhangig. — Anlagerung von Phenylisocyanat an Taurin nach 
P a a l  u . ZlTELMANN (1. c.). Die entstehende /?-(oj-Phenylureido)athan-a-sulfons;iure 
(I) wird ais B a-Salz (II) isoliert. Ausbeute 80% der Theorie. Die Krystallwasserbestst. 
von II werden weitgehendst variiert (z. B . 5—12 Stdn. bei 130 bzw. 140°). II enthalt 
1 Mol. Krystallwasser. Aus II erhalt man durch Zers. m it der iiquivalenten Menge 
H 2S 04 I. Umkrystallisation aus Eg., F. 195° (Zers.; Literatur 175?). (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 216- 193— 202. 13/4. 1933. Wiirzburg, Chem. Inst. der 
Univ.) _ S c h o b e r l .

P . P feiffer und E. Lubbe, Versuche zur Darstellung hochatomarer Nebenialenzringe. 
Vff. haben zunachst versucht, einen hochatomaren Nebenvalenzring 1. Art herzustellen. 
Bekanntlich bilden a- u. /3-Aminosauren m it Cu(OH)2, Ni(OH)2 usw. die Komplex- 
salze I (n =  1 bzw. 2), nicht dagegen y- u. (5-Aminosauren. Vff. liaben 8-Aminopelargon- 
saure, NH 2-[CH2]S.CÓ2H, dargestellt, um 12-Ringsysteme (I, n =  8) zu erhalten. Aber 
alle Verss. waren vergeblich; das Hydrochlorid der Saure gab mit Cu(OH)2 u. Ni(OH)2 
keine Komplexsalze. — Athylen- u. Trimethylendiamin bilden mit zahlreichen Metall- 
salzen stabile Komplexverbb., welche Nebenvalenzringe 2. Art (II, n =  2 bzw. 3) ent- 
halten. Tetra- u. Pentamethylendiamin geben dagegen keine derartigen Verbb., 
d. h. die Tendenz zur Bldg. der Ilinge II m it n =  4 u. 5 ist auBerst gering. Ebenso 
indifferent erwies sich Decamethylendiamin-, es gab weder mit CuS04 noch m it Ni- 
Acetat Komplexsalze u. reagierte auch nicht m it [Co en2Cl2]Cl. Um einen extrem 
hochatomaren Nebenvalenzring aufzubauen, haben Vff. das noch unbekannte Octa- 
decamełhylendiamin, NH2- [CH2]1S-NH2, dargestellt. Auch dieses ist zur Ivomplexsalz- 
bldg. ganz ungeeignet. Sein Hydrochlorid gibt mit CuS04 u. N iS04 auf Zusatz von Na- 
Acetat keine Komplexsalzlsgg., sondern bas. Salzc. Vergeblich waren auch Verss. mit 
[Co(NH3)5C1]C12 u . [Co en2Cl2]Cl.

V e r s u c h e .  Octadecandisaure, C02H-[CH 2]16-C02H. Nach Gr u x  u . WlRTH 
(C. 1 9 2 2 . III . 823) dargestellten Sebacinsauremonoathylestcr in sd. CH3OH -(- u'enig 

j j  KOH elektrolysiert (Rundeisen ais Ka-
q __ Q0  -jyr2____  thode, Pt-Spirale ais Anodę, 0,6 Amp.),

\ r „ /  i M o /  rrw  i erhaltenen Diałhylester (nach Hoch-
\ \ r ___rp ri -i \ x r  i * vakuumdest. F. 39—40°) mit h. methyl-«  L̂ n 2jn a  alkoh K()H vergeift Aug CH3o H;

2 * Bzl. lockere Krystallchen, F. 124°. — I)i-
amid, C1SH 360 2N ,. Saurc mit S0C12 gekocht, UberschuB abdest., in eisgekuhltes konz. 
NH4OH gegossen. Aus Isobutylalkohol krystallin, F. 179°. — Dinitril, C18H 32N2. 
Voriges in Xylol m it P20 5 3 Stdn. gekocht, dekantiert, Ruckstand mit Bzl. ausgekocht, 
Lsg. verdampft. Aus A. (Kohle) wachsartig, krystallin, F. 58°. — Octadecamethylen- 
diamindihydrocTilorid, C18H 42N2C12. Voriges in absol. A. m it Na reduziert, m it HC1 an- 
gesauert, verdampft u. mit absol. A. ausgekocht. Aus Isobutylalkohol, dann W. seidige 
Blattchen. Wss. Lsg. schaumt. Durch Kochen der wss. Lsg. mit Alkali das freie Amin  
ais Olschicht, beim Abkuhlen krystallin erstarrend, F. 93°. — Dibenzoylderiv., 
C32H 480 2N 2. Durch langeres Schiitteln mit C6H 5-C0C1 u. NaOH. Aus A. Blattchen, 
F . 150°. (J . prakt. Chem. [N. F.] 136 . 321—28.10/4. 1933. Bonn, Univ.) L indenbaum .

R. R. Renshaw und C. Y. Hopkins, Gmndlage fiir die physiologische Wirkung 
von Oniumverbindu7igen. X II. Arylałher des Cholins. (X. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 3411; vgl. auch 
C. 1 9 3 2 . II. 558.) Die Wrkg. des Cholinphenylathers auf Atmung u. Blutdruck wird 
durch Kernsubstitution stark herabgesetzt; sie betragt z. B. beim p-Methoxyderiv. nur
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5%  von der des Phenyliithers, beim Acetaminoderiv. ist sie noch geringer. — Die Cholin- 
iither wurden durch Kondensation der /?-Bromathylphenylather mit (CH3)3N crhalten. 
Die Bromather entstehon aus don Phenolen u. Athylenbromid in KOH. Phenol selbst 
reagiert auch in wss. KOH gut, die substituierten scheinen in alkoh. KOH besser zu 
reagiercn. Wahrend V o r l a n d e r  (1894) aus Hydrochinon u. C2H4Br2 nur den Diather 
erhalten konnte, erhielten Vff. in methylalkoh. KOH ca. 15°/0 Mono-/?-bromathyliither. 
Aus anderen Polyphenolen konnten keine Monoather erhalten -werden.

V e r s u c h e .  Alle FF. sind korr. Hydrochinonmono-p-bromdthylalher, CaH 90 2Br, 
aus Hydrochinon u. C2H 4Br2 in sd. methylalkoh. KOH. Scliwach gelbe Tafeln aus Bzl. +  
Lg., F. 107°. Dancben entsteht Hydrochinonbis-p-bromathylather, C10H 12O2Br2, gelb- 
liche Tafeln aus Bzl. +  etwas Lg., F. 115°. —- Athylenglykolbis-m-oxyphenyldther, 
C14H 140 4, aus Resorcin u. C2H4Br2 in sd. KOH. Schuppen aus verd. A., F . 165°. — Die 
folgcnden Bromathylather wurden aus den Oxyverbb. u. C2H 4Br2 in methylalkoh. KOH 
erhalten. 4-Acetoxyphenyl-f]-bromathylather, Tafeln aus Butylalkohol, F. 76,5—77°. 
4-Benzoyloxyphenyl-ji-brcmiathyldther, Nadeln aus A., F. 119°. 4-Methoxyphenyl-fi- 
bromałhylather, lakritzartig riechende Tafeln aus 80°/oig. A., F. 49—50°. 2-Metlioxy- 
4-propenylphenyl-(i-bromathylather, siifilich riechendes 01, Ivp.12 190°. — 2-Methoxy- 
■1-allylphcnyl-fS-bromafhylather, F. 23°, Kp .I3 182°. -— Athy\englykoXbis-4-melhoxyphenyl- 
ather [im Original irrtilmlich ais (CH30-C cH4-CH2— )2 bezeichnet], entsteht ais Neben- 
prod. bei der Darst. von 4-jrethoxyphenyI-/?-bromathylather. Tafeln aus Aceton, 
F . 147,5°. — Darst. der bromwasserstoffsauren Cholinarylałher, A r-0-C H 2-CH2' 
N(CH3)3Br, aus den Aryl-/?-bromathylathern u. (CH3)3N in Toluol, meist bei gewóhn- 
licher Temp. p-Oxyphenyldlher, Nadeln aus absol. A., F. 254°. p-Methoxyphenyldther, 
Tafeln aus Eg., F. 144°. o-Mdhoxyphenylatlier, Nadeln aus Eg., F. 139°. p-Benzoyloxy- 
phenylather, Krystalle aus A.-A., F. 208—209°. p-Acetoxyphenyldther, F. 152°. p-Amino- 
phenylather, Nadeln aus Butylalkohol, F. 195°. HCl-Salz, Krystalle, F. 265°. p-Acet- 
aminophenylather, Nadeln aus Methanol +  A., F. 248°. 2-31ełhoxy-4-propenylphenyl- 
alher, Blattchen aus A.-A., F. 147°. 2-Methoxy-4-allylphenyldther, Nadeln aus A.-A., 
F. 158°. (J. Amer. chem. Soc. 55- 1524—28. April 1933. New York, Univ., Chemistry 
Dept.) OSTERTAG.

E. C. S. Jones und J. K. Kenner, Die katalytische. Zerselzung von Nitroso- 
ji-alkylaminoketonen. Teil I. Eine neue Methode zur Darstellung von Diazomeihan, sowie 
ein Beweis fu r  den Eintritt von Diazołierung in  der alipliatischen Reihe. Die Tendenz der 
Nitrosoverbb., in Oximinoderiw. uberzugehen (ygl. C. 1 9 2 9 . I. 38. 1 9 3 0 . II. 371), liefi 
yermuten, dać auch aliphat. Nitrosoderiw. der Additionsprodd. von prim. Aminen an 
Mesityloxyd (ygl. H o c h st e t t e r , C. 1 9 0 4 . I. 158. II. 1239) nach:

(CHS)2C • CHa • COCH3 (CH3)jC ~ c H  ■ COCH,
i  | y  i i  +

R- N- NO R -N —N—OH
durch Alkali zers. werden wurden. Das ist in der Tat der Fali. Das Phenyldeńv. I 
(R =  C6H 5) gab eine Diazolsg. II, aus der durch Kuppeln Azoverbb. gewonnen werden 
konnten. Da nach H a NTZSCII u . LEHMANN (Ber. dtsch. chem. Ges. 35 [1902], 901) 
durch Hydrolyse von Alkalimcthyldiazotat CH2N2 entsteht, war bei der alkal. Zers. des 
Melhyldcńv. I (R =  CH3) Bldg. von Diazomeihan zu erwarten. Die Zers. durch Na- 
Isopropylat lieferte dann auch uber 80% CH2N2, wahrend bei der Darst. aus Nitroso- 
methylurethan nur ea. 45°/0 erreicht werden. Die optimale Menge des Alkoholats 
hiingt von der relativen Aciditat sowohl des angewandten Nitrosoalkylaminoketons, 
ais auch des betreffenden Alkohols ab. Ganz allgemein konnen demnach die Verbb. 1 
(R =  Alkyl) ais Quelle fiir die Darst. yon aliphat. Diazoverbb. dienen. Die Zers. in 
wss. Lsg. mii 13te Alkohole liefern. Das stabile krystallisierte Benzyldeńr. I (R =  
C6H 5CH2) kann direkt zur Benzyliemng, das MełhyldciW. zur Methylierung von Phenolen 
yerwandt werden. Wiederum hangt die optimale Alkalimenge von der Aeiditat des 
Phenols ab, sie muB daher yorher ermittelt werden. — Weiter fanden Vff., daB das

^ ^ N  N
[R-CH2.(5h^_\N]OH ■<——  R • CHj• CHS• N—-NOH >- [R-CH2-CH2-N]OH

y  4. —  T fj. 4 . "  y
HaO4-R-CHj-CH—N :N  N 2 +  R.CHS-CH2 R.CH:CH, +  N, +  HsO

i łOH' +' ; ^
R-CH(OH)-CHs R-CH-CH, R.CH,CH20H

XV. 1. 243
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n-Propylderiv. I (R =  CH3CH2CH2) bei der katalyt. Zers. unter Vermeidung eines 
Uberschusses von OH-  Propylen, Propyl- u. Isopropylalkohol liefert, was ais Beweis 
fiir den E intritt dor Diazotierung in der aliphat. Reihe wie vorstehend gedeutet 
wird.

Wahrend fur das Methyldeńy. der Verlauf nach a gilt, tr i t t  bei Kettenverliingerung 
auch b ein. Die Bldg. eines sek. Alkohols wird durch eine MEERWEINsche Kationen- 
umlagerung erklart. Die n-Butyl- u. n-Amylhomo\ogen geben ebenfalls Olefin. — Die 
Nitrosoverbb. I werden auch von konz. Mineralsauren (Salzbldg. am  Aminostickstoff- 
atora) unter N2- u. Olefinbldg. zers. Es gelang aber nicht, die Rk. auf die erschópfende 
Methylierung (HoFMANNscher Abbau) zu iibertragen. Die Ausbeuten an Olefin er- 
reichten kaum 40% , was auf teilweise Ammoniumsalzbldg. zuriickzufuhren ist; letztere 
tr itt  in iith. Lsg. allein ein. So liefert III mit HCl in A. das Hydrochlorid von IV oline 
N2-Entw.

III (CH3),C-CH,COCH3 (CH3)4C-CH3COCH5 CH3COCH3
1+ — >-  ̂  ̂ v n

CH3'CH,-CHs-Ń'NO CHs-CHs.CH3.NH-NO + *|
ch3ćh= ch2 |

IV (CH^C-CHjCOCH, (CH3)1C=:CH-COCH3 (CH3)2C—c h -coch ,

CH3.CH2-CHj .NH2 +  NOC1 +  c h 3c h 2c h s- n h 3 +  N* +  H ł°  +  H+
V e r s u c h e .  Nitroso-fi-alkylaminoisobutyhnethylketone (I). Das Rk.-Prod. aus 

1 Mol. Mesityloxyd u. aliphat. Amin wird 1 Stde. nach dem Zusammengeben bei 0° 
angesaucrt, nach A.-Extraktion des uberschiissigen Mesityloxyds m it NaNO, behandelt 
u. die Nitrosoverb. ausgeiithert. MethylderW., K p .0>8 U l 0- Athylderiv., Ivp.0>5 114°. 
n-Propyldcńy., Kp., 120°. n-Butyldcriy., K p .0>6 127°. n-AmyldcrW., K p .0l3 127°. 
Benzyldcviv., C13H I(l0 2N2, F. 85—86°, aus (1-Benzylaminoisobutylmdhylketonhydro- 
chlorid, C13H 190N-HC1. — Die p-Arylaminoisobutylmethylkelone wurden durch 5-tagige 
Einw. von Mesityloxj'd auf aromat. Aminę bei 40—50° dargestcllt. Phenyldeńv., 
K p .3 108°. m-TolyldcrW., K p .35 120—128°. p-Tolylderiy., K p .35 120—128°. Nitroso- 
rerbb.: Phenyldeńv., Ci2H 160 2N2, F. 59—61°; m-Tolyldcńv., C13H ]80 2N2, F. 78°; 
p-Tolylderiy., F. 105—108°. — Ais Hóchstausbeute wurden aus 0,316 g Nitroso-fS- 
methylaminoisobutylmelhylkełon in 40 ccm A. durch Zers. mit Na-Isopropylat (0,058 g 
Na in 2,5 ccm Isopropylalkohol) 83,5% CH2N2 erhalten. Weitere Einzelheiten im Ori- 
ginal. (J. chem. Soc. London 1933. 363—68. April. Manchester, Coli. of Techno
logy.) B k r s ix .

M. Montagne und G. Rousseau, Uber die Darstellung der Anile von aliphalischen 
Kelonen mit einfacher Funktion. Die Anile der aliphat. Ketone sind bekanntlich sehr 
schwer darstellbar u. daher fast unbekannt. Vff. haben folgendes einfache Verf. auf- 
gefunden: Man setzt die Fettsaureanilide oder -toluidide mit RMgX-Verbb. um. 
Z. B. liefert Butyranilid mit uberschiissigem C2H5MgBr den Komplex (C2H.) (C3HT) 
C(OMgBr) -N(MgBr) -CgH5, weleher durch Hydrolyse Athylpropylketon geben M'iirde. 
Fiigt man aber Bzl. oder besser Toluol zu u. dest. den A. ab, so bildet sich ein starker 
Nd. von MgO u. MgBr2, u. durch Zers. mit Eis u. NH4C1 erhalt man 40% Athylpropyl- 
ketonanil, (C,H5) (CSH;)C: N • C6H5. Propionanilid u. Butyr-p-toluidid gaben ahnliche 
Resultate. Das Halogen des RMgX scheint eine erhebliche Rolle zu spielen, denn B utyr
anilid lieferte mit CH3MgJ u. C2H5MgJ keine Anile. Aus Acetanilid u. C2H5MgBr 
wurden nur Kondensationsprodd. des Methylatliylketons erhalten. Trotz Uberschusses 
an RMgX findet man reichlich unangegriffenes Anilid wieder. Die Ausbeute wird be- 
sonders durch Kondensation von 2 i\Ioll. Anil unter Anilinaustritt zu ungesatt. Anilen 
vermindert. Letztere wurden durch saure Hydrolyse zu den ungesatt. Ketonen nach- 
gewiesen. — Die Anile sind gelbliche, schwach rieehende Fil., bestandig gegen Alkalien, 
leicht hydrolysierbar durch verd. Sauren, an feuchter Luft langsam zersetzhch, in zu- 
geschm. Róhren haltbar. Sie bilden wenig bestandige, aus Bzl. umkrystallisierbare 
Pikrate u. werden durch Na u. A. glatt zu den sekundaren Anilinen hydriert. — Di- 
athylkelonanil, K p .X8 110— 111°; Pikrat, F. 143°. Ungesatt. Keton aus dem hóheren 
Anil, K p .20 90—93° (vgl. K o n  u. L e t o n , C. 1931. II. 3319). 3-Anilinopentan, K p .13 
114°; Acetylderiv., K p .18 153°. — Athylpropylketmianil, Kp.u 114—115°; Pikrat, 
F. 102°. Ungesatt. Keton aus dem hóheren Anil, K p .14 99—103°; Oxim, K p .l4 138— 142°. 
3-Anilinohexan, K p .13 123— 125°; Phenylhanistoffderir., F. 55°; Acetylderh:., K p .13 154 
bis 155°. — Athylpropylketon-p-tolil, I \p .,3 130— 133°. 3-p-Toluidinohe.xan, K p.,. 138
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bis 139°. — Propylphenylketonanil, K p ,3 150°. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 
1165—67. 18/4. 1933.) _ L in d e n b a u m .

M. Krajcinovic und D. Vranjican, i/ber die durch katalytische Hydrierung der 
Dioxime und des Acetoxims in saurer Losung erhaltenen Produkte. Im  AnschluB an eine 
Unters. von V avon  u . K ra jc in o v ic  (C. 1928. I. 1952) haben Vff. zunachst cinigo 
liomologc Dioxime der katalyt. Hydrierung in saurer wss.-alkoh. Lsg. unterworfen. 
Dimelliylglyoxim (I) u. Acetylacetondioxim liefem die entsprechenden Diamine (vgl. auch 
F r e j k a  u . ZahlovA , C. 1927. I. 58); auBerdem wird ein Teil zum Diketon u. NH2OH- 
Salz hydrolysiert u. letzteres zum ŃH4-Salz reduziert. Dagegen gibt AcetonylaceUm- 
dioxim  (II) das entsprechende sektmddre Hydroxylamin (III), wahrscheinlich indem 

CH •C II.C II -CH -CH-CII zuerst gebildetes primares Hydroxylamin sich m it
3 i ' 2 2 , 3 dem Diketon (infolge Hydrolyse stets anwesend)

IIO 'N  III  N-OH zum Nitron kondensiert u. letzteres hydriert wird. 
PTT Air ptt nw  p h  ptt ®as andersartige Verh. von II beruht darauf, daB

3' 2‘ 2 3 es viel schwacher sauer ist. Die Aciditat wurde
nach dem direkten Verf. yon PFEIFFER (C. 1925. I. 1181) fiir I zu 78,3, fur II zu 21,2 
bestimmt. Man kann sie auch indirekt aus dem Hydrolysengrad ableiten, indem man 
1 Mol. Oxim m it 2 Moll. 0,05-n. wss.-alkoh. HC1 von 17° behandelt u. den gebundenen 
HC1 durch Titrieren ermittelt. I wurde zu 12,9, II zu 48,9% hydrolysiert. Aciditat u. 
Hydrolysengrad stehen also genau im umgekehrten Verhiiltnis zueinander. — Die 
Hydrierung des 6lyoxims ergab 16% NH4C1 u. sonst nur harzige Prodd. Dio Hydrierung 
des Succindialdoxims ergab 17% NH4C1, etwas Diamin, Pyrrol u. Harze. — SchlieBlich 
wurde noch die Hydrierung des Acetoxims (IV), Didthylkeioxiins (V) u. Dipropyl- 
ketoxims (VI) untersueht. Alle 3 Oxime liefern NH.,-Salz u. primares Hydroxylamin,
IV jedoch auch etwas sekunddrcs Hydroxylamin. Ferner ist die NH,-Salzmenge bei IV 
bedeutend groBer ais bei V u. VI; Parallelverss. m it 1 Mol. HC1 auf 1 Mol. Oxim ergaben 
bei IV 87, bei V 18 u. bei VI 22% NH4C1. Dieses abweicliende Verh. von IV beruht 
auf seiner stiirkeren Aciditat u. auf der leichten Kondensierbarkeit des Acetons mit den 
Hydroxylaminen zu Nitronen. Der Hydrolysengrad betriigt fiir IV 47, fiir V 73 u. fiir 
VI 64% . Andererseits wurde der Oximicrungsgrad mit NH2OH, HC1 bestimmt. Beide 
Werte erganzen sich immer zu 100, weil die beiden Rkk. umkehrbar sind:

R 2C: N-OH +  H 20  +  HC1 ^  R 2CO +  NH 2OH, HC1.
V e r s u c h e .  5 g l i n  100 cem wss. A., enthaltend 2 Moll. HC1 auf 1 Mol. I, mit 

1,5 g P t bei Raumtemp. hydriert. Aufnalime von 3500 ccm H, gegen Ende Ausfall von 
NH4C1. Lsg. yerdampft, Riickstand mit absol. A. ausgezogen, Prod. aus A. +  A. um- 
gefallfc. Erhalten 44% 2,3-Diaminóbutanhydrochlorid. 56% I sind hydrolysiert worden.
— Acetylacetondioxim ergab analog 02% Diaminhydrochlorid u. 38°/0 NH,C1. — 2 g II 
in 30 ccm A. +  1 Mol. Oxalsaure hydriert. Erhalten ca. 8%  NH,-Oxalat. Hauptprod. 
war das Oxalat C \J I260 2N 2, C2H2Oi , H20  (nach III), aus A. +  A., F. 112°; reduziert 
FEHLiNGsche Lsg." (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 145—50. Febr. 1933. Zagreb 
[Jugosl.], Univ.) L in d e n b a u m .

Peter P. T. Sah und Tsu Sheng Ma, Oemischte Orlhoameisensaureester. Aus- 
gehend von den sorgfaltig bestimmten physikal. Konstanten sieben einfacher Ortho- 
ameisensaureester (vgl. C. 1932. II- 2624) haben Vff. von 34 gemischten Orthoameisen- 
saureestern auf graph. Wegc dio folgenden Konstanten vorherbestimmt: (Mol.-Gew.); 
K p.; cZ204; rf254; n D20; n D23; Mol.-Refrr. nach Gl a d s t o n e -D a l e  u . nach L o r e n z - 
L o r e n t z . Die Grundlage der graph. Methode bildet die Tatsache, daB sich die Be
ziehung jeder einzelnen physikal. Konstanten zur Mol.-Struktur (Anzahl der C-Atome) 
graph. in den meisten Fallen ais eine gerade Linie darstellt. Einzelheiten (3 Tabellen 
u. 21 graph. Kartcn) im Original. (Sci. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. Ser. A. 1. 223—58. 
Dez. 1932.) P a n g r it z .

Jean-Baptiste Senderens, Katalytische Zerselzung der Ester der aliphatischen 
Sduren in gasfdrmiger Phase durch Bimsstein-Schwefelsdure. Vf. ha t zunachst die Wrkg. 
von H2S04 auf die aliphat. Sauren in gasfórmiger Phase untersueht, u. zu diesem Zweeke 
die Dampfe der Sauren iiber mit H 2S 04 getrankten Bimsstein geleitet. Mit den 
Hydraten der H 2S 04 ist die Rk. regelmaBiger ais mit konz. Saure; Vf. hat eine Saure 
von 57° Be (H2S 04 +  2 H 20) benutzt. Es entstehen dieselben Prodd. wie im fl. System 
(C. 1928. I. 484), aber erst bei hoherer Temp. u. langsamer. Z. B. liefert Propionsaure 
erst bei 195° pro Min. 2 cem eines Gemisches von CO u. C02. — Dampfe von Propion- 
edurepropylester zers. sich iiber Bimsstein-H2S 04 bei 160° lebhaft u. geben ein Gas, 
hestehend aus 6%  CO, 3,8% C02 u. 90,2% C3H„. Die Fl. ist im wesentlichen Propion-

243*
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saure. Da dieso bei IGO0 nocli nicht angegriffen wird (vgl. oben), diirften CO u. CO_, 
durch Oxydation von etwas C3H 0 entstanden sein. Bei 210° reichliehe Gasbldg., be- 
stehend aus 41% CO, 34,5% C02 u. 24,5% C3H6; in der Fl. hauptsachlich W., sehr 
wenig Propionsauro; femer Bldg. von-Kohle u. S 02. — Ahnliche Resultate geben 
Isobultersdureiithylester u. Essigsaurepropylester. — Die Zers. der Ester erfolgt somit 
in 2 Stufen. Bei móglichst tiefer Temp. (160—170°) zerlegt Bimsstein-H2S 04 den Ester 
katalyt. in seine Komponenten u. dehydratisiert den Alkohol zum Athylen-KW-stoff: 

R-CO„R' +  H 2S04 =  R.COoH +  R 'H S 04; R 'H S04 =  (R' — H) +  H 2S04.
Bei hoherer Temp. (210—220°) wird auch R -C 02H  angegriffen, u. zwar oxydativ 

zerstort unter Bldg. von CO, C02, H 20  u. C. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 196 . 979 
bis 982. 3/4. 1933.) L in d e n b a t jm .

W. W. Tschelinzew und w. I. Jessafow, Das Studium der lieaktion von Oxal- 
saureester mit Phosphorpentabromid olme Druck und unter Druck. Da die Einw. von 
PBr5 auf OxalsaurediathyIester bei gewóhnlichem Druck nur 5— 20,8% C2H 50-C O • 
COBr (I) lieferte, wurden die Rk.-Komponenten 10 Stdn. bei 100° im Autoklaven 
erhitzt. Neben der H auptrk.: (C2HsO-CO— )2 +  PBr5 — >-1 +  POBr3 +  C2H5Br ver- 
lauft, je naeh Temp. u. Dauer, bis zu einem AusmaBe von 25—32% eine Nebenrk.: 
I +  PBrs — Br2C2H30  • CO • CO • Br +  PBr3 +  2 HBr. Naeh ca. 10-maligem Fraktio- 
nieren des Rk.-Prod. wurde das beigemengte PBr3 durch Brom ais Pentabromid aus- 
gefallt (— 17°), u. das ubersehiissige Brom durch Schutteln m it Hg entfernt. 72,6% 
Ausbeute an Oxalsdureathylesterbromid, C2H50  • CO • COBr, Kp. 150—152°, D .204 1,6226, 
n"° =  1,4549. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 2  (64). 217—23. 1932. Saratów, Univ.) B e r s i n .

G-. Tierie, Alkylsemioxamazide. Semiosamazid ist bekanntlich in  k. W. wl. 
Vf. zeigt an einem Beispiel, daB sich diese nachteilige Eig. durch Substitution beseitigen 
laBt. — Omlhydrazidsauretithylester, NH2 • NH • CO ■ C02C2H5. Nach STOLLE (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 44  [1911]. 776) u. Cu r t iu s  (J . prakt. Chem. [N. F.] 91 [1915]. 418. 
431). E. 52°, bei 150° unter Gasentw. wieder fest, an der Luft nach einigen Stdn. fl. — 
Anisylidenderiv., C12H 140 4N2. In  w. W. mit Anisaldehyd. Aus A., F. 161°. — Piperony- 
Udenderiv., C12H 120 5N2, F. 169°. — Ozalhydrazidsduremethylester, C3H 0O3N2. Oxalsaure- 
dimethylester in CH3OH bei — 12° langsam m it N2H4-Hydrat in CH3OH versetzt, Nd. 
von Oxalsiiuredihydrazid (F. 240°) abfiltriert, im Yakuum eingeengt. Krystalle, F. 116°, 
bei ca. 150° unter Gasentw. wieder fest, an der Luft nicht fl. — Benzylidenderiv., 
CioH100 3N2, aus sehr verd. A., F. 150°. Anisylidenderiv., Cu H 120 4N2, aus W. Krystalle, 
F. 147°. Piperonylidenderii'., Cu H ,0O5N2, nach Auskochen mit CH3OH F. 215°, swl. — 
N-Melhyloxamidsduredthylesler, CH3 ■ NH • CO • C02C2H5. 29 g Oxalsaurediathylester
unter Eiskuhlung m it 42 eem 15%ig. alkoh. CH3-NH2-Lsg. versetzt, einige Stdn. bei 
Raumtemp. stehen gelassen, etwas DimethyIoxamid (F. 217°) abfiltriert, A. verdampft 
u. im Vakuum dest. K p .15 120— 124°, erstarrend. Entfernung von etwas Dimethyl- 
oxamid durch Erwarmen wenig uber den F. u. Filtrieren. F. 24°. — Semiommazid 
entsteht glatt aus je 1 Mol. Oxalhydrazidsauremethylester u. NH.,OH in wss. Lsg. bei 
Raumtemp. — Darst. der folgenden Verbb. durch Losen von 0,5 g Semioxamazid in 
100 ccm w. W., Zufiigen der berechneten Menge Aldehyd (event. in etwas A. gel.) u. 
Aufkochen. Anisaldeliydsemioxamazon, C10H n O3N3, nach Auskochen mit A. F. 278° 
(Zers.), swl. Piperonalsemiommazon, C10H,O4N3, nach Kochen m it W. u. A. F. 290° 
(Zers.), swl. VanillinsemioaMmazon, C10H u O4N3, aus viel A., F. 265°, swl. — 5-Meihyl- 
semiommazid, CH3-NH-CO-CO-NH.NH2. 1 . Aus N-Methyloxamidsaureathylester in 
A. m it N2H4-Hydrat. 2. Aus Oxalhydrazidsauremethyl- oder -athylester in A. m it 
15%ig. methylalkoh. CH3-NH2. Aus wenig w. W. +  A. bis zur Triibung Nadeln, 
F. 197°, sil. in W., siiBer schmeckend ais Semioxamazid, entsprechend der Regel (vgl. 
T h a t e , C. 1 9 2 9 - 1. 1097). Reduziert k. ammoniakal. AgN03-Lsg. — Folgende 5-Methyl- 
semioxamazme wurden wie oben dargestellt: Benzaldehyd-, CjoHjjOjN,, aus viel A., 
F. 245°. Anisaldehyd-, Cu H 130 3N3, aus yiel A., F. 247°, swl. Piperonal-, C n H n O ^ ,  
aus viel W., F. 280°, unl. in organ. Solyenzien. Vanillin-, Cn H 130 4N3, aus viel A.,
F. ca. 270° (Zers.), wl. Furfurol-, C8H 90 3N3, aus CH30H  hellgelb, bei 252—258° schwarz 
(Zers.), zl. in w. W. 5-\Oxymethyl\-furfurol-, C9Hn 0 4N3, aus W. hellgelbe Blattchen,
F. 204—205° (Zers.). Aceton-, C6H n 0 2N3, dargestellt in sd. Aceton +  Tropfen Eg., 
Nadeln, F. 127°, sil. in W., schwach bitter schmeckend. Acetophenon-, C n H ^ O ^ ,  
aus W. Nadeln, F. 179°. Alle 5-Methylsemioxamazone, ausgenommen das Acetonderiy., 
sind geschmacklos. Sie sind leichter 1. ais die Semioxamazone u. daher leichter zu 
reinigen, wobei auch die Leichtlóslichkeit des 5-Methylsenjioxamazids in W. von Yorteil
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ist. (Rccueil Trav. chim. Pays-Bas 52 ([4] 14). 357—65. 15/4. 1933. Lcidcn, 
Univ.) L i n d e n b a u .M.

Mieczysław Dominikiewicz, 2,7-Dioxy-3,6-dinitrofluoran ais Reagęns fiir  den 
Nachweis von reduzierenden Zuclcern. (Sprawozd. Prac. działu Chem. państwowego 
Zakładu Hig., Ser. C. 1932. Nr. 1. 2—8. — C. 1933. I. 939.) S c h o n f e l d .

Kurt Hess und Otto Littmann, Zur Kenntnis der Anhydridbildung bei der 
2,3,6-Trimethylglucose. Bei der Nacharbcitung der Verss. von FREUDEłfBERG u. B r a u n  
(C. 1928.1. 1848) crhieltcn Vff. nicht 2,3,6-Trimethrylglucoseanhydrid, sondern ein uncin- 
heitliches 01, das nach seinen Eigg. erhebliche Mengen Dimethylglucal enthalt. Es ent- 
stcht sowohl aus dem Spaltprod. von Trimethylcelłulose m it ath. Salzsaure, wie auch, 
wenn man von reiner Trimethylglueose ausgeht. Das Vorhandensein von gesatt. Verbb. 
neben dem Glucal ist wohl auf die Wasserstoffentw. bei der Einw. des Natriums zuriiek- 
zufiihren. Ob in dem Ruckstand von der Dest. des Ols auch noch das gesuchte Anhydrid 
enthalten ist, kann noch nicht sicher gesagt werden. Bei der Spaltung mit wss. Salz
saure liefert er 2,3fi-Trimethylglueose. — In  Anlehnung an POLANYI (C. 1933.1. 1397) u. 
ScHORIGIN (C. 1924. II. 2148) nehmen Vff. folgendes Rk.-Schema an:

H
---------C-Cl

HĆOCH,
II3COĆH

HCOH

+  Na,-
H

-------- C--
IIC- ■ 

H,COÓH

+  Na

OCH,

H
-C

IlÓOH

H C— 1 II

HC
h 3c o 6 h

HCOH

HC— 1 HC
CH2-OCH3 CH2-OCH3 CHs.OCH,

V o r  s u c h e. Trim ethylcdlulose  nach H e s z  u. WELTZIEN (C. 1925. I. 1700) 
0,1% Asche, [ a ] D 20 =  — 17,3° (Bzl.). Trockenes, feinpulyeriges Praparat. — Spaltung 
m it bei 0° gesatt. ath. Salzsaure ist in 24 Stdn. bei 35° beendet. — Die siruposo M. 
wird in A.-Lsg. m it Na-Staub behandelt, wobei gekiihlt werden muB. HC1 wird durch 
mehrmaliges Verdampfen im Vakuum, Alkali durch Einleiten von C02 entfernt. Bei 
Dest. im Hochvakuum erhalt man ein farbloses Ol, Kp.0,o2 62°, [< x ]b 20 =  —24,8° (Cłilf.) 
36—37%  OCHj. Es ist auch aus reiner 2,3,6-Trim elhylglucose  (F . 114—115°, [a]o20 =  
+  69,75° in W .) bei der gleichen Behandlung isoliert worden. Das Ol reduziert F e h l i n g  
sche Lsg. nicht, verbrauclit aber Brom u. enthalt 1 OH-Gruppe (Best. nach V e r l e y  u .  
B o l s i n g ,  C. 1901. II. 1223). — Acelat des Oleś. K p .0j065 60—65°. Addiert Brom. — 
H ydrierung  des Oles. Mit Pt-Schwarz in Eg. wird mehr H 2 aufgenommen, ais der Brom 
titration entspricht. Das Hydrierungsprod. sd. bei 68° (0,034 mm), [cc]d20 = —9,34° 
(Chlf.). Es liefert nach VERLEY u .  B o l s i n g  einen hoheren Wert, ais einer freien OH 
Gruppe entspricht. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 774—79. 3/5. 1933. Berlin-Dahlem 
Kaiser-Wilh.-Inst. f. Chemie.) E rL nach .

Karl Freudenberg und E. Braun, 2,3,6-Trimethylglucoseanhydrid. (Vgl. yorst 
Ref.) Das Anhydrid der 2,3,6-Trimethylglucose ist leicht zuganglich, wenn eine ein- 
wandfreie Trimetbvlcenulose — am besten aus Ramie m it Alkali u. Dimethylsulfat in

P
H C ----------- 1
HCOCHs HCOCH, O

H3COCH
HC—
H Ć—

II o  H3COCH 
H Ć—

Ht a
c h 2- o c h 3 c h 2o c h 3

d e r  K  a 11 e hergestellt — yerwendet wird, die noch die urspriingliche Faserstruktur 
besitzt. Die Rk. ist dann stets gelungen u. ha t zu einheitlichen Prodd. gefuhrt, die 
bestandig sind gegen Bromwasser, Permanganat u. FEHLINGsche Lsg. — Vff. bcsprechen 
noch die Projektionsweise der Raumformel u. benutzen je tzt fur das Anhydrid Formel I 
oder II. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 780—81.3/5.1933. Heidelberg, Univ.) E r l b a c h .

Endre Berner, Ober den ihermischen Abbau von Inulin. (Vgl. auch C. 1933.
I. 2393.) Analog dem Lichenin (vgl. C. 1933. I. 1284) wird auch Inulin  beim Erhitzen
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m it Glycerin nicht dcpolymerisiert (vgl. z. B. S c iil u b a c h  u . E l s n e r , C. 1930 .1 . 1767) 
sondern „alkoholysiert“ nach folgendem Schema:

I i H H H
- C - O - C — +  HO-C3H6(OH)., — >- — C—O • C3HŁ(OH), +  HO—c -  

—O -" 1 —0 "" |
Ais Endprod. entsteht bei langerer Einw. Olycerinfrudosid, das ais Mcthyldcriv. in der 
pyroiden a-Form isoliert wurde. — Der Abbau des Inulins m it Olylcol (S c h l u b a c h  u. 
E ls n e r ,  C. 1932. II. 3221) dtirfte iihnlich verlaufen.

V e r  s u c h e. Inulin wird nach VoGEL u. PlCTET (C. 1928. I. 1391) 6 Stdn.
auf 140° mit Glycerin erhitzt. Das Ek.-Prod. wird in CH3OH gcl., mit A. u. Aceton 
fraktionicrt gefallt. Das ubcrschiissige Glycerin wird durch Acetylieren u. Abdcst. 
des Triacetins cntfemt. Die einzelnen Fraktionen der Acetate sind weiBe Pulver, die 
[a]D =  —12,4° bis +21,6° in Bzl. zeigen, 11,5— 1,8 C6Hlr)0 5-Gruppcn enthalten u. 
stimmende Analysenzahlen (Glycerin nach Z e is e l -F a n t o , Acetyl durch Verseifen m it 
alkoh. KOH) ergeben. — Liingere Behandlung (10 g Inulin, 100 g Glycerin, 12 Stdn. 
auf 140° u. Yakuum) liefert ein bei 230° im Hochvakuum sd. Acetal, das im Mittel
1,44 C6H 10O5-Gruppen enthiilt. Es lafit sieh nach H a w o r th  u . Mitarbeiter (C. 1929.
I. 992) in ein methyliertes Glycerinfructosid iiberfiihren, wasserhelle FI. vom K p .0>03 1 25°, 
[a]o =  +20,8° (Chlf.), Mol.-Gew. 338. Wird von neutralcm KMnO., nicht angegriffen. 
(Kong. Norske Vidensk. Selsk. Forhandl. 5. 167—70. 25/1. 1933. Trondhjem, Techn. 
Hochscli.) E r l b a c h .

H. Staudinger, Viscositdtsuntersuchungen zur Konstilulionscrmitllung der natur- 
lichen, liochmolekularen Stoffe Kautschuk und Cellulose. Zusammenfassende Darst. 
der gesamten Ergebnisse des Vfs. an polymeren Substanzen. (Trans. Faraday Soc. 
29- 18—32. Jan. 1933. Freiburg i. Br., Univ.) SlGNER.

A. Soldi und A. Reg6, Beilrag zum Problem der Darstcllung gasformiger Blausdure. 
Vff. beschreiben einen App. zur HCN-Entw. aus NaCN u. H 2S 04, bei dem IT2S 04 aus 
einem zylindr., m it t)berlauf versehenen GefaB durch ein Pb-Rohr in ein zweites GefaB 
fliefit, innerhalb dessen das Rohr eine Schlinge bildet u. am Boden in einen Locliring 
miindet; durch diesen tr i t t  auch die Luft aus einer im H2S04-GefaB befindlichcn Ab- 
zweigung des Pb-Rohres ein. Die App.-Teile sind teils aus 3?b, teils aus rostfreiem Stahl 
hergestellt. Die Handhabung des App. wird mit Vers.-Beispielen erlautcrt. (Ann. Chim. 
applicata 22. 675— 705. Okt. 1932. Genua, Univ., Pkarm.-chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Martin Battegay und Elsayed Hegazi, TMoliamstoffchlońd, Thioncarbamid- 
sdurechlorid oder Thiocarbamylchlorid. Vff. haben diese bisher nicht sicher bekannte 
Verb. durch Einw. von HCl-Gas auf freic Thiocyansaure mit ca. 650/0 Ausbeute er
halten. — Gesatt. wss. NH.,-Rhodanidlsg. bei —5° mit etwas weniger ais der aqui- 
valenten Menge 50—60°/0ig. H 2S04 versetzen u. ausathern, so daB eine nicht iiber 
20%ig- Thiocyansaurelsg. resultiert. Mit Na2S04 trocknen, lebhaften HCl-Strom ein- 
leiten, wobei infolge Erwiirmung ein Teil des A. abdest., ersten Nd. entfernen u. weiter 
HC1 einleiten, so lange sieh noch ein Nd. bildet. HCl-tlberschuB durch N entfernen, 
Nd. abfiltrieren, m it absol. A. waschen u. im Vakuum iiber P 20 5 trocknen. Thion- 
carbamidsaurechlorid, NH2-CS.C1, bildet ein weifles Pulver, kcin F., Zers. bei 75—80°, 
zl. in den Alkoholen, wl. in Eg., unl. in A., PAe., CS2, CC14, Bzl. usw. Wird durch W. u. 
Alkalien quantitativ in HC1 u. Thiocyansaure gespalten. Reagiert mit Alkoholen 
langsam in der Kalte, ziemlich schnell bei 50° unter Bldg. der Xanthogenamide (O-Alkyl- 
thiourethane), NH2-CS.OR, wodurch die Konst. des Chlorids bewiesen wird. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1030—32. 3/4. 1933.) L in d e n b a u m .

G. R. Clemo und J .  Ormston, Die Reaktion von Reformatsky m it Verbindungcn 
rom Typus des Athylenozyds. Die C. 1932. II. 1016 geauBerte Vermutung, daB bei 
der Umsetzung von Cyclohexenoxyd nach R e f o r m a t s k y  eine Isomerisation zu Cydo-

pentanaldehyd der Bldg. von I 
u  n  ___ p h  Y  w  /O H  vorausgeht, konnte bestatigt werden,

I I  I Y j j  |^ <-X  da Cyclopentanaldehyd selbst auch
HSC'-------CH, OH HSC-------CH, 7-u I ffihrt. Bei Anwendung von

Cyćlopentenoxyd findet Isomerisation 
zu Cyclopenłanon s ta tt, da beide bei der Einw. von Zn u. Bromessigester II lieferten.

V e r s u  c h e. Cyclopentanaldehyd. Aus Cyclohexenoxyd u. MgBr2-Atherat. 
Kp. 135°. Semicarbazon, C7H 13ON3, F. 123°. — fi-Oxy-f}-cyclopentylpropionsauredthyl- 
ester, C10H18O3 (I), Kp.14117°. Hydrazid, C8H 160 2N2, F. 154°. — Cyclopentan-l-ol-1-
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cssigsćiuredlhylcsler, C„H10O3 (II). K p .]8 108°. Ilydrazid, C;H 1,10 2N2. F. 143°. (J . chem. 
Soc. London 19 3 3 . 362. April. Univ. of Durham.) B e r s in .

Robert Fergus Hunter, Der dirigierende Einflufi von Substiluentcn a u f die Cycli- 
sicrung subslituierler symm.-Diaryllhiocarbamide. Teil I. Der Einflu/3 von Fluor-, Jod- 
und Oyansubslituenten auf die Bildung von Anilinobenzthiazoldertiaten aus mono-p-sub- 
stiluierlen Thiocarbaniliden und Brom. Das nach D y s o n ,  H u n t e r ,  J o n e s  u . S t y l e s  
(C. 19 3 1 . II . 2012) aus symm.-Diarylthiocarbamiden u. Br2 entstehende Kation 1 
lagcrt sich in 4'-substituiertc 1-Anilinobenzthiazole II um. Sowohl bei R  =  Cl bzw. Br 
(vgl. D y s o n ,  H u n t e r  u . S o y k a , C. 19 2 9 . I. 2775), ais auch bei R  =  F  bzw. J  tr itt 
HHal-Abspaltung in o-Stellung am nichtsubstituierten Bzl.-Ring ein, was aus der Syn- 
these von II aus III u. p-Halogenanilin folgt. Aber auch die metadirigierende CN-Gruppe 
fuhrt zu II (R =  CN), also nicht zum erwarteten RingschluB am substituierten Bzl.- 
Kern.

__  N g

[0 ™ 0 B1 --5- |/ ^ ' | i i V - n h / ~ \ r - { - c sh , / \ c . ci
SBr I X — /  III

s  ^
V e r s u c h o. p-Fluor-symm.-diphetiylłhiocarbamid, C13H n N2FS. Aus p-Fluor- 

anilin u. Phenylthiocarbimid. F. 175— 176°. 4'-Fluor-l-anilinobenzlhiazol, C13HsN2FS 
(II, R =  F). Aus dem vorigen mit Br2 in Chlf. oder aus 1-Chlorbenzthiazol u. p-Fluor- 
anilin. F. 200—201°. — p-Jod-symm.-diphenylthiocarbamid, C13Hn N2SJ. F. 168°. 
4 '-Jod-l-anilinobenzłhiazol, C13H8N2S J (II, R  =  J), F. 213°. — p-Cyan-symm.-diplienyl- 
Ihiocarbamid, CUH UN3S. Aus Phenylthiocarbimid u. p-Cyananilin, das durch Red. 
des nach SANDMEYER aus p-Nitranilin dargestellten p-Cyannitrobenzols gewonnen 
wurde. F. 161— 162°. 4'-Cyan-l-anilinobenzthiazol, C14H 9N3S (II, R  =  CN). F. 206 
bis 208°. (J. Indian chem. Soc. 9- 435— 40. Sept./Okt. 1932. Aligarh, The Muslim 
Univ.) B e r s in .

Peter P. T. Sah und Tsu Sheng Ma, Unłersuchung iiber Hydrazine. I. o-Tolyl- 
hydrazin ais Iieagcns zur Idenlifizierung von Aldehyden und Ketonen. Vom o-Tolyl- 
hydrazin, dessen Hydrochlorid durch Red. von diazotiertem o-Toluidin nach Va n in o  
(Praparative Chemie, Bd. II. 1923. 502), besser nach A d k in s  u. Mc E l v a in  (Practice 
of Organie Chemistry, 1925. 109) erhalten wurde, stellten Vff. durch Kondensation 
m it Aldehyden u. Ketonen in Ggw. von Na-Acetat zwolf yersehiedene Hydrazone her, 
analysierten sic u. bestimmten dereń Krystallformen, FF. u. Loslichkeitseigg. in organ. 
Losungsmm. — FF. der o-Tolylhydrazone vom: Benzaldehyd 97—98°; Salicylaldehyd 
111— 112°; p-Oxybenzaldehyd 155—156°; m-Nitrobenzaldehyd 170—171°; p-Nitro- 
benzaldehyd 163—164°; Acetophenon 100—102°; m-Nitroacetophenon 135—136°; Benzo- 
phe.non 103— 104°; Benzalaceton 122—124°; p-Nitrohc.nzalaceton 180—181°; 2-Furfural- 
acelon 83—85° u. Ldvulinsaurealhylester 78—80°. Weiterc Einzelheiten im Original. 
(3 Tabellen.) (Sci. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. Ser A. 1. 259—68. Dez. 1932.) P a n g r .

G. Gilta, Isomerie der Oxyphenylarsinsdurcn. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1551.) Die 
beiden isomeren p-Oxyphenylarsinsdurm werden wieder wie 1. c. ais Diazotierungs- 
siiure (I) u. Schmelzsaure (II) untcrschieden. II wurde neuerdings auch nach dem 
BARTschen Verf. durch Kuppeln von diazotiertem p-Aminophenol mit Na-Arsenit 
erhalten. Man gibt zum Rk.-Gemisch wenig A., wodurch die sehwarzen, viscosen Ver- 
unreinigungen zur Abscheidung gebracht werden, u. uberlaBt die wss. Schicht der 
Krystallisation. — N a - S a l z e ;  Durch genaue Sattigung von II mit NaOH gegen 
Laekmus entsteht das Salz H O -C JIi-A s03HNa, 5 II20, orthorhomb. Krystalle, luft- 
bestandig. Durch genaue Sattigung gegen Phenolphthalein Salz HO ■ C J I t -AsOzNa„ 
m it 3 H 20  (orthorhomb.), 4 H 20  (orthorhomb.) oder 5 H20  (monokhn), je nach den 
Bedingungen. Durch Obersattigung mit NaOH schwere FI. mit einzelnen Nadeln. Aus
I ebenso gegen Laekmus kein gut krystallisiertes Salz, gegen Phenolphthalein an- 
scheinend dasselbe Disalz wie aus II, durch Ubersattigung ein gut krystallisiertcs, aber 
sehr unbestandiges Salz, wahrscheinlich NaO■C&H i- AsOzNa2, n II20. Diese Resultate 
gestatten keinen sicheren SchluB auf die Existenz isomerer Formen. — Im ubrigen 
wurden sowohl von I wie von II nur Alkalisalze der Zus. //O- C'6/ / , • AsO JIM e erhalten. 
K-Salz, wasserfrei (monoklin), m it 2 H ,0  (orthorhomb.) u. m it 3 H20  (orthorhomb.). 
Rb-Salz, wasserfrei (monoklin) u. mit 2 H20  (orthorhomb.). Cs-Salz mit 2 H 20 , mono
klin. N H 4-Salz mit 3 H 20 , orthorhomb. Sichere Anzeichen fur die Existenz isomerer 
Formen konnten nicht beobachtet werden. — tlber die beiden isomeren Ba-Salze ist



schon 1. c. beriehtet worden. Bcide bcsitzen die Zus. HO • C J lA • A x0.tBa. Das Salz von
II ist wasserfrei, orthorhomb. Das Salz von I  enthalt 2 H 20 , monoklin, bestandig, tr itt  
aber auch in wenig bestiindigón wasserfreien, orthorhomb. Nadeln auf. (Buli. Soc. chim. 
Bclgique 42 . 119—26. Febr. 1933. Brussel, Univ.) L in d e n b a u m .

David L. Yabroff und G. E. K. Branch, Additionsierbindungen von Phenyl- 
bors&ure mit Basen. (Vgl. C. 1932. II. 1433.) Phenylborsiiure gibt m it prim., sok. u. 
tert. Amincn stets Yerbb., die lM ol. Base u. 3 Moll. C6H 5-B(OH), enthalten. Dio

— O lłff)TT\ ( '  l-T Verbb. werden (im Widerspruch zu den analyt. Bc-
I  ^  funden. D. Ref.) ais I formuliert. — Darst. von

+jJrjj 0 5 Phenylborsaure aus C6H5-MgBr u. BF;(. Darst. der
1 3 Additionsverbb. in A., AussohluB von W. ist nicht

notig. Zus. 3 C6H 5-B(OH)2 +  1 Amin +  2 H 20. Diathylaminverb., F. 85°. Triathyl- 
aminjierb., F. 39°. Propylaminrerb., gelbbraun, F. 140—143° (Zus. anscheinend 
schwankcnd). Pyridinverb., F. 148—149°. Piperidinrerb., rosa, F. 213°. Anilin, Di- 
phenylamin, Nitrile, Acetanliydrid, Acetylaceton u. dessen Na-Salz geben m it C6H5' 
B (0 H )2 keine bestiindigen Additionsverbb. (J. Amcr. chem. Soc. 55. 1663—65. April
1933. Berkeley, Univ. of California.) OSTERTAG.

K. G. Naik und V. B. Thosar, Untersuchung iiber die lieciktion von Thionyl- 
chlorid mit Subslanzm, die eine reaktionsfdhige Methylen-(—C lh— )-Gruppe enthalten. 
Teil IV. (III. vgl. C. 1932. II. 2446.) Wiihrend SOCl2 mit Verbb., die eine reaktions- 
fahige CH2-Gruppe enthalten, in sd. Bzl. unter Bldg. von Sulfoxyden reagiert, entstehen 
in k. absol. A. Sulfide. Umgesetzt wurden: 1. Acelessigsaureanilid, 2. -o-toluidid,
3. •m-loluidid, 4. -p-tóluidid, 5. -p-naphthylamid, 6. -l,3,4-xylidid, 7. -n-propylamid; 
S. Malonsaurediisóbutylamid, 9. -diamylamid, 11. -diheptylamid; 11. Malonsaureatliyl- 
ester-o-toluidid, 12. -p-toluidid, 13. -p-naphthylamid, 14. -l,3,4-xylidid, 15. -l,4,5-xylidid. 
Die Amidę 1—-10 lieferten Sulfide der allgemeinen Formel I, die Verbb. 11— 15 solchc 
der Formel II. Die óligen Rk.-Prodd. aus 9 u. 10 konnten nicht krystallisiert werden. 
Mit M ic h a e lis  u . P h il ip s  (Ber. dtsch. chem. Ges. 23 [1890]. 559) wird angenommen, 
dafi SOCl2 wie ein Gemisch von SC12 u. S 02C12 reagiert. Die Rk.-Fahigkeit der obigen 
Verbb. steigt in der Reihe: (RNHCO)2CH2, (C2H 60-C 0) (RNHCO)CH2 u. (CH3CO)- 
(RNHCO)CH2. Wiihrend die von N a ik  (C. 1922. I. 90) dargestellten Disulfide gegen 
rauehende H N 0 3 bzw. AgN03 bestandig sind, geben die neuen Sulfide damit H 2SO., 
bzw. Ag2S. Die Sulfide aus 11—15 zers. sich schon beim Aufbewahren.

•r f  R C O ^ p H\ o R =  Aryl xy R -N H C O ^ p —q
1  \R -N H C O ^  J2 R' =  CH3 oder NHR 11  CsHsO -C O > ° —b

V e r s u c h e .  Thiobisacetessigsdure =  T, Thiobismalonsaure =  D, Tliiomalon- 
sauredthylester =  E. T-anilid, C20H 20O.,N2S, F. 147°. T-o-toluidid, C22H 2i04N2S, F. 160°. 
T-m-toluidid, C22H 2lO.,N2S, F. 104°. T-p-toluidid, C22H 240 4N2S, F. 174°. T-p-naphthyl- 
amid, C28H 210 4N2S, F. 185°. T-(l,3,4)-xylidid, C2lH 2S0 4N2S, F. 139°. — D-di-n-propyl- 
amid, C1RH 340 4N4S, F. 123°. D-diisobutylamid, C22H 420 4N4S, F. 155°. — E-o-toluidid, 
C12H ln0 3NS. F. 196°. E-p-toluidid, C12H 130 3NS, F. 203°. E-P-naphthylamid, C15H n 0 3NS, 
F. 208°. E-(l,3,4)-xylidid, C13H 150 3NS, F. 175°. E-(l,4,5)-xylidid, C13H 150 3NS, F. 187°. 
J  . Indian chem. Soc. 9. 471—77. 1932. The Baroda College.) B e r s in .

C. V. Gheorghiu, Einuiirkung des Phenylisoeyanats a u f eini-ge aromatische Amino- 
oxime. (Ann. sci. Univ. Jassy 17.188—94. Jan. 1933. — C. 1932 .1. 812.) L in d e n b a u m .

A. P. J. Hoogeveen und C. W. van Hoogstraten, Zersetzung des w-Chloraceto- 
phenonsemicarbazons. (Vgl. C. 1932. I. 2306.) Dieses Semicarbazon ist viel bestandiger 
ais die Halogenacetonsemicarbazone (1. c.) u. wird durch A. erst bei langem Kochen 
zu einer sirupósen M. zers. Behandelt man es in wss. A. mit NaHC03, so entsteht unter 
Bldg. von (NH4)2C03 eine Verb. C17H l:ON3, welche durch C2H5ONa unter Druck in 
eine Verb. Glr,/ż16A72 umgewandelt wird. Diese wird durch Br zur Verb. ClaHlzN2 
dehydriert, welchc mit dem bekannten 3,6-Diphenylpyridazin (P a al  u . D e n c k s , Ber. 
dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 491) ident. ist. Cł6HleN2 muB folglich dessen 3,4,5,6-Tetra- 
hydroderii'. (11) sein, denn im Falle einer C,C-Doppelbindung ware wohl ein Br-Additions- 
prod. zu erwarten. Die Struktur der Verb. ClrH 17ON3 ist noch ungewiB; Vff. halten 
Formel I  fiir wahrscheinlich, welche der Bestandigkeit u. den Eigg. der Verb. gerecht 
wird.

CH4 • CH(CaH5) • N —CO ,  CH2-CH(C3HS)-N

3 7 0 8  D . Obg a n isc h e  Ch e m ie . 1 9 3 3 . I .

I i
h r -..n m n I
CH, • CH(C0H6) • N -Ń H  CH2 • CH(C8H6) • N

V e r s u c h e .  w-Chloracetophencmsemicarbazon. Keton in A. gel., wss. Lsg. von
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Semicarbazidhydrochlorid u. bei 40° allmahlieh NaHC03 zugegebon, schlieBlich gekocht 
u. filtriert. Aus A.-W. Krystalle, F. 149°, tranenreizend. — Diphenacylsulfiddisemicarb- 
azon, [C0H 5-C(: N-NH-CO-NH2)-CH2]2S. Aus vorigem in A. m it Na2S. Aus Eg., 
F. 228°. W urde auch aus Diphenaeylsulfid (C h rzaszczew sk a  u. C hw aliŃ sk i, 
C. 1 9 2 7 . II. 415) u. Semicarbazid erhalten. — Verb. Ci7H ^O N 3 (I ?). 2,5 g des vor- 
vorigen in Lsg. von 2 g  NaHC03 in 40 ccm A.-W. (1 :1 ) cingetragen u. ca ł/2 Stdo. gc- 
kocht. Aus Bzl. Nadeln, F. 221,5°, unl. in W. u. A., bestandig gegen sd. vcrd. HC1 oder 
H 2SO.], konz. wss. Oxalsaure u. H N 02. — 3,6-Diphenyl-3,4,5,6-tciraliydropyridazin, 
C16H 16N2 (II). 2 g der vorigen mit Lsg. von 2 g Na in 40 ccm A. im Rohr 6 Stdn. auf 
160° erhitzt. Aus A. Nadeln, F. 159°. Wird durch KMnO, in saurer Lsg. zu Benzoe- 
saure oxydiert. — 3 ,6-Diphenylpyridazin, ClcH 12N 2. 1. II in sd. A. mit Bromwasser 
versetzt u. in W. gegossen. 2. Diphenacyl mit N2H.,-Hydrat in A. 15 Min. erhitzt, nach 
Abkiihlen F iltrat in W. gegossen, Nd. von wahrschcinlick 3,6-Diphenyldihydropyridazin 
(aus verd. A., F. 197—200°) in A. gekocht. Aus A. perlmutterglanzende Blattchen, 
F . 222°. — Diphenacyl. 2 g Phenacylchlorid in A. mit 5 g Mg-Pulver 3 Stdn. gekocht, 
F iltrat eingeengt. Nadeln, F. 144—145°. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 5 2  ([4] 14). 
378—84. 15/4. 1933. Hembrug, Artillerie-Inst.) L indenbaum .

Julius v. Braun und Erich Friehmelt, Abbau optisćh-aldiver Carbonsauren mil 
Stickslofficasserstoffsaurc. und Schwefelsaure. J o n e s ,  W a l l i s  u. N a g e l  (C. 1 9 2 6 , 1. 
2575. 19 3 1 . II. 1562) haben gezeigt, daB opt.-akt. Carbonsauren, dereń C02H am 
asymm. C-Atom sitzt, sowohl beim HoFMANNschen Amidabbau, ais auch beim C ur- 
TlUSschen Azidabbau einheitliche opt.-akt. Aminę liefern. Man kann mit einer ge- 
wissen Wahrscheinlichkeit annehmen, daB das Amin die Konfiguration der Ausgangs- 
saure besitzt, warum aber der beim Zerfall des Zwischenprod. R -R '-C H -C O -N <  
von C an N wandernde Rest RR' • CH— seine Konfiguration beibeha.lt, ist nicht sicher 
zu sagen. Der Ubcrgang opt.-akt. Sauren in opt. akt. Aminę ist wichtig fiir die Unters. 
der Konfigurationsverhaltnissc der Terpene (vgl. v. B r a u n  u . K e l l e r ,  C. 1 9 3 2 . I. 
61); Vff. untersuchten daher die Frage, ob man die opt.-akt. Aminę auch beim Abbau 
von Sauren m it HN3 u. H 2S04 nach K. F. S c h m id t  (D. R. P. 500 435; C. 1 9 3 2 . I. 
1715) erhalt, der sehr einfach auszufuhren ist u. meist gute Ausbeuten liefert. d-Benzyl- 
methylessigsaure, C6H 5-CH2-CH(CH3)-C02H gibt in konz. H 2S 04 mit H N 3 in Chlf. 
rechtsdrchendes p - Amino - a. ■ phenylpropan, C6H 5-CH2-CH(CH3)-NH2; HC1 - Salz,

F. 146°, [an]20 =  +16,10° bei p =  4,863. 
(CIIjIjCH-CH • CH, jj, FenchoUaure (I) liefert sowohl beim Abbau des

I  CH • CH 3 8 Amids m it Br u. Alkali (vgl. WALLACH,
Liebigs Ann. Chem. 3 69  [1909]. 80) ais auch 

bei der Einw. von HN3 u. H 2S04 rcchtsdrehcndes Fenchelylamin, Kp.u  59°, HCl-Salz, 
F . 170°, [a]D20 =  +2,76 in W., p =  18,5. Die HN3-Methode kann also auch bei 
opt.-akt. Sauren die bisherigen Verff. crsetzen. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 684—85. 
3/5. 1933. Frankfurt a. M., Univ.) Os t e r t a g .

S. W. Lebedew und W. J. Stern, Unlersucliungm iiber die kałalytische Hydrierung 
ungesattigter Verbindungen. Teil 6. Die Hydrierung des Isopropylacetylcns und Phenyl- 
acetylens. (5. vgl. C. 1930. I- 3779.) Der Vorlauf der Hydrierung monosubstituierter 
Acetylene — ais Beispiel wurden Isopropyl- u. Phenylaćetylen untersucht — mit Pt- 
Schwarz in A. ahnelt sehr demjenigen von Verbb. m it konjugierten Doppelbindungen. 
Zuerst wird mit ziemlich konstanter Geschwindigkeit H 2 nnter Bldg. des Athylens 
verbraucht, wobei gleichzeitig letzteres zum Teil zum Athan weiterhydriert wird. Dann 
steigt die Geschwindigkeit stark an: das gebildete Athylen wird vollstandig hydriert. 
Die Ho-Anlagerung verlauft proportional zur vorhandenen M. des Acetylens u. Athylens. 
Es wird der Nachweis eines gleichbleibenden Verteilungskoeff. des H 2 zwischen Acetylen 
u. Athylen gebracht, der nur von der Konst. des Ausgangsmaterials abhangt. SchlieB- 
lich fanden Vff. eine experimentell begriindete Gleichung fiir den Hydrierungsverlauf 
monosubstituierter Acetylene. Einzelheiten im Original. (Chem. J . Ser. A. J . allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei ChimiiJ 2 (64). 249 
bis 259. 1932. Kriegsmedizin. Akad.) B e r s i n .

F. Kayser, Ober die beiden diastereoisomeren l,2,3-Triphenylpropanole-(l). Aus- 
schliefiliche Gewinnung jedes von ihnen aus den Oxyden des Stilbens und Isoslilbens. 
Vf. hat durch Einw. von Benzyl-MgCl auf Stilben- u. Isostilbenoxyd die beiden dia- 
stereoisomeren l,2,3-Triphenylpropanole-(l), C6H 5-CH(CH2-C6H 5)-CH(OH)-C6H 5, syn- 
thetisiert u. dereń sekundare Alkoholfunktion durch Oxydation zum Keton nach- 
gewiesen. Das Benzyl-MgCl wird demnach an den Briicken-0 addiert u. darauf die
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O-Briickc gcsprengt. Jedes der beiden Oxyde liefert ausschlieBlich den einen der beiden 
Alkohole, was auch theoret. nicht anders zu erwarten ist. Denn beim inakt. (Mesoform) 
Oxyd des Isostilbens (cis) muB wegen seiner symm. Struktur dic O-Brucke zu 50%  
nach rechts u. zu 50% nach links aufspalten, so daB der eine Alkohol in der Baccin- 
form entsteht. Das spaltbare Oxyd des Stilbens (trans) kann nur den anderen Alkohol 
liefern, u. zwar in der rac. oder akt. Form, je nachdem man vom rac. oder akt. Oxyd 
ausgeht. — Rac. f!-l,2,3-Triphenylpropanol-(l), C2lH 20O. Bac. Stilbenoxyd (mit Benzo- 
persaure dargestellt; F . 69—70°) langsam in ath. Benzyl-MgCl-Lsg. eingetragen, m it W. 
zers. F. 87°. Phenylcarbamal, F. 121,5°. Acetylderiv., F. 89°. — Rac. y.-l,2,3-Triphenyl- 
propanol-(l), C21H 20O. Aus Isostilbenoxyd (F. 42°). F. 92°. Phenylcarbamal, F. 125°. 
Acelylderii'., F. 70°. — Bcide Alkohole werden durch Cr03-Eg. zu Benzyldesoxybenzoin, 
F . 121°, oxydiort. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1127—29. 10/4. 1933.) Lu.

W. E. Bachmann, Die Reaktion aromatisclier Kełone mit Natrium. I. Die Struktur 
der sogenannlen Melallketyle. (Vgl. C. 1933. I. 2402.) Die von B e c k m a n n  u . P a u l  
(Licbigs Ann. Chem. 266 [1891]. 6) beobachteten Ńa-Dcrivv. aromat. Ketone sind 
von SCHLENK u. Mitarbeitern (Ber. dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 1183 u. spater) ais 
Radikale R 2CONa (,,Metallketyle“ ) aufgefaBt worden. Das starkste Argument fur 
diese Formulierung war die Tatsache, daB man bei der Hydrolyse der Ketyle nicht 
Pinakole, R 2C(OH)-C(OH)R2, sondern Gcmische von Keton u. Hydrol erhalt. 
Neuerdings zeigten min G o m b e rg  u . B a c h m a n n  (C. 1927. I. 1451), daB aromat. 
Ketone sich m it Mg u. MgJ2 zu Pinakolaten, R 2C( • OMgJ)-CR2-OMgJ, umsetzen, die 
in trockenem Zustand farblos sind, aber gefarbte Lsgg. geben u. demnach teilweise in 
Radikale, R 2C- OMgJ, dissoziieren. Die Dissoziation ist rccht gering, die Verbb. liegen 
fast vollstandig ais Pinakolate vor. Bei der groBen Ahnlichkeit, die zwischen diesen 
OMgJ-Vcrbb. u. den Na-Verbb. beziiglich der Farbigkeit der Lsgg. u. des Verh. gegen 
J u. O besteht, ist es sehr unwahrscheinlicli, daB die JMg-Verbb. fast gar nicht, die 
Na-Verbb. dagegen fast vollstóndig in Radikale dissoziiert sein sollen. Zwar gelang 
es nicht, bei Einhaltung der Yorschriften von SCHLENK die Ketyle zu Pinakolen zu 
hydrolysieren; in allen Fallen entstanden Gemische von Keton u. Hydrol. Da Vf. 
aber neuerdings gefunden hat, daB geringe Mengen Alkali Pinakole sehr rasch in Keton 
u. Hydrol zersetzen kónnen (C. 1933. I. 2402), war anzunehmen, daB Pinakole inter- 
mediar auftreten u. bei Vermeidung der Alkalibldg. gefaBt werden konnen. In  der 
T at erhalt man bis zu 95% Pinakol, wenn man die Ketyle nicht nach S c h l e n k  mit 
W. oder A., sondern m it verd. Essigsaure zers. DaB man bei der Zers. der Na-Verb. 
aus Benzophenon unter bestimmten Bedingungen Benzpinakol erhalten kann, ist 
schon von B e c k m a n n  u . P a u l ,  ferner von ACREE (Amer. Chem. J. 29 [1903]. 588) 
u. TlNGLE u. GORSLINE (J . Amer. chem. Soc. 30 [1908] 1880) beobachtct worden. 
F iihrt die Rk. zu einem Pinakol, das durch Alkali nicht verandert werden kann, 
wie z. B. 9,10-Diphenyldihydrophenanthrendiol, so erhalt man das Pinakol in 100%ig. 
Ausbeute. Hieraus geht hervor, daB in den sog. Metallketylcn nicht monomolekulare 
freie Radikale, sondern Na-Pinakolate oder Gleichgewichtsgemische aus freien Radi- 
kalen u. Na-Pinakolaten vorliegen, in denen das Gleichgewicht fast vollstandig auf der 
Seite des Pinakolats liegt. — AuBer Na geben auch Li, K, Rb, Cs u. Ca, sowie Be -)- 
Bej., u. Mg +  MgJ2 oder Mg-Amalgam m it Benzophenon gefarbte D eriw ., die bei 
der Hydrolyse in Benzpinakol iibergehen; die Verbb. aus Li, Rb, Cs u. Mg-Amalgam 
sind blau, die K-Verb. ist violettblau, die Ca-Verb. griin, die Verbb. aus Be -f- B eJ2 
u. Mg +  M gJ, sind rot. Die Verbb. sind nur wenig dissoziiert; sie geben mit J  oder O 
Benzophenon. Die quantitative Bldg. von Pinakol aus dem JMg-Pinakolat ist d a
durch zu erklaren, daB Pinakol durch MgJOH nicht angegriffen wird. Bei der Darst. 
von Pinakolen bieten die JMg-Verbb. gegeniiber den Na-Verbb. groBe Vorteile. — 
Benzpinakol, durch Schutteln yon Benzophenon in A. mit Na oder Na-Hg u. Eintragen 
der Lsg. in 100/oig. Essigsaure (unter LuftabschluB), F. 188—190°, ebenso bei der Zers. 
der Prodd. aus Benzophenon u. Li, K, Rb, Cs, Ca-Hg oder Mg-Hg. — Die yon B e r g -  
MANN u. S c h u c h a r d t  (C. 1931. II. 1424) iiber die Farbrkk. der JMg-Pinakolate 
geauBerten Ansichten sind hinfallig. Den Farbrkk. darf kein allzugroBer W ert bei- 
gelegt werden; es scheint nicht ausgeschlossen, daB die bisher auf Radikalbldg. zuriick- 
gefiihrte Farbę der Ketyle durch chinoide Struktur yerursacht ist. — Fluorenpinakol, 
durch Umsetzung von Fluorenon m it Na u. Hydrolyse m it Essigsaure. Prismen aus 
Bzl. +  A., F. 188—190°. Daneben entstehen Fluorenol (24%) u. Fluorenon (1%) u. 
eine Verb. aus 1 Mol. Fluorenol u. 1 Mol. Fluorenpinakol, F. 151°, die sich durch Kry- 
stallisation aus Bzl. in die Komponenten trennen laBt. — 2,2’-Dibenzoyldiphenyl liefert
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bei Umsetzung m it Na-Hg in A. u. Hydrolyse quantitativ 9,10-Diphc.nyhlihydro- 
phenanthrendiol, u. zwar 73% der hóhersehm. Form (F. 202°) u. 27°/0 der niedriger- 
schm. Form (F. 178— 179°). Das Pinakol entsteht auch bei der Red. von Dibenzoyl- 
diphenyl mit Zn-Staub u. KOH. — 4-Phenyłbenzophenon liefert 90% 4,4'-Diphenyl- 
benzpinakol (Nadeln, F. 198°); 4,4'-Diphcnylbcnzophenon gibt 70% 4,4 ,4",4’' -Tetra- 
phenylbenzpinakol. Letzteres wird durch NaOC2H 5 unter intermediarer Griinfarbung 
in Keton u. Hydrol gespalten. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1179—88. Marz 1933. Ann 
Arbor [Michigan], Univ.) OSTERTAG.

R. D. Dunlop und John H. Gardner, Die Darstellung von 4-Fluor- und 4,4'-Di- 
fluorbenzoplienon. Die Kondensation von Phthalsaureanhydrid m it C„H5F  in Ggw. von 
A1C13 erfolgt aussehlieClich in p- zum F-Atom (H ah n  u . R e id ,  C. 1 9 2 4 . II. 1190); es 
war demnach anzunehmen, daB die Einw. von C6H5 • COC1 u. A1C13 auf C6H5F in gleiclier 
Weise yerlauft; tatsiŁchlich ist das Rk.-Prod. ident. mit der nach K o o p a l (Ilecueil 
Trav. chim. Pays-Bas 34  [1915]. 157) aus p-C6H,,F-COCl u. Bzl. erhaltenen Verb.; 
2-Fluorbenzophenon entsteht nur in Spuren. Ebenso entsteht aus p-C6H 4F'COCI, 
C6H 5F u . A1CL, fast ausschlieSlicli 4,4'-Difluorbenzophenon, dessen Osim bei der B e c k -  
MANNSchen Umlagerung p-Fluorbenzoesaure-p-fluoranilid liefert. — 4-Fluorbenzo- 
phenon, C13H 0OF, Krystalle aus PAe., F. 48,2—48,7 bzw. 48,4—48,9° (K o o p a l gibt 
52° an). — 4,4' -Difluorbenzophenon, C13HROF2, Krystalle aus PAe., F. 107,5—108,5°. 
Oxim, Krystalle aus Toluol, F. 137—138°. Gibt mit PCI,- in A. p-Fluorbcnz-p-fluor- 
anilid, Krystalle aus A., F. 183,5—184,2°, aus dem man beim Kochcn m it konstant sd. 
HCl p-Fluorbenzoesaurc u. p-Fluoranilin erhalt. p-Fluoracetanilid, F. 150,8— 151,3°. 
(J . Amer. chem. Soc. 55 . 1665— 66. April 1933. St. Louis [Missouri], W a sh in g to n  
Univ.) _ OSTERTAG.

K. V. Auwers und H. Wunderling, Oxydationsprodukle des Benzophenonozims. 
Wahrend dic Dioxime von oc-Diketonen, unabhangig von ihrer Konfiguration durch 
Ferricyankalium in Furoxane iibergefiihrt werden, erhalt man aus Dioximen von 
ft-Diketonen dabei s ta tt entsprechender Verbb. mit einem 6-Ring Isozazole. — Benzo- 
plicnonoxim gibt m it Ferricyankalium (vgl. den Vers.-Teil) ais primares Prod. einen 
blauen Korper (C6H-)2-CNO, der zum groBten Teil in Benzophenon u. N zerfallt, 
wahrend ein kleiner Teil in einen gelben Korper C26H20ON2 iibergeht. — Fiir den blauen 
Korper lassen sich die Formeln I—III konstruieren, die, solange die prozent. Zus. der 
Verb. nicht analyt. siehergestellt ist, hypothet. sind. Ein Radikal I  wiirde vermutlich 
empfindlich gegen den O der Luft sein u. scheidet deshalb aus. Die Entscheidung 
zwischen II u. III laBt sich yorlaufig nicht treffen; III trag t am besten der Entstehung 
des Kórpers Rechnung, wahrend l i  auf die Bldg. des gelben Kórpers hinweist, der 
vermutlich ein Diphenylkctazinoxyd (CeH5)2C: N (: 0 ) - N:  C(CcH 5)2 sein wird. Die Zers. 
des gelben Kórpers in der Hitze in 2 Moll. Benzophenon +  1 Mol. Diphenylketazin ist 
eine Stiitze fiir die aufgenommene Formel; ebenso ist das spektrochem. Verh. des 
gelben Kórpers gut m it ihr vereinbar (vgl. Original). — Die Formel des gelben Kórpers 
wiirde ais gesichert angesehen werden, wenn nicht die Leichtigkeit, m it der er durch 
Laugen gespalten wird, u. sein Verh. gegen PC15 Bedenken erweekte; er gibt m it PC15 
nicht Diphenylketazin, sondern eine andere, noch nicht untersuchte Substanz. — Bei 
der Formulierung des blauen Radikals kann man auch annehmen, daB die Formen II  u. 
III in weehselndem Gleichgewicht nebeneinander bestehen; ais Namen kamen (nach 
Vorschlagen von B. PRAGER) etwa Benzoplienonoximyl oder DiphenylntethyleTisticksloff- 
oxyd in Betracht. — Auch das Benzaldoxim gibt bei der Oxydation m it Ferricyan
kalium 1 Atom H  ab; die entstehenden ungesatt. Reste treten aber sofort zum sogenann- 
ten Benzaldoximperoxyd zusammen, dem die Formel IV zukommt. Eine derartige 
Polymerisation ware bei dem Radikal aus dem Benzophenonoxim an sich auch móglich; 
daB sie unterbleibt, muB demnach eine Wrkg. der Anhaufung von Phenylgruppen sein.

V e r  s u c h e. Benzophenonoxim, mit etwas A. angerieben, gibt mit 10%ig. KOH- 
Lsg. (5-faehmolekulare Menge) +  25°/0ig. Ferricyankaliumlsg. (aąuimolekulare Menge) 
bei — 8 bis — 12° unter keiner oder geringer Gasentw. zuerst griinliche Triibung, dann 
dunkelblaue Kórner, dereń Lsg. in A. meist rein blau ist, m itunter ins Violette spielt. 
Die daraua erhaltenen d u n k e l b l a u e n  P r a p a r a t e  sind halbfest oder zah bei 
tiefer Temp., zerflieBen bei Zimmertemp. unter Zers. (sehwaches Aufperlen); beim 
Absaugen des A. im Vakuumexsiccator entsteht unter stiirm. Gasentw. zum SchluB im

I
(C9H6)aC- • • 

N :0
II

(C6HS)2C

N-O-  • • CeH„—C H = N> 0
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wesentlichen Benzophenon. Dic ath. Lsg. wird in losc vcrschIossenem GefaB allmiililich 
violett, geht dann iiber rosa in gelb iiber. — Bei der Zers. des blauen Korpers in XyloUsg. 
bei 70-—80° entsteht N +  Benzophenon. — Dic ath. Lsg. des blauen Korpers wird 
durch vcrd. HC1 schnell, langsamer durch verd. H 2S 04 entfiirbt. Neben Benzophenon 
wird dabei Benzophenonimid u. H N 02 nach der Gleichung

2(C8H 5)2CNO +  H20  =  (Ć6H5)2CO +  (C6H5)2C : NH +  UNO, 
gebildet; ais Nebenprod. tr i t t  der gclbo Kórper auf. — Benzophenonimid, K pM0 151 
bis 153°, D .=2<34 1,0836, D.2»„ 1,086, na =  1,60865, nHo =  1,61590, n„ =  1,63473 bei 
22,3°, nHe20 =  1,6 1 69, E S « +  0,73, E S D +  0,78, E {S 0 —  S a) +  33%. — Eine ath. 
Lsg. des blauen Korpers, die durch Lauge von beigemengter HNOa befreit ist, macht 
aus angesauerter KJ-Lsg. J  frei. — Bei der Oxydation des Benzophenonoxims bei 
Zimmertemp. m it Ferricyankalium +  Alkali entsteht N, dessen Menge in weiten 
Grenzen schwankt, in wechselnden Mengen ein fester gelber Kórper, H N 02 u. Benzo
phenon. Um in dem Rk.-Gemisch den Geh. an Benzophenon festzustellen, wurde es in 
das Oxim iiborgefiihrt; bei dieser Oximierung entstand regelmiiBig ein weiBer N-haltiger 
Kórper vom F. 193— 194°. — Die Oxydation des Oxims auf dem W.-Bade yerlief 
iihnlich, jedoch war dic Mengo des gelben Korpers geringer. — Der g e l b e K ó r p e r ,  
Verb. C2aH„0ON2, glosglanzende Prismen, aus A. oder aus Bzl. +  PAe.; Nadeln, aus 
CH3OH oder A., F. 157— 157,5° (Zers.), 7,377%ig. Lsg. in Chinolin: D .21>14 1,0993; 
n* =  1,62166, nHo =  1,63046, n^ =  1,65360 bei 21,1°; berechnet fiir Cg,H„0O,'-N-> 
N2c = F ^  Ma =  113,80, Md =  114,79, M,s — Ma =  3,19; gefunden 119,66, 121,13, 6,17; 
JSM =  +5,86, +6,34, +2,98. — Gibt in C02 bei 170° nach der Gleichung 

2C26H 20ON2 =  2(C6H6)2CO +  (C6H5)2C: N- N:  C(C8H 5)2 +  No 
Benzophenon +  N +  Diphenylketazin,.F. 162— 164°. — Der gelbe Kórper gibt in wss. 
A. +  NH 2-OH—HC1 +  NaOH Benzophenonozim; m it Alkali allein Benzophenon. — 
Spektrochem. Unters. des Benzalazins u. des Diphenylketazins vgl. Original. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 66. 538—45. 5/4. 1933. Marburg, Univ.) B usch.

R. J. W. Le Fśvre, P. J. Markham und J. Pearson, Die Niirierung von Chalkon. 
Nach Go l d s c h m id t  (Ber. dtsch. chem. Ges. 28 [1895]. 986) entstehen bei der Nitric- 
rung von Chalkon mit IIN 0 3 +  H 2S04 o-Nitrobenzalacetophenon (gelbes Ol) u. eine 
Nitroverb. vom F. 159°. Da nach den lirfahrungen der Vff. das o-Nitroderiv. kry- 
stallin. ist u. bei 124° schm., wurden die Verss. von GOLDSCHMIDT wiederholt. Man 
erhalt m it H N 03 +  H 2S 04, IvN03 +  H 2S 04 oder m it rauch. H N 03 allein fast dic 
gleichen Rk.-Prodd. Das gelbe 01 ist ein Gemisch von Nitrierungs- u. Oxydations- 
prodd., das bei der Red. nur sehr wenig 2-Phenylchinolin liefert u. demnach nur eine 
Spur o-Nitrovcrb. enthalt. Das feste Rk.-Prod. schm. erheblich hóher ais GOLD
SCHMIDT angibt; es ist 3',4-Dinitrochalkon (I), da es bei der Oxydation p-Nitrobenzoe- 
saure liefert u. durch Nitrierung sowohl aus 3'- ais aus 4-Nitrochalkon erhalten wird.

Die Ausbeute wird durch Temp.-Er-
___i 2 niedrigung verbessert, bei —15° erhalt

t  n  v  /  \  n n  n ti  nn. /  \  man fast 100%  I. I  entsteht auch aus
■i ' \  CH • L O , p-Nitrobenzaldehyd u. m-Nitroaeeto-

-----  ' ------ phenon in NaOCH3-Lsg. 3',4-Dinitro-
c/udkon, C16H 100 5N2 (I), hellgelbe Nadeln aus Eg., F. 203—204° (D il t h e y  u . 
Mitarbeiter, C. 1930. I. 1930, geben ca. 225° an). — Chalkon wird durch 1 Mol. H N 03 
(D. 1,5) in Eg. bei 100° nicht verandert, mit K N 03 in H ,S 04 bei —10° erhalt man 
4-Nitrochalkon, Bldg. auch aus Acetophenon u. p-Nitrobenzaldehyd mit HC1, F. 163 
bis 164° (aus Essigsaure). — 3'-Nitrochalkon, aus Benzaldehyd u. m-Nitroacetophenon 
in NaOCH3-Lsg., F. 131° (aus verd. Essigsaure). Die beiden Mononitroverbb. geben 
m it H N 03 (D. 1,5) I. — Benzalaceton gibt auch bei groBem H N 03-t)berschuB (in 
H2S 04) 4-Nitrobenzalaceton, F. 109—110°, das mit alkal. KM n04 p-Nitrobenzoesaure 
liefert. (J. chem. Soc. London 1933- 344—46. April. London, Unir. College.) Og.

K. Ch. Gulati, S. R. Seth und K. Venkataraman, Anliseptica und Anthel- 
mintica. I. l-Alkyl-2-naphihole. Da /?-Naphthol ein bekanntes Antisepticum u. Anthel- 
minticum ist, haben Vff. einige l-Alkyl-2-naphthole durch Umlagerung der entsprechen- 
den /S-Naphthylester in die l-Acyl-2-naplithole u. Red. dieser nach CLEMMENSEN syn- 
thetisiert. Vff. nehmen an, daB der Acylrest wie beim^-Naphthylacetat (F r ie s ,  C. 1921.
I. 947) nach 1 yerschoben wird. Die l-Acyl-2-naphthole wurden durch Uberfiihrung in 
die 2-Alkyl-p-naphthoflavone charakterisiert (ygl. MENON u . YENKATARAMAN, C. 1931.
II. 3608).

Y e r s u c h e .  l-Propionyl-2-naphthol, C13H 120 2. 50 g Propionsaure-/3-naphthyl-
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ester in lOOccm CS2 m it 50 g A1C13 1 Stde. gekocht, CS2 abdest., 4 Stdn. auf 120° 
orhitzt, m it Eiswasser zers., in h. NaOH gel. (Kohle), m it Saure gefallt. Aus Lg. hell- 
gelbe Nadeln, F. 70—71°. Mit FeCl3 in A. tief rotviolett (auch die folgenden Acyl- 
naphthole). — 2-Methyl-f}-na/phthoJlavon, C20H 14O2. Voriges m it Benzocsaureanhydrid u. 
Na-Benzoat 6 Stdn. auf 185—190° erhitzt, m it 10°/oig. alkoh. KOH gekoclit, in W. 
eingeriikrt. Aus A. cremefarbene Blattchen, F. 110°, in konz. H 2SO., griinblau fluores- 
cierend (auch die folgenden Naphtlioflavone). — 1 -Propyl-2-na.phthol, C13H 140 . Vor- 
voriges m it amalgamiertem Zn in HC1 ca. 35 Stdn. gekocht, ausgeathert usw. K p .3 143 
bis 145°, schwachbraunes, dickliches 01. — n-Buttersdure-p-naphthylester, C14H ,40 ..  
/J-Naphthol u. Butyrylcblorid G Stdn. auf 120° erhitzt, in W. eingeriihrt, ausgeathert, 
mit vcrd. NaOH gewaschen. Hellgelbes 01, K p .3 164— 165°. — Darst. der folgenden 
Verbb. analog den yorigen. — l-Bulyryl-2-naphthol, C14H 140 2. Die alkal. Lsg. liefertc 
goldgelbe Blattchen des Na-Salzes. K p.j_2 167—168°. — 2-Athyl-(i-naphthoflavon, 
O21H I0O2, aus A. graue Nadeln, F. 112°. — l-Bulyl-2-naphlhol, Ci4Hl0O, K p .3 190°, 
aus PAe. cremefarbene Nadeln, F. 80—81°. — n- Valeriansdure-(i-naphthylester, Ci5H 10O2. 
Darst. bei 130°. K p .4 166°. — l-Valeryl-2-naphthol, C15H 160 2, liellorangenes 01, K p.j 165 
bis 166°. — 2-Propyl-fS-napMhoflavon, C22H 180 2, farblose Nadeln, F . 103°. — l-n-Amyl-2- 
naphthol, C15H I80 . Isoliert durch Dest. mit auf 130° uberhitztem W.-Dampf. Aus Lg. 
cremefarbene Nadeln, F. 84°. — n-Capronsaure-(3-naphthylester, C10H 18O2, hellgelbes Ol, 
Kp.j_j 174—176°. — l-Caproyl-2-naphthol, Ci„R180 2, hellorangenes 01, K p .4 188 
bis 190°. — 2-Butyl-[S-naphthoJlavon, C23H 20O2, aus PAe. strohfarbene Nadeln, F. 103°. —
l-n-Hexyl-2-naplilhol, C16H 20O. Mit uberhitztem W.-Dampf isoliert. Aus PAe. rhom- 
boedr. Blattchen, F . 123°. — Die l-Alkyl-2-naphthole geben (wie /J-Naphthol) in sd. 
alkal. Lsg. mit Chlf. blaue Farbung u. mit Pikrinsaure in A. orangene Pikrate. (J . prakt. 
Chem. [N. F .] 137- 47—52. 25/4. 1933. Lahore [Indien], Pendschab-Univ.) L b .

I. J. Rinkes, Kurze. Milteilung uber die Bereitung des 5-Metkylfurfurols. (Vgl. 
C. 1931. I. 280.) 6 1 techn. HC1 (D. 1,163) auf 50° erwarmen, darin 1 kg Rohrzucker 
schnell lósen, Temp. so schnell wio móglich auf 69° erhóhen, Flamme entfernen, 10 Min. 
auf 70—72° halten, auf 3,5 kg Eis gieCen, 600 g techn. SnCl2 zugeben u. 24 Stdn. stehen 
lassen. Humusstoffe absaugen, mit Bzl. waschen, FI. m it Bzl. ausziehen, Bzl.-Extrakte 
mit Soda u. W. waschen, mit Na2S04 trocknen usw. K p .15 83—84°. Ausbeute ca. 70 g. 
(Reeueil Tray. chim. Pays-Bas 52 ([4] 14). 337—38. 15/4. 1933. Amsterdam, Chem. 
Lab.) LlNDENBAUM.

Roland M. Whittaker, Darslellung der 5-Brombrenzscfdeimsaure. Vf. ha t die 
Bromierung der Brenzschleimsaure in verschiedenen Lósungsmm., ohne u. m it Kataly- 
satoren, eingehend untersucht u. die folgenden beiden Verff. ais zweckmaCig befunden:
1. 60 g Brenzschleimsaure in 300 ccm Chlf. oder CC14 lósen, 143 g Br zugeben, 3 Stdn. 
auf W.-Bad koch n, Lósungsm. abdest., aus W. umkrystallisiercn. Zur Trennung yon 
etwas Dibromsaure 2g  in 100 ccm W. mit NH4OH stark alkalisieren, 1,5 g BaCl2 u. 
etwas Kohle zugeben, nach einigen Min. filtrieren, m it HC1 fallen u. aus W. umkry- 
stallisieren. — 2. In  Gemisch yon 20 g Brenzschleimsaure, 1,8 g rotem P  u. 100 ccm 
Chlf. oder CC14 innerhalb 1/2 Stde. 58 g Br eintragen, 1 Stde. kochen, weiter wie bei 1. 
Ausbeute bei beiden Verff. ca. 40%. — Die erhaltene 5-Brombrenzschleimsaure zeigte 
F. 186°. Durch 3-std. Erhitzen von 4 Teilen Saure m it 4 Teilen absol. A. u. 3 Teilen 
konz. H 2S 0 4 der Athylester, Kp. 234°. — 2-Bromfuran. Nach dem etwas abgeanderten 
Verf. von S h ep ab d , W in slo w  u . J o h n s o n  (C. 1930. II. 398) durch Erhitzen von 60 g 
Saure m it 100 ccm rohen Chinolinbasen (Kp. 230—250°) u. 10 g Naturkupfer C im 
Leuchtgasstrom auf 175—185°, schlieBlich 225°. Ausbeute 65°/0. Kp. 102°. (Reeueil 
Tray. chim. Pays-Bas 52 ([4] 14). 352—56. 15/4. 1933. New York, F o rd h am - 
Uniy.) LlNDENBAUłl.

I. M. Mach und W. N. Chadshinow, Hydrierung von heterocyclischen Verbin- 
dungen. Die Berginisierung von Diphenylenozyd in Ggw. von JIoS3 bei 450—470° 
ergab 95°/o &  Prodd.; nicht so yoUstandig yerlauft die Hydrierung in Ggw. yon M o03. 
Die Rk.-Prodd. bestehen aus Bzl., Methylcyclopentan, Cyclokezan, bicycl. Naphthenen u. 
Dicyelohezyl neben geringen Phenolmengen. (Ukrain, chem. J . [ukrain.: Ukraiński 
chemitschni Shurnal] 7. Wiss.-techn. Teil. 32—40. 1932.) ScHONFELD.

J. P. Wibaut und w. Proost, tiber die katalytische Dehydrierung von Pyrrolin 
und uber die Umwandlung von Pyrrolin in ein Gemisch von Pyrrol und Pyrrolidin in  
Gegenwart von Platinkatalysator. (Vorl. Mitt.) Nachdem yor kurzem (C. 1933 I. 433) 
gefunden worden ist, daB Dihydronicotyrin unter der Wrkg. von P t zu Nicotin u. 
Nicotyrin disproportioniert wird, haben Vff. diese Rk. beim Pyrrolin selbst untersucht.
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W ird dessen Dampf bei 220° iiber Pt-Asbest geleitet, so wird H  abgespaltcn; das fl. 
Rk.-Prod. enthiilt Pyrrol u. anseheinend auch Pyrrolidin, welches aber nicht rein 
isoliert werden konnte. Die Dehydrierung geht auch schon bei 160° vor sich, u. nun 
wurde auBer Pyrrol auch Pyrrolidin ais P ikrat isoliert. Pyrrolin wird somit viel leichter 
dchydriert ais Pyrrolidin, dessen Dehydrierung erst bei 300—360° glatt verlauft (vgl.
C. 1 9 3 1 . 1. 281; Ze l in s k y  u. J u r j e w , C. 1 9 3 1 . I. 1108). Ferner wird nach letzteren 
Autoren Pyrrol erheblich schwerer zu Pyrrolidin hydriert ais Pyrrolin (vgl. auch C. 1 9 3 0 .
I . 2249). Demnach ist anzunelimen, daB bei den obigen 100°-Yerss. das Pyrrolin zu- 
nachst in Pyrrol u. H  gcspalten u. dann ein Teil des H an noch unverandertes Pyrrolin 
angelagert wird. Dic Dehydrierung des Pyrrolins verliiuft offenbar schneller ais seine 
Hydrierung, denn bei obigen Verss. tr i t t  freier H auf. — Wird Pyrrolin m it P t gekocht, 
so tr i t t  Disproportionierung zu Pyrrol u. Pyrrolidin ein, vóllig entsprechend der katalyt. 
Umwandlung von Cyclohexen in Bzl. u. Cyclohexan. Die katalyt. Disproportionierung 
des Pyrrolins yerlauft aber langsamer ais die des Dihydronicotyrins u. ist anseheinend 
von Nebenrkk. begleitet. (Recueil Trav. chirn. Pays-Bas 52  ([4] 14). 333—36. 15/4.
1933. Amsterdam, Univ.) LlNDENBAUM.

O. Schmitz-Dumont und K. H. Geller, Ober die Polymerisation alkylierter 
Indole. In Fortsetzung fruherer Arbeiten (C. 19 3 1 . II. 3605) untersuchten Vff. die 
Polymerisation von 7-Mdhyl- (I) u. N-Methylindol (II). Wahrend I unter dem EinfluB 
von HCI das Dimere gibt, konnte das Trimere nur durch Einw. von SnBr,, erhalten 
werden. Auch Indol selbst wird durch SnBr, zum Trimeren polymerisiert, ohne daB 
das Dimere entsteht. II wird von HCI in ein Gemisch des Di- u. Trimeren verwandelt. — 
Wahrend die FF. des Indols, Di- u. Triindols geradlinig ansteigen, besteht diese Regel- 
m&Bigkeit bei den substituierten Indolen nicht. Durch Erhitzen werden die polymeren 
Alkylindole depolymerisiert. Entsprechend den 2 bzw. 3 intakten NH-Gruppen des 
Di- u. Trimeren von I lassen sich 2 bzw. 3 akt. H-Atome nachweisen. Nur je eine NH- 
Gruppe reagiert m it Phenylisoeyanat u. laBt sich acetylieren. Die Polymerisations- 
fiiliigkeit von II wird ais weiterer Beweis fiir das Vorliegen freier NH-Gruppen im di- u. 
trimeren Indol angesehen. — Der EinfluB der Substituenten zeigt sieh darin, daB 
a-Methyl- u. fl-Athylindol gar nicht, Skatol sich nur schwer (zum Dimeren) polymeri- 
sieren laBt. I u. II polymerisieren sich auch langsamer ais Indol, auBerdem bewirkt die 
CHj-Gruppe einen unter gewissen Bedingungen auftretenden andersartigen Polymeri- 
sationsverlauf. Aus der Unmoglichkeit, a.-Methylindol im Gegensatz zum p-Mdhylindol 
zu polymerisieren, sehlieBen Vff. auf eine mit der Dimerisation rerbundene Wanderung 
des a-standigen H-Atoms.

V e r s u c h e .  Di-[7-methylindol\-hydroclilorid, [C8H9N]2-H01. Aus I mit HCI in 
Bzl. oder wss. A. Di-[7-methylindol], [C9H3N ]2. Aus dem vorigen mit KOH. F. 88“. 
Pikrat, C24H 2lO,N5-1/2 C6H0. Zers. sich oberhalb 130°. Phenylhamsloffderiv., C25H 23ON3,
F. 234°. Acetylderii'., C20H 20ON2, F. 186°. Carbdthoxydi-[7-methylindol], C2]H220 2N2,
F. 195—196°. [Trichloracetyl]-di-[7-melhylindol], C2pH 17ON2Cl3, F . 158—159“ (bei 160° 
Zers.). Benzoyldi-\7-melhylindol\, C2,iH,,ON2, F. 265—267°. — Die Acetylierung des 
Rk.-Prod. aus wss.-alkoh. HCI u. I lieferte Diacetyllri-[7-mdliylindol\, C31H330 3N3• H20 ,
F. 263°. — Tri-[7-mdhylindol], [C9H9N]3. Aus der SnBr,-Verb. des Polymerisats 
von I. F. 186— 187°. Acetylderiv„ C29H 29ON3, F. 250—251°. — Tri-[N-mdhylindol}, 
[C9H9N]3. A us II mit HCI in Bzl. oder wss. A . F. 178— 179°. — Di-[N-metliylindol], 
[C9H 9N]2. A us II mit HCI in wss. A. F. 133—135°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 766—74. 
3/5. 1933. Bonn, Chem. Inst. d. Univ.) B e r s i n .

N. I. Putochin und N. P. Dawydowa, Vber die Einwirkung von salpdriger 
Sdure a u f Aminę der Indolreihe. Die in ahnlicher Weise wie friiher untersuchte Einw. 
von salpetriger Saure auf Aminę der Pyrrolreihe (C. 1931. II- 442) wurde auf solche der 
Indolreihe ubertragen. fi-Indolylmdhylamin (I) lieferte erwartungsgemaB unter Ring- 
erweiterung Chinolin (II), wahrend aus /?-(a-Methyl)-indolylmethylamin (III), unter Oxy- 
dation des ais Losungsm. dienenden A. zum Aldehyd, Di-{oi.-mdhylindolyl)-dthan (IV) 
entstand. Die angewandten prim. Aminę wurden durch katalyt. Red. der Acdate der 
Oxime des fi-Indol- u. f}-{?x-Mdhyl)-indolaldehyds gewonnen. Die Hydrierung der freien 
Oxime lieferte ein Gemisch von sek. u. tert. Aminen.
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III  +  HNO
jC-CHj-N-N-NO.
C-CH,

* + 2  H,0

+ CjH.Oli

C— CH,— CH2— C
C J l/^ C -C H a  H,C-C<Q>C6H4 +  2N, +  2 HNO, +  H,0 - f  CH3CHO 

NH IV NH
V e r s u c h e .  Acetal: des fl-Indolaldehydoxims, F. 154°; des fl-(a.-Methyl)-indol- 

aldehydoxims, F. 149— 150°. Aus den Oximen m it Acetanhydrid. — Sulfat: des fi-Indolyl- 
methylamms, (C9H 10N 2)2-H2SO4 (I); des j3-(tx-Melhyl)-indolyhnethylamins, (C[0H 12N2)2- 
H 2S 04 (III). Die sehr unbestandigen Aminę wurden aus den vorigen dureh Hydrierung 
in Eg. in Ggw. von Pt-Oxyd u. etwas FeCl3 (1. e.) gewonnen. Einw. von Ba(N 02)2 (aus 
AgN02 u. BaCl2) in wss.-alkoh. Lsg. bei 60—70° auf das Sulfat von I  gab II (identifiziert 
ais Hydroehlorid, Chloroplatinat u. Bichromat); unter ahnlichen Bedingungen entstand 
aus dem Sulfat von III die Verb. IV, C20H 20N2, F. 228°, dereń Oxydation mit KM n04 
eine Verb. C10H 10O4N 2, F. 177—178°, m it sauren Eigg. lieferte. (Chem. J . Ser. A. 
J . allg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 
290— 96. 1932. Samara.) BERSIN.

E. Voto6ek und F. Valentin, Synłhese von P-Phendthylpyrazolonen. Das vor 
kurzeni (C. 1932. II. 1612) dargestellte /?-Phenathylhydrazin kondensiert sieh m it Acet- 
essigester leicht u. n. zum Pyrazolonderiv. I, m it den Alkylacetessigestern ebenfalls, 
aber weniger energ. I  yerhalt sich wie das techn. Pyrazolon. Dargestellt wurden das
4-Isonitrosoderiv. u. das Hydroehlorid des 4-Aminoderiv., welch letzteres in freiem 
Zustand sehr oxydabel ist. Bei der Darst. dieses Amins entstand ein intensiv rotes 
Nebenprod., welches der Rubazonsaure yollkommen entspricht u. Homorubazonsiiure (II) 
genannt wird. Seine Bldg. ist durch Hydrolyse des 4-Isonitrosoderiv. zum Pyrazoldion u. 
Kondensation des letzteren mit dem 4-Aminoderiv. zu erklaren. — Durch Methylierung 
yon I wurde III erhalten.

V e r s u c h e .  l-j}-Ptenathyl-3-metli.ylpyrazolon-(5), C12H ,4ON2 (I). 1 Teil Acet- 
essigester allmahlieh mit 1 Teil /?-Phenathylhydrazin yersetzen, gebildete W.- u. A.- 
Tropfen m it Filtrierpapier entfernen, nach Stehen iiber Nacht m it A. waschen. Aus 
viel W. Tafelchen, aus verd. A. langere Krystalle, F. 139—141,5°, 1. in Alkalien u. 
Sauren. Mit wss. FeCl3 u. Chlf. granatrot oder aniethystviolett. Gibt in alkal. Lsg. 
m it C6H 5-N2-C1 einen gelben Azofarbstoff. — 4-Isonitrosoderiv., C ,,H 130 2N3. Mit 
je 1 Mol. wss. HCl u. NaN02 unter Eiskiihlung. Aus W. oder Eg. gelbe Krystalle,
F . 120°. — 4-[Be?izylidenamino]-deriv., C19H,,,ON3. 10 g des yorigen in wenig w. A. 
losen, ca. 90 g 30%ig. Essigsaure zugeben, im C02-Strom u. unter Eiskiihlung Zn- 
Staub bis zur Entfarbung eintragen, im C 02-Strom filtrieren, berechnetc Menge Benz
aldehyd zugeben u. im Kaltegemisch stehen lassen, gelbliche Krystallchen mit A. 
waschen. F. 166—168°. — 4-Aminoderiv.-Dihydrochlorid, C12H 160N 3,2HC1. Voriges im 
Seheidetrichter m it 8°/0ig. HCl zers., Benzaldehyd mit Bzl. entfernen, langsam ver- 
dampfen, auf Ton mit Bzl. waschen. Krystallin, 11. in W. Gibt leicht HCl ab. Mit 
Alkali tief rot infolge Oxydation zu II. — Homorubazonsiiure, C24H 250 2N5 (II). Aus 
der essigsauren Mutterlauge u. der ath. Waschfl. obigen 4-[Benzylidenamino]-deriy. 
Aus verd. A. priichtig rote Krystalle, F. 95—96°. — l-j]-Phendthyl-2,3-dimethylpyrazo- 
lon-(S), C13H leON2 (III). Gleiche Mengen I, CH3J  u. CH3OH im Rohr 20 Stdn. auf 110 
bis 118° erhitzen,"yerdampfen, mit Essigester waschen, m it sehr konz. KOH zerlegen. 
Aus sehr wenig W. wasserhaltige Krystalle, durch Dest. m it Bzl. wasserfrei, aus Toluol,
F. 102—103°, bitter schmeckend. (Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 5. 84—90. Febr.
1933. Prag, Tschech. Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

J.-A. Gautier, Uber N-[f}-Oxyathyl\-?.-pyridcm und einige seiner Derimte. Aus 
Pyridin u. Athylenchlorhydrin entsteht S-[fi-Uxydthyl\-pyridiniumchlorid, F. 128— 129° 
(vgl. Ga b r ie l , C. 1921. I. 86). — X-[ft-Oxyalhyl]-y.-pyridon, C;H90 2N. Voriges m it 
K 3Fe(CN)6 u. NaOH unter Kiihlung oxydiert, neutralisiert, im Vakuum yerdampft u. 
m it Chlf. ausgezogen. F. 92°, 11. in W., wl. in k. Bzl., kaum 1. in A. u. PAe. Mit FeCl3
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rot. Gibt kein Deriv. m it CO-Reagenzien. — Rkk. der N -Funktion: In  Chlf. m it HC1- 
Gas das Hydroclilorid, C7H 10O2NCl, zerflieBlich. In  A. das Chloroaurat, (C,H10O,K) 
AuCl4,2C2HsOH, tief gelbe Krystalle, F. 92°. OMoroplatinat, (C7H 10O2N)2PtCl6, in W. 
orangene Krystalle, in A. orangenes Pulver, F. gegen 205° (Zers.). In  Chlf. das Pikrat, 
Cn H rA N .t, F. 103°. — Rkk. der alkoh. Fuńktion: Mit C0H 5-iSrCO das Plienylcarbamat,
C1.1H 1.,03N2, F. 132°; m it FeCl3 ro t; Hydrochlorid zerflieClieh; in A. das Chloroplalinal, 
(C,4H 150 3N2)2PtCl6;2C2H 50H , ehamoisgelb, F. gegen 150° (Zers.), alkoholfrei F. 
gegen 200° (Zers.). Mit C6H 5• COOl ohne Lbsungsm. das Benzoylderiv., CI4H 130 3N,
F. 118°, fast unl. in W., A., PAe., sonst 1.; m it FeCl3 rot; in A. das Chloroplatinal, 
(C14H 14OaN)2PtCl6,2C2HsOH, citronengelb, F. gegen 225° (Zers.). (C. R . hebd. Sóances 
Acad. Sci. 196. 1124—27. 10/4. 1933.) L i n d e n b a u m .

Gr. Gheorghiu, Uber das CincJi-omeronazid. Im  AnschluB an eine friihere Unters. 
(C. 1930. II. 2134) hat Vf. das sogenannte Cinchomeronazid, C7H 60 2N3 (I), nach Me y e r  
u. MALLY (Mh. Chem. 33 [1912]. 394. 410) aus Cinchomeronsauredimethylester u. 
N 2H4-Hydrat in sd. A. dargestellt. Das resultierende Hydrazinsalz der Hydrazidsilure 
wird in Portionen von 1 bis 1,5 g auf 365—370° erhitzt, Prod. in h. verd. NH4OH gel., 
m it Kohle entfarbt, m it Essigsiiure gefallt. F. 365,5° (Zers.), meist swl., 11. in sd. Pyridin
u. Eg., ferner 1. in viel sd. W., daraus Nadelrosetten, in W. sauer reagierend, m it NaOH u.

Phenolphthalein ais einbas. Saure titrierbar. Reagiert nicht m it 
Aldehyden. Auch ein Methylderiv. koimte nicht erhalten werden. — 
Ag-Salz, C7H 30 2N3Ag2,2H 20 . In  sehr verd. NH4OH m it AgN03. 
Gelatinos, erst hellgelb, dann orangen, im Yakuum bei 110° uber 
P20 5 wasserfrei, dann lichtbestandig, unl. auBer in HNOv Ein
Mono-Ag-Salz konnte nicht erhalten werden. — Diacelylderiv.,

CnHoOjNg. Mit sd. Acetanhydrid. Aus Essigester durch Verdunsten Krystalle, F. 146 
bis 147°. Wird durch sd. A. glatt zu I  verseift. •— Die Extinktionskurve von I im Ultra- 
violett ist der des Phthalhydrazids analog, nur etwas nach dem Ultraviolett verschoben. 
Die andere Stellung des N gegenuber dem Chinolinsaurehydrazid offenbart sich durch 
eine Verbreiterung der Banden u. durch die Ruckkehr zu einem einzigen Maximum u. 
Minimum, wie beim Phthalhydrazid. Die Kurve von I  ist auch nicht wesentlich ver-
schieden von den Kurven des 4-Aminophthalhydrazids u. des 4-Nitrophthalhydrazid-
natriums. Im  ganzen ergibt sich, daB die Absorption durch den Austausch einer CH- 
Gruppe im Benzolkern gegen N oder des H-Atoms jcner Gruppe gegen N 0 2 oder N H , 
nicht stark beeinfluBt wird. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 151—57. Febr. 1933. 
Cluj [Rum.], Univ.) LlNDENBAUM.

Helge Aspelund, Uber subsliłuierte Dialur- und Hydurilsduren. Bei der Darst. 
der 5-Athylbarbitursćiure (I) in gróBerem MaBstabe hat Vf. ein Nebenprod. aufgefunden, 
welches sich ais 5-Athyldialursdure (II) erwiesen hat. Da somit I  schon durch den 
L uft-0  oxydiert wird, h a t Yf. die Osydation von I  u. auch von 5-Benzylbarbilursaure 
eingehend untersucht. — Durch Dickromat u. noch glatter durch H 20 2 wird I  aus- 
schlieBlich zu I I  oxydiert. I I  ist eine schwaehe Saure u. rccht bestandig auBer gegen 
Alkali, durch welches sie leicht unter NHa-Entw. zu Athyltartronsaure hydrolysiert 
wird (Konst.-Beweis). Bei der Oxydation von I m it ICMn04 in schwefelsaurer Lsg. 
ist I I  ebenfalls das H auptprod.; daneben bildet sich aber auch 5,5'-Didłhylhyduril- 
sdure (III). Diese ist sehr sehwach sauer u. ziemlich bestandig gegen Alkalien, Sauren u. 
KM n04. Durch HC1 unter Druek wird I I I  hydrolyt. aufgespalten unter Bldg. der 
beiden isomeren symm. Dialhylbernsteinsauren (Konst.-Beweis). Die Oxydation von I  
m it KM n04 in wss. Lsg. ergab auBer I I  u. I I I  auch eine ziemlich stąrk saure Zwischen- 
verb. von gleicher Zus. wie I II , welche durch KM n04 in saurer Lsg. zu II u. I I I  oxydiert 
wurde. Durch Oxydation des Na-Salzes von I  m it KM n04 in wss. Lsg. wurden obige 
Verbb. nicht erhalten, sondern 11., nicht weiter untersuchte Prodd. — III  konnte auch aus 
dem 5-Bromderiv. u. dem Na-Salz von I  in sd. Chlf. erhalten werden, war aber dann 
schwer zu reinigen. In  sd. A. entstand hauptsaehlick II. — Die Oxydation der 5-Benzyl- 
barbitursaure verlauft im wesentlichen ganz analog der von I, u. die erhaltenen Prodd. 
haben auch ganz ahnliche Eigg. — Die schwache Aciditat der 5-Alkyldialursauren u. 
5,5'-Dialkylhydurilsauren laBt vennuten, daB die viel starkere Aciditat der Dialur- u. 
Hydurilsaure selbst auf Enolisierung mittels der 5-standigen H-Atome beruht.

i i  o r ^ 11-00 ^ ^ 0^ 6 i i i  o o > TH-c o > c ^ H- c o
NH-CO OH NH-CO CSH /  ^ C O - N H ^

Y e r s u c h e .  5-A łhylbarb itursdure  (I). Darst. nach v . J I e r k a t z  (Ber. dtsch.
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chem. Ges. 5 2  [1919]. 869). Aus W., F . 192°. Aus der salzsauren Mutterlauge von der 
Zers. des Na-Salzes wurde I I  isoliert. — 5-Athyldialursaure, C6H80 4N2 (II). 1. I  mit 
der berechneten Menge 0,5-n. K 2Cr20 7 u. etwas Eg. erwarmt u. stark eingeengt. 2. Besser 
durch 1-std. Kochen von I  mit 3“/o'g- H 20 2 u. Einengen. Aus A. oder W. Krystalle,
F. 216—217°, nach 4-std. Erhitzen bis auf 200° unyeriindert, bestandig gegen Zn-Eg. u. 
SnCl2-HCl, ferner verd. schwefelsaure KM n04-Lsg. — Acetylderiv., CgH 10O5N 2. Mit 
sd. Acetanhydrid. Aus W. u. Bzl., F. 177°. Wird durch sd. konz. HC1 zu I I  yerseift. — 
Athyltartronsaure, C5H80 5. I I  mit konz. NaOH 2 Tage auf W.-Bad erwarmt, m it konz. 
HC1 neutralisiert u. ausgeathert. Aus A. +  Bzl. derbe Krystalle, wasserfrei F. 115—116°.
— 5-Brom-5-athylbarbilursdure, C„H70 3N2Br. Durch Verreiben von I  m it etwas W. u. Br. 

*Aus W., F . 202°. Wird durch SnCl2 in sd. HC1 nicht, dagegen durch TiCl3 in w. A. zu I  
reduziert; dabei entsteht eine Ti-haltige Komplexverb., welche durch w. verd. H N 03 
zers. wird. — 5,5'-Didthyllnydurilsdure, C12H 140 6N1,H 20  (III). 10 g I  in verd. H 2S 04 
mit 400 ccm 0,2-n. KM n04 erst bei Raumtemp., dann in der Warme yersetzt u. 3 Tage 
stehen gelassen. Durch Einengen der Mutterlauge weiterc Mengen, schlieBlieh II.
F. > 310° (Zers.). Wurde nach mehrtagigem Erwarmen m it konz. KOH gróBtenteils 
zuriickgewonnen; m it A. wurde wenig einer noch N-haltigen Substanz von F. 261—262° 
(aus W., dann Essigester) isoliert. — Symm. Didthylbemsleinsauren, C8H140 4. I I I  mit 
konz. HC1 im Rolir 8 Stdn. auf 210—240° erhitzt, dann m it etwas W. verd. Ungel. 
Tcil lieferte aus W. Krystalle, F. 196°. Aus dem F iltra t das Isomere, aus W., F. 135 
bis 137°. — Osydation von I  in wenig W. m it 0,2-n. KM n04. Beim Stehen fiel I I I  aus. 
Aus der eingeengten Mutterlauge die Zwischenverb. Gn Hu OeNt ,3H .fi, nach Umfallen 
aus Lauge +  HC1 u. Trocknen im Yakuum F. 165—170°, kongosauer. Aus der weiteren 
Mutterlauge wurde I I  isoliert. — 5-Benzyldialursaure, Cu H i0O4N2,2H 2O. Auch hier ist 
die Oxydation m it H 20 2 yorzuziehen. Aus W. Krystalle, F . 214—215°. Wird durch w. 
KOH (2 Tage) zu Benzyltarlronsdure, C10H 10O6, F. 145— 146°, hydrolysiert. — Acetyl- 
deriv., C13H12Ó5N2, aus Aceton-Bzl., dann W., F . 202°. — 5-Brom-5-benzylbarbilursaure, 
Cn H 90 3N2Br, aus W. Nadeln, F. 168°. Daneben etwas 5-Benzyldialursaure infolge 
Oxydation durch das Br. — 5,5'-Dibenzylhydurilsdure, C22H 180 6N4,2H20 , F. ca. 315° 
(Zers.), erst bei 140° wasserfrei, lackmussauer. — Durch Oxydation m it KM n04 in 
wss. Lsg. wurden erhalten: 5-Benzyldialursaure, 5,5'-Dibenzylhydurilsaure, eine starker 
saure Zwischenyerb. (F. ca. 170°) u. 2 weitere, stark saure Prodd. Das eine bildete 
Blattchen, F. 86—87°, N-haltig, u. lieferte mit h. konz. KOH unter NH3-Abspaltung 
a-Oxy-fS-phe?iylpropionsaure, aus Bzl., dann W. Nadeln, F . 98°. (J . prakt. Chem. [N. F .] 
136 . 329—44. 10/4. 1933.) L in d e n b a u m .

Helge Aspelund, Uber die Einwirkung von Triphenylmethylperchlorat au f sub- 
stituierte Barbitursduren. Um in Stellung 5 der Barbitursaure eine Triphenylmethyl- 
gruppe einzufuhren, hat Vf. die Na-Salze der 5-Athyl- u. 5-Benzylbarbitursaure in 
Clilf. oder A. m it Triphenylmethylperchlorat umgesetzt. Die erwarteten Verbb. wurden 
jedoch nicht erhalten, sondern der (C6H5)3C-Rest wurde ais (C6H5)3C-OH u. (CgH j)3CH 
wiedergefunden. Die Barbitursauren wrurden mit wenig der entsprechenden Dialur- 
saure teilweise zuriickerhalten. Ein groBer Teil der Benzylbarbitursaure ging in ein 
iiber 300° schm., (C6H5)3C-freies Prod. uber; daneben wurde ganz wenig einer zwar 
(C6H5)3C-haltigen (Gelbfarbung mit konz. H2S04), aber in Alkali unl. Substanz isoliert. — 
Sodann hat Vf. yersucht, in Stellung 1 des Veronals u. der 5-Athyl-5-allylbarbitursaure 
die (CeH5)3C-Gruppe einzufuhren. Dabei ergab sich jedoch, daB die Gruppe gleich- 
zeitig die Stellungen 1 u. 3 besetzt. Diese tetrasubstituierten Barbitursauren sind 
in W. u. Alkali unl. u. werden unter Abspaltung von (C„H5)3C-OH sehr leicht hydro
lysiert, so daB ihre hypnot. Eigg. nicht untersueht werden konnten. Bei den Um- 
setzungen wurde fast die Halfte der Dialkylbarbitursauren zuriickgewonnen, auBerdem 
etwas (C6H 5)3C-OH.

Y e r  s u c h e. 5-Athyl-5-allyl-l,3-di-[triphenyl?nethyl]-barbitursdure, C4,H 40O3N2. 
Na-Salz der Athylallylbarbitursaure mit (C„HE)3C-Perchlorat in absol. A. 24 Stdn. 
geschiittelt, Nd. abfiltriert, mit W., A. u. CC14 digeriert, w'obei das Rk.-Prod. zuriick- 
blieb. Rest aus der CCl4-Lsg. mit A. Nach kurzem Auskochen m it A. F. 210—220° 
(von der Erhitzungsgeschwindigkeit abhangig), unl. in W. u. Lauge, swl. in A. u. Lg., 
zl. in A., sonst 11.'— 5,5-Diathyl-l,3-di-[triphenylmethyl]-barbitursaure, C40H10O3N2. 
Aus Veronalnatrium wie yorst., aber in Chlf. (1 Woche); Chlf.-Lsg. emgeengt u. mit 
Bzl. yersetzt, wonach zuerst Veronal u. dann das Rk.-Prod. ausfiel. Nach Aufkochen 
m it A. F. ca. 220°, sonst wie yoriges. — Komplexverb. Vero7ial-NaCl04, 2 C8H120 3N2, 
NaC104. Veronalnatrium u. (C6Hs)3C-Perchlorat in Chlf.'auf 45° erwarmt, Nd. m it

XV. 1. 244
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w. Bzl. extrahiert u. m it Chlf.-CH3OH digeriert, Ietztere Lsg. yerdampft. Aus CH3OH 
derbo Krystalle, F. 229°. — 5-Athyl-5-allylbarbitursdure. Athylbarbitursaures Na in
4 Teilen W. suspendiert, m it ubersehiissigem C3H5Br oder C3H6C1 (Darst. nach. B e e c k - 
POT, C. 1931. I. 1270) in Druckflasche auf 35° bzw. 40° erwarmt, Nd. m it W. ge- 
waschen. — 5,5-Diallylbarbilursdure. Analog aus barbitursaurem Na, aber unter Zusatz 
yon etwas Na-Acetat, m it C3HSC1 bei 70—80°, m it G,H.Br bei 40—45°. — Darst. der 
Na-Salze in absol. A. m it der berechneten Menge C2H50Na-Lsg.; aufgekocht, h. filtriert, 
bei 100° getrocknet. — Darst. yon Triphenylmethylperchlorat nach L if s c h it z  u . 
Gie b e s  (C. 1928. II . 881). (J . prakt. Chem. [N. F.] 137. 1—8. 25/4. 1933. Abo [Finn- 
land], Akademie.) L i n d e n b a u m .

Ernst Spath und Karl Tharrer, Die Konstiiution des Laurotetanins. (Vgl* 
S p a th  u . S te a u h a L , C. 1929. I. 1006.) Zur Aufklarung der Konst. des Laurotetanins 
wird es in Form seines Athylathers einem Abbau unterworfen, der bis zum entsprechen- 
den Athoxytrimethoxyphenanthren fiilirt. Auf synthet. Wege wurde dann die Konst. 
dieses Abbauprod. u. dam it die des Laurotetanins ais I  sicłiergestellt. — Von den 
synthet. dargestellten Verbb. III u. IY erwies sieh III ais ident. m it dem Abbauprod. — 
B a r g e e  u . Mitarbeiter (ygl. C. 1933. I. 2948) haben auf anderem Wege gleichfalls 
die Richtigkeit der Formel I  bestatigt; ihre Angaben iiber die Zwisehenprodd. wurden 
im  wesentlichen fiir richtig befunden; nur der F . von 4-Atlioxy-3-methoxyphenylessig- 
s&ure wurde anstatt 183—185° je tzt bei 118,5—119° gefunden; dies Ergebnis yon 
B a r g e e  wird fiir priifungsbedurftig gehalten. — Die Ausfiihrungen von B a e g e e  (1. c.) 
iiber Prioritatsfragen werden m it ausfuhrlicher Begriindung zuruckgewiesen.

V e r s u c h e .  Laurotetanin aus Litsea citrata BI. gibt m it einer ath. Lsg. yon 
Diazoathan in CH3OH Atliyllaurotetanin. Wird m it CH3J  u. Na-Methylat quartar 
methyliert unter Bldg. des Jodmethylats C23H3QOxN J ; weiBe Krystalle, aus A., F. 225 
bis 226°. Die mittels Ag20  in Freiheit gesetzte ąuartare Base wird auf dem W.-Bade 
zers.: das Methin des Laurotetaninathylathers ist ein amorphes gelbes Harz u. gibt das 
Jodmethylat C24H 3204N J ; Krystalle, aus A., F. 272—273°. Die daraus m it Ag20  
bereitete freie Quartarbase scheidet beim Eindampfen der alkoh.-wss. Lsg. ein Ol ab; 
daraus, aus A., Bldg. von Atkoxytrimethoxyvinylphananthrm  C21H 220 4, F. 136— 138°. •— 
Die bisher angegebenen Abbaustufen wurden in etwas anderer Weise schon yon B a e g e r
u. SlLBEESCHMIDT (C. 1929. I. 540) beschrieben. —• Das Vinylprod. gibt in trockenem 
Aceton m it KM n04 die entsprechende Phenanthrencarbonsdure C20H200 6; aus Aceton- 
Wasser u. Bzl., F. nach Trocknen bei 160°/12 mm 222—223°. — Gibt bei der Decarb- 
oxylierung m it Chinolin u. Naturkupfer C bei 190— 200° Athoxytrimethoxyphenanthren 
ClsH 20O4 (IH); Krystalle, aus A.-PAe., F. 114— 116°. — Azlaclon des 3-Athoxy-4- 
methoxybenzaldehyds C19H 170 4N, aus IsovanillinathyIather +  Hippursaure, Essigsaure- 
anłiydrid u. Na-Acetat auf dem W.-Bade; ans A., F . 177—178°. — Gibt m it sd. 10%ig. 
KOH +  3%ig. H20 2 3-Athoxy-4-methoxyphenylessigsdure Cn H 140 4; weiBe Krystalle, 
aus A.-PAe., F. 6&—69°; enthalt 1 Mol. W., F . nach dem Troclaien 69—69,5°. — Das 
Na-Salz dieser Saure gibt m it 2-Nitrovera.trumald.ehyd, F. 62—62,5°, u. Essigsaure- 
anhydrid bei 110—120° +  NH3 in A. das NH4-Salz der Nitrostilbencarbonsaure, blaB- 
gelbe Nadeln; daraus die Sdure C„0II21OsN,B.„O (analog V); gelbe Krystalle, aus

y

i
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Aceton-W., F . 169—170°. Gibt bei Red. in 5°/0ig. NH3 +  FeSO., - f  W. -f- konz. NH3 
auf dem W.-Bade die Aminosaure C20I i23OeN  (V); aus absol. A.-PAe., F. 140— 141°. -— 
Gibt bei Diazotierung in  wss. methylalkoh. H2S 04 u. Behandeln m it Naturkupfer C 
bei Zimmertemp. ein Gemisch der isomeren Sauren A7!  u. VII, die durch ihre yersehiedene 
Loslichkeit in A. getrennt wurden; VI ist schwerer 1. u. tr i t t  reichlicher auf. 7-Athoxy-
3.4.6-trimetlwxypheTumthren-9-carbonsaure C20H 200 0 (VI); Nadeln, aus Bzl., F. 223—224°. 
Gibt m it Chinolin u. Naturkupfer C bei 180—200° das 7-Alhoxy-3,4,6-trimethoxyphen- 
anłhren C19H20O4 (III), aus A.-PAe., F. 114— 116°; ident. m it dem Abbauprod. aus 
Łaurotetanin. —• B-Athoxy-3,4,6-triniełhoxyphenanłhren-9-carbonsdur& C2OH20O6 (VII); 
Krystalle, aus Bzl., F . 203—206°. Gibt bei der Deearboxylierung das isomere 5-Athoxy-
3.4.6-tri7nełhoxyphenanthren (VHI), aus PAe., F . 130—132°. — Azlacton des 4-Athoxy-3-
inethoxybenzaldehyds C10H17O4N, aus Yanillinathylather -f  Hippursiiure, Essigsaure- 
anhydrid u. Na-Acetat; aus A., F. 159—160°. —• Gibt die 4-Athoxy-3-methoxyphenyl- 
essigsaure Cn H140 4, F . 118,5—119°. —1 Gibt m it 2-Nitroveratrumaldehyd die ent- 
sprechende Nitrostilbencarbonsdure C20H21O8N; aus Aeeton-W., F. 187—.188°. Gibt bei 
der Red. wie oben die Aminostilbenearbmsdure C ^H ^O jN ; aus absol. A.-PAe., F. 122 
bis 124°. — Gibt beim Diazotieren in methylalkoh. H2S 04 u. Behandeln m it N atur
kupfer C zwei isomere Phenanthren-9-carbonsauren: die 6-Athoxy-3,4,7-trimethoxy- 
phenanthren-9-carbonsdure C20H20O6; entsteht in reichlicherer Menge; aus Bzl., F . 164 
bis 165°, u. die 6-Ałhoxy-3,4,5-lrimelhoxyplienanthren-9-carbonsdure C20H 20Oe, aus A., 
F . 218—219°. — Die Saure voin F. 164— 165° gibt bei der Decarboxy) ierung das 6-Ath- 
oxy-3,4,7-trimethoxyphenanthren C^H^O,, (IV); aus PAe., F . 120—120,5°. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 66- 583—91. 5/4. 1933. Wien, Univ.) B u s c h .

Ernst Spath, Friedrich Kuifner und Ludwig Ensfellner, Die Konstitution des 
Pseudoconhydrins. Da fiir die Ermittlung der Konst. des Pseudoconhydrins der Be- 
weis yon Wichtigkeit war, daB das Pseudoconhydrin in d-Coniin umgewandelt werden 
kann, wurden die Angaben von L o f f l e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 4 2  [1909] 116. 960) 
iiber diese Rk. nachgepriift u. bestatigt. — Die Auffindimg der n-Heplylsdure (Onanlh- 
saure) unter den Oxydationsprodd. des Dihydropseudoconhydrinmethins (ygl. den 
Versuchsteil) beweist einmal, daB in der Base eine unverzweigte K ette von 8 Ć-Atomen 
enthalten ist, wie es schon durch die Oberfiihrung des Pseudoconhydrins in Coniin 
bewiesen erscheint, u. andererseits ist dam it die Stellung der OH-Gruppe in derPropyl- 
seitenkette, femer in den Stellungen 2, 3 oder 4 des Piperidinringes unmoghch (vgl. 
Formel III); deshalb ist auch die von L o f f l e r  (1. c.) bevorzugte Formel (OH an 
Stelle 4 s ta tt 5 in III) auszuschalten. Von den noch moglichen Stellen 5 u. 6 fiir die 
OH-Gruppe des Pseudoconhydrins scheidet 6 aus, weil dann das Dihydropseudo- 
conhydrmmethin ais Additionsprod. von (CH?)2NH, an den n-Octylaldehyd anzu- 
spreehen ware, was damit vóllig unvereinbar ist, daB es im Gegensatz zu Aldehyd- 
NH3-Verbb. gegen Sauren bestiindig ist. Dem Pseudoconhydrin kommt deshalb

Formel I I I  zu, womit auch die weiteren Er-

a
' gebnisse des HOFMANNsehen Abbaues in
CH, I I I  Einklang stehen. — Die zweite Stufe des

CH-CH *CH -CH, HOFMANNsehen Abbaues yerlauft so, daB die
3 2 Trimethylammoniumgruppe gegen OH aus-

getauscht wird, wobei die im Pseudoconhydrin 
schon yorhandene a-standige OH-Gruppe zum AthylenoxydringschluB Veranlassung 
gibt. Einmal gelang es, aus dem rohen Prod. des HOFMANNsehen Abbaues das Ocla- 
non-2 ais Semicarbazon zu isolieren, woraus sich ergibt, daB untergeordnet auch der 
n. Verlauf des HOFMANNsehen Abbaues, E in tritt einer Doppelbindung, die sich m it 
der in Stellung 5 yorhandenen OH-Gruppe tautomerisiert, eintreten kann. — Bei der 
Oxydation yon Pseudoconhydrin m it Cr03 -f  H2S 04, wobei nach einer friiheren An- 
gabe (Ber. dtsch. chem. Ges. 34  [1901]. 3169) Pipecolinsaure entstehen sollte, was 
m it der Anordnung der OH-Gruppe im Piperidinring nicht yereinbar ist, tr i t t  bei der 
Aufarbeitung der Oxydationslsg. an der fiir die Pipecolinsaure angegebenen Stelle 
das Lactam der 4-Aminodnanthsaure (Coniinsdure), C7H 13ON, Krystalle, aus A.,_ F . 45 
bis 47°; [ cc] d 17 =  —5,9° (in absol. A.) u. die 3-Amino-n-capronsaure, Ć,-H130 2N, auf; 
aus CH3OH-Aeeton, im Hochyakuum sublimiert, F . 205—207°; [<x ] d 17 =  +35,6° (in 
H20). Benzoylverb., F . 150—152°.

V e r s u c h e .  Rohes Pseudoconhydrinchlorhydral (M e r c k ) erwies sich im wesent- 
liehen ais ein Gemisch yon Pseudoconhydrin- m it Coniinchlorhydrat; iiber seine Rein- 
darst. ygl. das Original. Reinstes Pseudoconhydrin-Chlorhydrat, C8H180NC1, aus CH3OH-

244*
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Aceton, ha t F. 213—214°, dic freie Base C8H i ,ON, F . 105—106°; riecht nur schwach.
—  Sie gibt in Toluol m it P 20 5 bei 130° Pseudoconicein, das bei der katalyt. Hydrierung
m it Pd-Tierkohle in 50%ig. Essigsaure Dihydropseudoconicein gab, dereń Identitat 
m it d-Coniin durch das 2,4-Dinitrobenzoylderiv. C15H 190 6N3, Krystalle, aus A., F . 139 
bis 140°, u. das 3,S-Dinilrobenzoylderiv., C15H 190 6N3, F. 108— 109°, bewiesen wird. — 
Aus Pseudoconhydrinjodmethylat wird m it Ag20  die Quartarbase in Freiheit gesetzt, 
aus der bei der Dest. bei 10 mm unter milden Bedingungen das Pseudoconhydrin - 
mełhin, C10H 21ON, erhalten wdrd; die ólige Base h a t Kp.14 101,5—103,5°; D.154 0,8659; 
[a]o15 =  +18,7°. — Gibt bei katalyt. Hydrierung in 5%ig. Essigsaure. m it Pd-Tier
kohle das Dihydropseudoccmhydrinmelhin, C10H23ON, Kp.u  99—100,5°; D.154 0,8550; 
[ a ] D 15 =  — 12,2°. — Gibt bei der Oxydation in H 2S 04 +  W. +  3%ig. KM n04-Lsg. bei 
60—70° eine m it W.-Dampf fliichtige Fettsaure, die bei 145—150° m it Phenylkydrazin 
in ihr Phenylhydrazid ubergefiihrt wurde; dieses erwies sich ais das der Onanthsdure 
Ci3H 20ON2, F. 102—103°. — Bei der therm. Zers. der dem Dihydropseudoconhydrin- 
methin entsprechenden quartiiren Base entsteht ein indiffcrentes, m it W.-Dampf 
fliichtiges 01, das im wesentlichen opt. akt. Octylenoxyd-l,2, CsH lcO, enthalt; K p.,, 60 
bis 70°; [a]n17 = — 12,2° (in absol. A.). Gibt m it W. bei 180° das Ocłandiol-1,2, C8H 180»; 
aus PAe., F . 35—37; sintert bei 33°; [o c ]d 17 =  —4,7° (in absol. A.). — Ń-Benzoyl- 
pseudoconhydrin, C15H 210 2N, Bldg. in A. +  CjHęCOCl +  l% ig. KOH; aus A., F . 132 
bis 133°; [ o c ] d 17 =  +23,4° (in absol. A.). — Gibt in schwach alkal., wrss. Lsg. m it 
K M n04 bei W.-Badtemp. nebeneinander die Benzoylderiw. zweier Aminosauren, 
C7H150 2N u. C6H 130 2N. Das rohe Benzoylprod. gibt m it HC1 im Rohr bei 150° u. 
bei der Hochyakuumdest. der m it Ag2C03 aus den Chlorhydraten freigemachten Amino
sauren das Lactam der 4-Aminoonanłhsdure u. die 3-Amino-n-capronsaure. — Das 
Lactam (F. 45—47°) gibt m it rauch. HC1 bei 150° u. Behandlung m it C„H5C0C1 +  
l% ig. KOH die Benzoylterb. CuH 190 3N ; aus W., F . 130—131°. — Die Saure vom 
F. 205—207° gibt die 3-Benzoylamino-n-capronsdure, F. 150—152°. — Das Lactam 
der 4-Aminoónanthsiiure gibt m it rauch. HC1 im Rohr bei 150° das Chlorhydrat der 
Aminosaure C7H 150 2N, dieses m it NaNO, +  rauch. HC1 das Lacton der entsprechenden 
Oxysaure, das durch Oxydation mit Ćr03 +  konz. H2S04 die Heptanon-4-saure-l, 
C-H120 3, gibt; Semicarbazon C8H150 3N3, F. 149—150° (Zers.). — Die Heptanon-4-saure-l 
wurde synthet. aus dem Chlorid der Bernsteinestersiiure +  Propylzinkjodid u. Ver- 
seifung des Esters m it 5%ig. CH3OH-KOH erhalten; aus A.-PAe., F. 50—51,5°; Semi
carbazon, C8H150 3N3, aus CH30H -H ,0 , F. 150,5— 151° (Zers.). (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 66. 591—601. 5/4. 1933. Wien, Univ.) B u s c h .

Ernst Spath und Karl Klager, Uber pflanzliche Fischgifte. I I . Mitt. Zur Kon- 
stitution von Peucedanin und Oreoselon (aus Peucedanum officinale). (I. ygl. C. 1931. 
II. 2884.) Die schon friiher wahrscheinlich gemaohten Formeln I  u. I I  fiir Peucedanin 
u. Oreoselon werden endgiiltig bewiesen. — Das Vorhandensein eines (5-Lactonringes 
wurde durch Gewinnung eines groBeren Spaltstiickes ais Cumarinring nachgewiesen.
— Oreoselon selbst lieB bei Einw. einer NaOH-KOH-Schmelze bei 220° zwar den 
Cumarinring nicht intakt, sondern gab (i-Resorcijlsaure bzw. Resorcin; dagegen gab 
Dihydrooreoselon, in dem die C-Ketto des Lactonringes durch Hydrierung widerstands- 
fahiger war, bei der NaOH-KOH-Schmelze bei 230° 7-Oxydihydrocumarin, C9H 80 3, 
aus A. +  PAe., F . 134°. Ident. m it dem aus Umbelliferon durch katalyt. Hydrierung 
m it Pd-Tierkohle u. Dest. erhaltenen Dihydrounibelliferon. — Oreoselon gibt bei der

Oxydation in 10%ig. NaOH m it 10%ig. H 20 2 bei 60—80° Isobultersaure, die ais Phenyl
hydrazid, C10H 14ON2, aus A., F . 140—142°, identifiziert wurde. Danach sind die 
Formeln V u. VI (vgl. Original) zu yerwerfen. — Das bei der Dest. von Tetrahydro- 
peucedanin im Hochyakuum durch Abspaltung von CH3OH erhaltene Furanderiy. 
(ygl. 1. c.) gibt bei der katalyt. Hydrierung in CH3OH +  Pd-Tierkohle bei ca. 50° 
JDesoxydihydrooreoselon, C14H 160 3; F. 117,5°. Gibt m it sd. H J  u. weiGem P  wahr- 
scheinlich unter Offnung des hydrierten Furanringes ein Phenol, das in 5%ig. KOH 
m it 10%ig. H 20 2 bzw. Perhydrol eine sehr geringe Menge Isocapronsaure liefert, die 
ais Phenylhydrazid, aus A.-PAe., nach Sublimation im Hochyakuum, F. 136— 138°, 
identifiziert wurde. — Bei der Oxydation yon Oreoselon mit KM n04 in schwefelsaurer

CH CH
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Lsg. entsteht a.-Oxyisovaleriansaure, C6H10O3; nach Sublimation bei 70° u. 1 mm, 
F. 81—83°. Diese Siiure wird von KM n04 in alkal. Lsg. sofort angegriffen, ist aber 
in schwefelsaurer Lsg. recht bestandig. — Damit scheint eindeutig festgestellt, daB 
auch die Formeln I I I  u. IV fur Peucedanin u. Oreoselon (vgl. Original) auszuschlieBcn 
sind. Mit den Formeln I  u. I I  steht auch im Einklang, daB die Dihydrooreoselonsdure 
beim kurzeń Kochen m it Chinolin u. Naturkupfer C, wobci unter SchlieBung des 
Lactonringes der Furanring geóffnet wird, eine dem Dihydrooreoselon isomere, un- 
gesiitt. Verb. gibt, das Isodihydrooreoselon, C14H i40 4, nach Sublimation bei 180—200° 
u. 0,001 mm Druck, aus Aceton +  h. CH3OH, F. 178,5—180°. — Entgegen einer 
Privatmitteilung wurde noch festgestellt, daB das Peucedanin keine akt. H-Atome 
enthalt. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 749—54. 3/5. 1933.) B u s c h .

Ernst Spath und Otto Pesta, Uber pflanzliche Fischgifte. I II . Mitt. Konstilution 
des Osłhols (aus Imperatoria Oslruthium). (II. vgl. vorst. Ref.) Zu der von B u t e - 

CH CH
g g :> C :C H .C H ^ Y N C H  i

CH 3o k > \ / GO CHs0 l ^ j l l C 0  CHao l ^

I  °  c h 2. c o o h
n a n d t  u. Ma r t e n  (C. 1932. II. 548) fiir das Osthol 
zur Diskussion gestellten Formel I  fehlte der experi- 
mentelle Beweis fur das Vorhandensein eines Bcnzol- 
kernes, die gegenseitige Lage der an den Kern ge- 

'y s ' bundenen 2 O-Atome, die Lago des Lactonringes zu
O -CH3 den iibrigen Substituenten des Kemes u. ebenso dio 

■CH:C<Cq]-j Stellung der aliphat. Seitenkette. — Die experi-
mentellen Ergebnisse vorliegender Arbeit fiihrten 

zu der eindeutig bewiesencn Strukturformel VI des Osthols.
V e r s u c h e .  Osthol, C15H 160 3, aus Meisterwurz, F. 83—84°, gibt bei der Oxy- 

dation in Aceton m it KMn04 fS-Resorcylsaure-4-methylather, C8H 80 4, aus W. u. nach 
Hochvakuumsublimation, F. 154—155°. Damit war das Vorhandensein eines Benzol- 
kemes m it einer OH- u. einer dazu m-standigen CH30-Gruppe bewiesen. In  Stellung 1 
muBte eine Seitenkette angeordnet sein; eine weitere Carboxy]gruppe, die der Stellung 
der zweiten Seitenkette des Osthols entsprochen hatte, war offenbar bei der Hoeli- 
vakuumsublimation abgesprengt worden. — Tetrahydroostliol, C15H 2Q0 3, Bldg. beim 
Hydrieren m it 25%ig. Pd-Tierkohle in Eg. bei Zimmertemp.; im Hochvakuum 
(0,006 mm) bei 145—150° unzers. destillierbares Ol; 1. in 20°/oig. h. wss. NaOH bei 
langerer Einw. Gibt bei der Oxydation m it konz. H N 03 Bernsteinsaure-, daneben 
tra t Fettsauregeruch auf. — Einw. von H 20 2 auf die alkal.-wss. Lsg. von Tetrahydro- 
osthol gibt Methyl-4-pentansaure-l, Isocapronsdure, Phenylhydrazid, C12H 18ON2; aus 
Chlf.-PAe., F . 140,5—141,5°. — Das Auftreten von Bernsteinsaure ist durch Oxy- 
dation des Komplexes —C-CH2-CH2-CO— der Lactongruppe zu erklaren; das der 
Isocapronsaure zeigt, daB die ahphat. Seitenkette des Osthols 5 C-Atome in Form des 
Isoamylenrestes enthalt. Die Lage der Doppelbindung ergab sich aus der Oxydation 
von Osthol in Eg. m it Cr03 +  50%ig- Essigsaure, bei der, ebenso wie BUTENANDT 
u. MARTEN auffanden, Aceton entsteht, das ais Dibenzalaceton nachgewiesen wurde. 
Die von BUTENANDT u. MARTEN aufgefundene Ostholsdure (II), Nadeln, aus Essig- 
ester, nach Sublimation im Hochvakuum, F. 254—255°; gibt beim Decarboxylieren 
durch Erhitzen m it Chinolin u. Naturkupfer C 7-Methoxy-8-methylcumarin, Cu H10O3 
(III); sublimiert im Hochvakuum bei 140—160°; aus A.-PAe., F. 136— 137,5°. — 
Verb. I I I  gibt bei der Oxydation in Aceton m it KM n04 2-Ozy-4-melhoxy-3-methyl- 
benzoesdure, C9H100 4, sublimiert im Hochvakuum bei 140—160°; F. 214,5—215,5°. — 
Gibt beim Verkochen mit H J, die mit Phosphoniumjodid entfarbt war, 2,6-Dioxy- 
toluol, C-Hs0 2; F. 119—121°; Dibenzoylverb., C21H lr>0 4, aus CH3OH-W., F. 106—107,5°. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 754—60. 3/5. 1933. Wien, Univ.) B u s c h .

Alfred Bertho, Gustav von Schuckmann und Walter Schonberger, Kurchi- 
alkaloide. I. Mitt. Uber einige neue Basen aus Holarrhena antidysenlerica. Es ist 
fraglich, ob die bisher beschriebenen 8 Holarrhenaalkaloide (Literatur vgl. Original) 
alle chem. einheitliehe Individuen darstellen; es ist anzunehmen, daB sich die Anzahl 
der bekannten Alkaloide verringert. — Aus dem eingeengten Rohextrakt aus Kurchi- 
rinde gelang es, aus dem in PAe. 1. Anteil der Rohbasen neben dem stets in gróBercr
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JNIenge Yorhandenen Conessin, das durch Oxalatfiillung entfcrnt wurde, drei neue Basen: 
Conessidin, Conkurchin u. Kurchenin abzuscheiden u. durch Salze zu charakterisieren. 
Ihre Menge betragt jeweils angenahert 10% der Conessinausbeute. AuCer diesen 
wurden noch andere, bisher nicht naher charakterisierte Basen isoliert. — In  einer 
Tabelle sind die bisher isoliertcn Holarrhenabasen aufgefiihrt.

V e r s u c h e .  Conessidin, C21H 32N2; Nadeln oder faustkeilartigo Krystalle, aus 
Aceton, F. 123°; [cc]d21 =  —52,2° (in Chlf.); aus den Mutterlaugen der Conessin- 
krystallisation, sowie aus den durch Oxalatfallung von Conessin weitgehend befreiten 
Bestbasenlsgg.; sehr ahnlich dem Conessin, dem es anscheinend hartnackig anhaftet. 
Vielleicht ist die geringe Beimischung des Conessidins uberhaupt die Ursache, daB 
die iiblichen Conessinpriiparate schwach pharmakolog. Wrkg. zeigen. Conessidin ist 
eine zweisaurige Base, besitzt eine N-Methylgruppe. — Hydrojodid, C21H32N2, 2 H J ; 
schwach gelbliche Nadeln, aus W., verfarbt sieh bei ca. 200°, 1’’. 259° (Żers.). •— Per- 
chlorat, C21H32N2, 2 HCIO.,, Nadeln, aus W., F. 243° (Zers.). — Conkurchin, C2!)H 32N2, 
aus den von Conessin befreiten Bestbasenlsgg. iiber das Oxalat; Nadeln aus A. oder 
A.-W., F. 153°; [oc]p21 =  —67,4° (in 96%ig. A.); sehr empfindlich; verwittert leicht; 
riecht ■ schierlingartig; ist N-methylfrei. — Jodmethylat, C20H32N2, CH3 J ;  weiCes, 
amorphes, hygroskop. Pulver, zerfarbt sieh bei 220°, F. 274°. — Sulfat, C20H32N2, 
V2H 2S 04; Nadeln, aus W., F . 342°; sehr schwer vcrbrennlich. — Ozalat, Krystalle, 
aus A., zers. sieh bei 325°. — Acelylderiv., P latten, aus CH3OH u. W., F. 233°. — 
Kurchenin, C21H320 2N2, ist in der PAe.-Fraktion enthalten u. durch Oxalatfallung zu 
gewinnen; besitzt sehr charakterist. Eigg.; silbergliinzende, hauchdiinne, elektr. Bliitt- 
chen, aus absol. CH3OH, F. 335—336°; [cc]d21 =  —92,0° (in 2 n-HCl); vorhalt sieh 
ais zweisaurige Base, ist methoxyl- u. N-methylfrei. — Sulfat, C2iH 320 2N2, H2S 0 4, 
C2H 6-OH; Krystallwarzen, aus A.; [a]c =  —78,3° (in H 20). (Ber. dtsch. chem. Ges. 
66. 786—90. 3/5. 1933. Munchen, Bayer. Akad. d. Wisa.) B u s c h .

Frank H. Curd und Alexander Robertson, Usninsaure. Teil I . Derimte des 
Methijlphloroglucms. Im Hinblick auf eine beabsichtigte Syntliese der Usninsaure, die 
riach SCHOPF u. H e u c k  (C. 1928. I. 1289) einen Methylpliloroglucinkern enthalt, 
wurde die Darst. des MeihylpMoroglucins (I) u. seiner Methylałher untersucht. A. Die 
Kondensation von Methyhnalonsaurediathylester m it Acetondicarbonsaureathylester 
lieferte nur wenig HI. Wohl aber konnte aus Methylmalojisaureathylesterchlorid (IV) u. 
Na-Acetondicarbonsaureathylester das Dion II erhalten werden, dessen RingschluB III 
lieferte. Hydrolyse u. Decarboxylierung von III gaben I. Aus der Bldg. eines Triacetats 
folgt die Konst. von III, obgleich eine isomere Formel nicht ganz auszusclilieBen ist. 
IY gab m it Na-Acetessigester das Dion V, bei dem der BingschluB versagtc. — B. Dem 
ct-Monomethylather von I (IX) kommt auf Grund seiner Darst. aus 2,6-Dinitro-p-toluidin 
uber VI, VII u. VIII die angegebene, dem fi-Monomethylather demnach dio Formel X zu. 
Ahnlich wurde die Konst. des a.-Dimełhyldthers XIV durch die Darst. iiber XI, XII u. 
XIII bestatigt. Aus 2,6-Dinitro-p-toluidin lassen sieh beąuem groBere Mengen I ge
winnen. — C. Gelegentlich von Alkylierungsyerss. von Phloracetophenon m it CH3J  
in Ggw. von K 2C03 in sd. Aceton wurde eine C-Alkylierung beobachtet (Bldg. des 
C-Methylphloracetophenondimethylathers). Eine Ubertragung der Methode auf Phloro- 
glucinderiw. zeigtc, daB die Yerbb. XV leicht in XVI (B =  H, CH3 oder OCH3) iiber- 
geftihrt werden konnen. Bei B  =  OCH3 entsteht daneben noch der Trimethylather. 
Die Konst. des Ketons XVI (B =  CH3) wurde durch die Darst. aus XIV u. CH3CN 
nach HOESCH bestatigt; eine intensive FeCl3-Bk., sowie die Kondensation m it Anis- 
aldehyd zu XVII, dessen BingschluB XVIII gab, bewies dio o-Stellung von OH u. CO. 
Fiir die angegebene Konst. des Aldehyds XVI (B =  H) sprachen die Darst. aus XIV 
nach G attebm a.\W , sowie die Kondensation m it Acetylanisol nach B o b in so n  z u  
XIX. Der Ester XVI (B =  OCH3) konnte zu einer Saure verseift werden, dereń 
Decarboxylierung XIV ergab; die durch Oxydation des Acetats des Aldehyds XVI 
(B =  H), sowie nachfolgende Hydrolyse erhaltene Saure war ident. mit der yorigen, 
womit auch die Konst. des Esters festliegt.

V e r s u c h e .  Melhylmalonsauremonoathylester, C5H 30 2(C00H), Kp.„5 144—145°. 
CH(CH3)-COOC.H5 CH3 CH3 " CH3

ć o  i i  H 0 | ^ i 0 H  ° lNl< ^ l N° 2
CH-COOCjH;; H A O O C  *COOC2H6 I I

Ć0-CH8.C 0 0 C 2H6 o h  o h
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Y CH3 • CH(COOC3H5) • CO • CH(COOC2H6) • CO ■ CH, 
c h ,  c h , CH3 c h 3

HsNj- ^ jNH, H O |^ |O H  H O ^ O C H ,  H jN f^^N O ,

Y IIl" b C H , ^ o c h 3 ""o h
CHS CH3

H O .-^N N O , H jC O .^ N N H ,
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c h .

H O ^ .O H  H3C0|xYll0H H3C O j^ O H
l^ ^ JC O R  t ^ J c O R  I^^JC O -C H : CH-C6H4- OCH3

OH OCH3 OCHs X Y n
FeCl4

CH3 O CH3 O
H .C O t ^ N /^ C H - C .H , .  OCH, H , C 0 ^ ^ ^ N C 6H4.0C H 3

k A J CH!___
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Ghlorid, Kp.21 80—81°. — Hexan-2,4-dion-l,3,5-tricarbomauredłhylester, C15H 220 8 (n). 
Kp.i 165— 168°. — MdkylpMoroglucindicarbonsa.urmihyle.ster, C9H6Os(OC2H J 2 (III), 
F. 92—93°. Triacetat, C15H120 8(0C2H5)2, F . 99°. Durch Kondensation von Aceton- 
dicarbonsaureathylester mit Methylmalonsaureathylcster in Ggw. yon NaOC2H5 wurde 
neben III eine ¥ erb, C12H10H7, F. 182—183° (Zers.) erhalten, die yielleicht 4,5,7-Trioxy- 
cumarin-6-(oder 8)-carbonsaureathylester darstellt. — Mdhylphloroglucin, C7H 80 ,  (I),
F . 210—212°. Triacetat, F. 58°. — 2,6-Dinitro-p-kresol, C7H60 5N2 (VI), F . 154— 155°. 
Methyldther, C7H 50 4N2(0CH3) (VII), F . 103— 104°. — Methylphloroglucin-a.-methylather 
(IX), F . 124°. Bildet m it HCl in CH3OH eine krystallin. Doppelverb. — 6-Nitro-4- 
mdhoxy-o-tóluidin, C8H10O3Na (XI), F. 82—83°. Acetylderiv., C10H ,2O4N2, F. 171—172°.
— 6-Nitro-4-7ndhoxy-o-kresol, C8H90 4N, F. 126°. Daraus 6-Nitro-2,4-dimethoxytoluol, 
C7H 50 2N(0CH,)2, F. 93°. — 4f)-Dimdhoxy-o-toluidin (XIII). Aus dem vorigen m it 
Na2S. Acetylderiv., Cn H 150 3N, F. 146°. — Methylphloroglucin-a.-dimethyla.ther, C;H cO • 
(OCH3)2 (XIV), Ivp., 135°, F. 67—68°. — 2-Oxy-4,6-dimethoxy-3-mdhylbenzaldehyd, 
C8H60 2(0CH3)2 (XVI, R  =  H), F. 168—169°. Durch Methylierung von Phlorogluein- 
aldehyd m it CH3J  in Ggw. von K2CO, in sd. Aceton, durch Methylierung von Methyl- 
phloroglucinaldehyd oder aus XIV nach HOESCH. Acetal, C12H 140 5, F. 123— 124°. — 
5 ,7 ,4 '-T rim dhoxy-S -m ethy lflavylium ferrich lorid , C,9H 190 4Cl4Fe (XIX), F . 196—197°.— 
2-O xy-4,6-dimethoxy-3-mdhylbenzoesauremdhyle.$ter, Cu H 140 5, F. 144—145°. Durch 
Methylierung von Phloroglucincarbonsauremethylester neben 2,4,6-Trimdhoxybenzoe- 
sauremethylester, C7H 20(0CH3)4, F. 66— 67°, oder durch Methylierung von 2,4-Dioxy- 
6-methoxy-3-methylbenzoesauremethylester. Der obige Ester, F . 145°, entsteht auch 
bei der Methylierung von 2,4,6-Trioxy-3-methylbenzoesaureathylester neben 2,4,6-Tri- 
methoxy-3-methylbenzoesauremdhylester, C8H 40(0C H ,)4, F. 80—82°. Dessen Decarboxy- 
lierung lieferte Mdhylphloroglucintrimdhyldlher; Dibromid, C7H3Br2(OCH3)3, F. 102 bis 
103°. — 2-O xy-4,6-dim ethoxy-3-m dhylbenzoesaure, Cł0HI2O5, F. 182°. Die Decarbosy- 
lierung gab XIV. — M elhylphloracdophenon, C9H 100 ,.  Durch Kondensation von I  mit 
CH3CN in Ggw. von ZnCl2 u. HCl in A. Hydrat, C9H 10O4.H 2O, F. 211—212°. Triacetat,
C,5H 160 7, F. 111°. — 2-Oxy-4,6-dimethoxy-3-mdhylacetophenon, Cn H140 4 (XVI, R  =  
CH3), F. 141— 142°. Acetat, C13Hic0 5, F. 86— 87°. — 2-Oxy-4,6,4'-trimethoxy-3-mdhyl- 
chalkon, ClcH u 0 2(0CH3)3 (XVII), F. 134—135°. Acdat, C21H 220 6, F. 148° nach Sintem 
bei 145°. — 5,7,4'-Trimdhoxy-8-mdhylflavanon, C19H20O5 (XVIII), F. 144°. — 2,4'-Di- 
oxy-4,6-dimethoxy-3-methylchalkon, CISH 180 5, F. 199—200°. Aus XVI (R =  CH,) u. 
p-Oxybenzaldehyd. Diacelat, C22H220 7, F. 135°. — 2-Acetyl-3,5-dimdhoxy-G-mdhyl- 
phenoxyessigsdureathylester, C15H 20O6, F. 70°. Aus XVI (R =  CH,) u. Bromessigester 
in Ggw. von K 2C03 in Aceton. (J. chem. Soc. London 1933. 437—44. April. London, 
U n iv .) B e r s i n .
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MiloS Mladenović, Uber die Sauren aus Elemiharz. (Vgl. C. 1933. I. 1784.) 
Zur Isolierung der Rohsiiuren aus Elemiharz eignet sich am besten die Methode von 
R u Źi Ćk a  (C. 1931. II. 1412); die Ausbeute betragt 6—18°/0. Aus der Rohsaure wird 
durch Losen in A. u. Verdiinnen m it W. u. Umkrystallisieren aus Eg. die krystallin. 
a-Elemisaure, F . 221°, gewonnen. Die Annahme von TSCHIRCH (Arch. Pharmaz. Ber. 
dtsch. pharmaz. Ges. 240 [1902]. 298), daB im Elemiharz neben der a- auch eine 
amorphe /?-Siiure enthalten sei, ist irrig. Die /?-Saure ist ein Gemisch von a- u. y-Elemi- 
saure u. Amyrin. (Buli. Soc. chim. Yougoslavie 3. 5—10. 1932.) SCHONFELD.

Hans Lieb und Milos Mladenović, Weitere Untersuchungen iiber die a-Elemol- 
und Elemonsaure. (Buli. Soc. chim. Yougoslayie 3. 195— 215. 1932. — C. 1933. I. 
785.) _ S c h o n f e l d .

Milo§ MladenoviĆ, Dihydroelemolsaure und ihre Derwate. Dihydroelemolsaure 
wird durch Hydrieren yon Elemolsiiure in Eg. u. Krystallisation aus Aceton rein her- 
gestellt. Das Hydrierungsprod. enthalt neben Dihydroelemolsaure auch dereń Acetyl- 
verb., die durch Erhitzen m it methylalkoh. KOH yerseift wird. F. 238°. F. der Acetyl- 
verb., C30H49O3-COCH3, 248°; [ a ] D 20 in Chlf. =  -—30,0°; [a]c20 in A. =  —38,94°. 
K-Salz, C30H,19O3Iv- 2 H20 . Die aus der Aeetylverb. durch Verseifung erhaltene Di
hydroelemolsaure, Cj0H50O3, hatte die [<x ] d 20 in Chlf. — —17,62°, in A. =  — 19,27°. 
Die gleiche Acetylyerb. der Dihydroelemolsaure wurde durch Hydrieren yon Aeetyl- 
elemolsaure in Eg. in Ggw. von P d  bei 80° erhalten. (Buli. Soc. chim. Yougoslayie 3. 
13—23. 1932.) S c h o n f e l d .

Richard Kuhn, Paul Gyórgy und Theodor Wagner-Jauregg, Uber Ovoflavin, 
den Farbsłoff des Eiklars. Zur Darst. von Ovoflavin (vgl. K u h n , G y o r g y  u . W a g n e r -  
JAUREGG, C. 1933. I. 2413) wird liaufliches, getrocknetes Eieralbumin m it 80%ig. 
CH3OH extrahiert, aus der gelben, grun fluorescierenden Lsg. der Farbstoff in saurer 
Lsg. an Fullererde adsorbiert u. das Adsorbat durch verd. Pyridin eluiert. Adsorption 
in neutraler Lsg. wiederholen. Farbstofflsg. m it AgN03 fallen u. braunrotes Ag-Salz 
mit H2S zerlegen. Aus 2-n. Essigsaure krystallisiert Ovoflavin in orangegefarbten 
Nadeln; Zers.-Punkt 265°. Unl. in CHC13 u. A., 1. in H20 , Butyl- u. Amylalkohol u. 
Cyclohesanol. 30 kg getrocknetes Eieralbumin (10 000 Eier) enthalten mindestens 
180 mg Ovoflavin; daraus sind 30 mg reiner Farbstoff erhaltlich. Analyse entspricht 
der Formel CJ6H 20O6Nll oder O ^S^O jN ^ Bei der Hydrierung m it Palladiumoxyd wird
1 Mol. H2, m it P t0 2 mehr H 2 aufgenommen. Naeh Aufnahme von 3 Moll. H , ist die 
Lsg. entfarbt; beim Schutteln mit Luft Ruckkehr der Farbę. Das Absorptionsspektrum 
des Ovoflavins ist sehr ahnlich dem eines Farbstoffs C12H i20 2N4, den W a r b u r g  u . 
CHRISTIAN (C. 1933. I. 1456) aus der Farbstoffkomponente eincs gelben Oxydations- 
fermentes aus Hefe durch Beliehten in alkal. Lsg. gewonnen haben. Die masimalen 
molaren Extinktionskoeff. fur Ovoflavin (Mol.^Gew. 364) in H20  sind: x  =  2,11 x 104

— 446 m/<); x  =  1,75 x 104 (A =  366 m/u); x  =  8,5 X 104 (/. =  267 mfi). Das griine 
Fluorescenzlicht erstreckt sich von 500 bis iiber 630 m//. Maximum bei etwa 565 m/(. 
Ovoflavin wird bei 3 Min. langem Kochen m it n-NaOH unter Entfarbung zerstort, 
bestandig bei 12-std. Kochen in 10%ig. H2S 04. Bestandig gegen sd. Bromwasser; 
kochende H N 03, gegen H20 2 oder H N 02. W ird reduziert, unter Entfarbung durch 
Zn-Staub oder Hydrosulfit in alkal. Lsg. Entfiirbte Lsg. regeneriert den Farbstoff beim 
Schutteln mit Luft. An Vitamin B2 arm ernahrten R atten (B0URQUIN-SHEEMAN-Diat) 
ist reines Ovoflavin in taglichen Dosen von 50 y vollkommen unwirksam (vgl. K u h n , 
Gy o r g y  u. W a g n e r -J a u r e g g , 1. c.). V erfuttert man unwirksamen Hefekochsaft, 
aus dem durch Behandeln mit Fullererde Vitamin B2 entfernt wurde, gleichzeitig 
m it gereinigten, unwirksamen Flavinlsgg. aus Eiklar, dann setzt Wachstum ein. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 576—80. 5/4. 1933. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. 
medizin. Forschung, Inst. f. Chemie u. Kinder-Klinik d. Univ.)" W a g n e r -J a u r e g g .

H. Steudel, Uber die Struktur einfacher Nucleinsauren. I II . Die h- und t-Adenyl- 
saure. (II. ygl. C. 1931. II. 2337.) h-Adenylsaure aus Hefe u. Ź-Adenylsaure aus Musku
la tu r schmelzen bei 195°, Misch-F. 175°. [< x ]d 20 yon <-Adenylsaure =  —37,93°, yon 
h-Saure =  —40,97°. Zur Unterscheidung der beiden Sauren eignet sich am besten 
die Verfolgung des opt. Drehungsyermdgens bei der Saurehydrolyse, die unter gleichen 
Bedingungen bei der i- u. /i-Adenylsaure yerschieden yerliiuft. t-Inosinsdure yerhalt 
sich wie die i-Adenylsaure. Bei der Pentosenbest. nach HOFFMAN betragt das ab- 
gespaltene Furfurol bei der i-Adenylsaure 9,16, bei der /i-Saure 57,29°/„ des ber. Wertes. 
Sowohl i- wie A-Adenylsaure geben m it CuS04 in neutraler Lsg. einen Nd., der sich 
in uberschussigem Alkali m it tief blauer Farbę lóst. Die yon K l im e k  u . P a r n a s
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(C. 1932. I I . 2829) beschriebcne Rk. m it alkal. Cu-Lsg. t r i t t  m it h- u. <-Adenylsiiure 
in gleicher Weiso auf, ebenso mit yerschiedenen Purin- u .  Pyrim idinderiw . (Hoppe- 
Seyler’s Z. pkysiol. Chem. 216. 77—80. 25/3. 1933. Berlin, Physiol.-chem. Inst. d. 
Univ.) ____________________  Gu g g e n h e im .
C. Alimenti, Riassunto di chimica industriale organica eon esercitazioni di laboratorio. 2. ed. 

riv c agg. de G. Cardellino. Torino: V. Giogio 1933. (158 S.) 8°. Biblioteca tecnica 
seientifica industriale, no. 46. L. 15.

E. Biochemie.
G. Malquori, Neuere ErgeJmisse der physikalischen Chemie der Biokolloide. I. 

Sammelref., das die wichtigsten Tatsachen iiber die physikal. Chemie der EiweiBstoffe, 
der Oberflachenspannung u. die physikal. Deutung yon Immunitatsvorgangen in ge- 
drangter Form bringt. (Arch. Scienze biol. 17. 87—97. 1932.) SCHNITZER.

N. Andrault de Langeron und Edm. Leclerc, Ozydałions-Reduktionspotentiale. 
(Ind. chim. belge [2] 4. 151—70. April 1933. — C. 1933. I. 2119.) N o r d .

L. Karczag, Uber die oxydokatalytische Wirkung der Korpersdfte au f den Gewebs- 
stoffwechsel. Der 0 2-Verbrauch yon Meerschweinchenniere u. Gehirn, nach W a r b u r g  
manometr, gemessen, war in Serumultrafiltraten bis um 20-mal groBer ais in Ringerlsg. 
Die anaerobe Milchskurebldg. war in den Ultrafiltraten oft vollig aufgehoben. (Bio- 
chem. Z. 260. 44—46. 13/4.1933. Budapest, I II . Medizin. Klinik d. Univ.) K r e b s .

E i. E n zym ch em ie .
J. Jackson, Enzyme und ihre neueren Anwendungen in  der Industrie. Histor. 

iiber Enzyme. N atur der Enzyme u. Theorien der Enzymwrkg. Anwendungen der 
Enzyme in der Garungs-, Textil- u. Lederindustrie, zu medizin. Zwecken u. in der 
Abwasserreinigung. (Pharmac. J . Pharmacist ([4] 75) 129. 370—71. 391—92. 5/11.
1932.) _ __ WlLLSTAEDT.

H. B. Sreerangachar und M. Sreenivasaya, Kontraklionskonstanten von Enzym-
Substral-Systemen. Mit Hilfe der friiher (vgl. C. 1932. II . 1311) beschriebenen dilato- 
metr. Methode wurden Kontraktionskonstantcn (bcrechnet aus der im Dilatometer 
ermittelten Depression u. der entsprechenden Menge des hydrolysierten Substrats) er- 
m ittelt: Emulsin-Salicin 4,10; Starke-Pankreatin 0,68; Starke-Speicheldiastaso 0,67; 
Starke-Malzdiastase 0,79; Starke-Takadiastase 1,57; Glykogen-Pankreatin 0,45; 
Glykogen-Speicheldiastase 0,83; Glykogen-Malzdiastase 0,54; Glykogen-Takadiastase
1,47. — Bei den Systemen Emulsin-Amygdalin u. Emulsin-Arbutin konnte keine 
Volumeniinderung wahrend der Hydrolyse beobaehtet werden. (Current Sci. 1. 166. 
Dez. 1932. Bangalore, Indian Inst. of Science.) HESSE.

M. Nordlund, Die biochemische Synthese der Aminosauren. Ein zusammen- 
fassender Uberblick iiber die wichtigsten Auffassungen yon der biochem. Synthese der 
Aminosauren. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 6. 36— 41. 15/2. 1933. Helsinki, 
Biochem. Inst.) R o u t a l a .

Herbert O. Calvery, Ernst Waldschmidt-Leitz und Anton SchaJfner, tjber 
den fraktionierten enzymatischen Abbau von Eieralbumin. Die Methode der fraktionierten 
enzymat. Hydrolyse (WALDSCHMIDT-LEITz) wurde auf Albumin angewendet. Die 
Spaltung, welchc durch Best. des freigesetzten Amino-N nach v a n  Sl y k e  u .  durch 
Titration der freiwerdenden Carboxylgruppen yerfolgt wurde, ergab, daB die frei
gesetzten NH2- u .  COOH-Gruppen im Verhaltnis 1 :1  standen u .  daB die Leistungen 
der einzelnen Enzyme einfache Verhaltnisse zueinander aufwiesen. Bezogen auf den 
freigewordenen Amino-N ausgedruckt in %  des Gesamt-N ergaben sich folgende 
Leistungen der nacheinander angewendeten Enzyme: 1. Pepsin — Carboxypolypeptidase 
(oder Aminopolypeptidase) — Dipeptidase: 24 + 24  +24. — 2. Pankreasproteinase
— Carboxypolypeptidase (oder Aminopolypeptidase) — Dipeptidase: 24 + 36  +12.
— 3. Pepsin — Protaminase: 24 +  6. — 4. Pankreasproteinase — Protaminase: 24 +  6. 
Der bei 1. bzw. 2. erhaltene Endwert yon 72% entspricht dem Endwert der Saure- 
hydrolyse u. reprasentiert den gesamten in Form von Peptidbindungen yorhandenen 
Amino-N, soweit er durch die Methode VAN S l y k e  der Messung zuganglich ist. — 
Nach Pepsin hatte Pankreasproteinase keine Wrkg. mehr, ebensowenig Pepsin nach 
Pankreasproteinase. Aus Verss. 1. u. 2. kann geschlossen werden, daB bei der pept. 
Hydrolyse hauptsaehlich Tripeptide entstehen, wahrend unter den durch Pankreas
proteinase gebildeten Spaltstiicken auch hóhere Peptide anzutreffen sein dlirften.
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F tir die Hydrolyse durch Protaminase ist kennzeichnend, daB der durch Protaminase 
freiwerdende Amino-N genau dem im Eieralbumin enthaltenen a-Aminostickstoff 
der bas. Aminosauren Arginin, Histidin u. Łysin entspricht. (Naturwiss. 21. 316. 
28/4. 1933. Prag, Deutsche Techn. Hochsch.) H e s s e .

J. M. Nelson und Catherine Hemperly, Co-Fermente und Atmung der Banana. 
F tir die Unterss. wurden frische, gelbreife Bananen im Mórser m it der Halfte ihres 
Gewichtes an W. zerkleinert u. die M. zentrifugiert. Dicser E strak t (ebenso auch der 
PreBsaft) enthalt einen Aktivator, der die glykolyt. Wrkg. von Apozymase der Hefe 
fordert. Die wss. Lsg. kann einige Min. erhitzt werden, ohne daB ein Verlust an akti- 
vierender Wrkg. ein tritt; beim Eindampfen am Wasserbad bei pH 6,4 bis zur Trockne 
wird der Aktivator unwirksam. Der Aktivator ist gegen Siiure (pn 1) widerstancLs- 
fahiger ais gegen Alkali (pn 9,4). Der Aktivator kann durch Collodiummembran dialy- 
siert werden. Der Aktivator aus rohen Extrakten ist weniger wirksam ais die Co- 
Zymasc der Hefe; die Wrkg. wird durch kleine Mengen von MgCl2, nicht aber von 
Acetaldehyd erhoht. — Der E x trak t aus Bananen enthalt auch Phospliatase u. Carb- 
ozylase. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1102—06. Marz 1933. New York, Columbia 
Univ.) H e s s e .

D. Keilin, Cytochrom und intracellulare Ałmungsmzyme. Die Arbeit bringt eine 
Obersicht der Kenntnisse von Cytochrom. — Zum SchluB werden die hauptsachlichen 
Tatsachen zusammengestellt, auf denen die Vorstellung von der Atmungstatigkeit 
des Cytochroms u. des Oxydase-Cytochromsystems beruhen. Diese sind: Cytochrom 
(ein Gemisch von 3 Hamochromogensubstanzen) ist das am weitesten Terbreitete 
Pigment, das sich in den Zellen von aeroben Organismen findet, dagegen in den 
anaerobcn Zellen fehlt. — In  der N atur besteht ein strenger Parallelismus zwischen 
der Verteilung des Pigmentes, der Verteilung der Oxydase u. der Atmungstatigkeit 
der Zelle. — Im  reduzierten Zustand zeigt Cytochrom 4 scharfe Absorptionsbanden, 
welche bei Oxydation Terschwinden; Verschwinden u. Wiederauftauchen der Banden 
in den Zellen stimmen m it Oxydation u. Bed. des Cytochroms uberein. — In  lebenden 
Zellen unterliegt Cytochrom einer kontinuierlichen Oxydation u. Red. Die Aktivitiit 
von Cytochrom in lebenden Zellen, d. h. seine Oxydation u. Red., wird von allen 
Hemmungskórpern in der gleichen Weise u. im gleichen AusmaBe beeinfluBt wie die 
Atmungstatigkeit der Zelle; KCN, H2S, NaN3 u. CO hemmen die Oxydation, Narkotiea 
(z. B. Urethan) hemmen die Red. — Reduziertes Cytochrom reagiert m it groBer Ge- 
sehwindigkeit m it intracellularer Oxydase +  0 2, wobei es sofort oxydiert wird. Anderer- 
seits reagiert oxydiertes Cytochrom rasch m it organ. Molekulen oder Mctaboliten, die 
durch Dehydrogenasen ak tm ert sind. Die Red. von reduziertem Cytochrom, die durch 
Molekule der Mctaboliten a k tm ert wird, ist nichts anderes ais die Oxydation dieser 
Metaboliten; m it anderen W orten: Atmung. —  Das Oxydase-Cytochromsystem kann 
hergestellt werden aus Oxydase des Herzmuskels u. Cytochrom o der Backcrhefe. 
Es wurde gefunden, daB Cystein nicht durch eine der beiden Komponenten allein, 
sondern nur durch das System der beiden Komponenten oxydiert wird. Die A ktivitat 
dieses Oxydase-Cytochromsystems gegen Cystein wird durch Erwarmen auf iiber 70° 
aufgehoben u. wird gehemmt durch KCN, H2S u. CO (im Dunkeln) [weniger durch 
CO im Licht] u. zwar in derselben Weise u. im gleichen AusmaB wie die Atmung von 
lebenden unbeschadigten Hefezellen. Das so konstruierte Oxydase-Cytochromsystem 
verhalt sich also wie ein wahres Atmungssystem der Zelle. — Bei der intracellularen 
Oxydation werden die durch Dehydrogenasen aktivierten Metabolite zu Wasserstoff- 
donatoren. Sie unterliegen der Oxydation, indem sie das oxydierte Cytochrom redu- 
zieren, wobei dieses ais Wasserstoffacceptor wirlvt. Das reduzierto Cytochrom reagiert 
m it Oxydase u. Sauerstoff, wobei es oxydiert wird. F ur die Ozydation der intra- 
cellultiren Metaboliten sind also zwei Systeme wichtig: das System von WlELAND- 
T h u n b e e g , bestehend aus Dehydrogenasen u. ihren Co-Fermenten, u. das System 
von W a r b u e g , bestehend aus Oxydase u. Cytochrom. (Ergebn. Enzymforschg. 2. 
239—71. 1933. Cambridge.) ' H e s s e .

W. Grimmer und M. Teitelbaum, Weiłere Untersuclmngen iiber die hlilcli- 
peroxydme. (Ygl. C. 1930. II. 3585.) Aus Magermilch durch 80°/oig. Fallen m it Ammon- 
sulfat gewonnenes Albumin wurde m it 1%  Pankreatin bei 37° 3—4 Wochen lang 
-rerdaut, dann wieder durch 80%ig- Sattigiuig m it Ammonsulfat abgeschieden u. 
dialysiert. Die Wirksamkeit der Lsg. betrug das 15-fache von Pb-Serum. Geh. der 
Lsg. an Trockensubstanz 0,4001, Asche 0,0296, N 0,0538, Fe 0,017 g/100 ccm, Trypto-
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plian war nicht vorhandcn. KCN bewirkte in Ideiner Konz. nicht Verniehtung des 
Fermentcs, also liegt nicht Fe-Wrkg. yor. Weitere Reinigung durch Tonerde nach 
WlLLSTATTER, wobei dio beigemengte N-Substanz starker adsorbiert wurde ais das 
Ferment, Abnahme des Peroxydasegeh. nach 7 Suspensionen auf 70, des N-Geh. auf 
22,3%. Noch weitere Reinigung gelang auch nicht durch Eluierung. Nach der Unters. 
ist die Perosydase keine Funktion des Albumins oder von Fe. (Milchwirtsehaftl. 
Forsehg. 14. 473—75. 16/3. 1933. Kónigsberg, Univ.) Gr o s z f e l d .

S. Gr. Hedin, NacMrag zu meiner Milteilung uber die Gegcnwart von einem Eiweif) 
synthelisierenden Enzyme in  der M ik . Vf. korrigiert einen auch in das Referat iiber- 
gegangenen Schreibfehler bei seiner vorangchenden Mitteilung. Danach muB es C. 1932.
II . 388, Zeile 25 heiBen, daB bei der Syntheso der im isoelektr. Punkt fallbare N mit 
der Zeit z u nimmt. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 216. 203—04. 13/4. 1933. 
Upsala, Univ.) H e s s e .

Ernst Masehmann und Erica Helmert, Zur Kennłnis der katheptischcn Pro- 
teinase. Nach W a l d s c h m id t -Le it z  liegen die kathept. Enzyme tier. Organe u. Gewebe 
in den Zellen in unwirksamer Form vor u. werden erst beim Zellzerfall durch das Hinzu- 
treten der dabei entstehenden Zookinase, das ist Glutathion, proteolyt. wirksam. Vff. 
konnen dies nicht bestatigen. Nach ihren Beobachtungen enthalten Glyeerinausziige 
aus ,,zookinasefreien“ Praparaten aus Leber, Milz u. Niere noch kathept. Proteinase 
in  vollakt. Zustand, d. h. also Enzym, das der Ergiinzung durch einen Aktivator nicht 
bedarf. In  den untersuchten zahlreichen Auszugen lag mindestens 50%, manchmal 
sogar 75% der kathept. Proteinase in vollakt. Zustande vor. Daneben ist noch inakt. 
Proteinase vorhanden. Yff. zeigten ferner, daB im frischen Organbrei auch noch 
aktiyierte Proteinase vorhanden ist, d. h. Enzym, das durch anwesendes Glutathion 
wirksam ist; dieses fehlt in den Organpraparaten u. im Organpulver, da das Glutathion 
bei der Behandlung des Organbreies m it A. vor dem Trocknen entfernt ist. — Im  
Gegensatz zu W a l d s c h m id t -Le it z  fanden dio Vff. bei der Autolyse der Organe keine 
Zunahme an Zookinase. — Das Kathepsin laBt sich durch 5 Min. langcs Schiitteln 
des auf 0° gckuhlten Organpulvers m it Eiswasser zu ungefahr 80—90% in Lsg. bringen.
— Die Ergebnisse machen es sehr wahrscheinlich, daB ein Teil der kathept. Organ- 
proteinase in den Zellen in vollakt. Zustande vorliegt, also der Erganzung durch einen 
Aktivator nicht bedarf, um sich an der EiweiBumformung in der lebenden Zelle zu 
beteiligen. W ahrend nach W a l d s c h m id t -Le it z  kathept. Proteinase u. Carboxy- 
polypeptidase extracellular in Tatigkeit tretende autolyt. Enzyme sind, erscheint den 
Vff. die Beteiligung des Kathepsins an der intrazellularen EiweiBumformung ein n. 
physiolog. Vorgang zu sein u. ist ais solcher an sich nicht befahigt, eine patholog. Ver- 
anderung der Zelle bzw. einen Zellzerfall herbeizufiihren. Die Beteiligung des Enzyms 
an der Auflsg. der organ. Substanz bei der Strukturauflsg. der Zelle ist Folgę, aber 
nicht Ursache des Zellzerfalls. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 216. 141—60. 13/4. 
1933. Frankfurt a. M., Georg Speyer-Haus.) H e s s e .

Ernst Masehmann und Erica Helmert, t/ber Kathepsin und Peptidasen in 
carcinomaldsen und sarkomaldsen Tierm. (Vgl. vorst. Ref.) Die Zellen der Leber, Milz 
u. Niere n. sowie earcinomatoser bzw. sarkomatoser Tiere enthalten viel rnehr Kathepsin 
ais die Zellen des Mausecarcinoms bzw. des Mause- u. Huhnersarkoms. Noch weniger 
1. Kathepsin wie das Krebsgewebe enthiilt das Muskelgewebe sowie das embryonale 
Gewebe. Im  nekrot. Materiał des Mausecarcinoms fehlt das Kathepsin fast vóllig. 
Der Aktivierungsgrad der kathept. Proteinase wird in Auszugen u. Praparaten von 
Tumoren in der Regel niedriger gefunden ais in Auszugen u. Praparaten von Organen. 
W ahrend der Geh. der Ausziige aus Organen u. Geschwiilsten an Dipeptidase ungefahr 
gleich ist, wird im nekrot. Teil des Mausecarcinoms nur etwa 1/3 der im soliden Teil 
Torkommenden Dipeptidasemenge gefunden. Die Beobachtungen der Yff. geben keine 
Anhaltspunkte dafiir, daB dem Kathepsin, wie W a ld sc h m id t-L e i tz  (C. 1929. I. 
3119) meint, eine Bedeutung fiir die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Krebsgewebes 
beizumessen ist, noch daB der Stoffwechsel bósartiger Geschwiilste durch eine ge- 
steigerte proteolyt. Aktivitat gekennzeichnet ist. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 
216. 161—72. 13/4. 1933. Frankfurt a. M., Georg Speyer-Haus.) “ H esse .

D. Michlin und W. Rubel, t/ber die Wirlcung ton Monojodessigsaure au f die 
Proteasen von Geweben, isolierłen malignen Geschumlsłzellen und zellfreien Ezlraklen. 
1/,ooo-m°I- Jodessigsaure hemmt die proteolyt. Wrkg. von tier. Geweben auf Gelatine. 
(Biochem. Z. 260. 121—28. 13/4. 1933. Moskau, Biochem. Inst.) K r e b s .
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E s. P flan zen p h yslo log ie . B ak terio log ie
Werner Scholz, Die Chlorose der gdben Lupine (Lupinus luteus) in  ihrer Beziehung 

zum Eisen. Die Jugendcliloroso der gelben Lupine ist eine echte Eisenmangelchlorose. 
Die alteren Blatter enthalten inimer mehr Eisen ais die jungen, eine Wanderung des 
Eisens von den alteren in dio jiingeren Blatter findet nicht sta tt. Eisenmangel ist 
immer m it schlechter Eisenverteilung verbunden u. kann schon dadurch entstehen, 
daB der Kalk im Boden den E in tritt des Eisens in die Wurzeln verhindert. Die schad- 
liche Beeinflussung der Wurzeln durch Kalk ist vom Kalk-Eisenverhaltnis im Boden 
abhangig. Hohe Kalkgaben schadigen die Substanzerzeugung der Lupine -weitgehend; 
dem wirkt Eisendiingung entgegen u. vermag den Kalkschaden fast auszugleichen. 
Das Eisen ist der Łupino ein Mittel gegen den KalkuberschuB, den sie ohne Eisen 
wehrlos aufnimmt. Kalk vermag aber seinerseits die Eisenaufnahme zu beeintrachtigen 
u. die Heilwrkg. dadurch abzuschwachen. Bei Kalkmangel enthalten die alteren Blatter 
immer mehr Kalk ais die jiingeren. Der Kalkgeh. der Lupinensamen ist zu gering, 
um die anderen Reservestoffe m it seiner Hilfe Yólhg zu erschópfen. Der Eisengeh. 
reicht nur bis zur Bldg. des 3. Blattes aus, das Eisen tr it t  aus den Keimblattem in 
die Blatter iiber. E rst spater wird diese Verlagerung gehemmt, so daB eine Eisen- 
anreicherung in den Keimblattorn sta tthat. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde. 
Abt. A. 28. 257—98.1933. Agrikulturchem. u. Bakteriolog. Inst. d. Univ. Breslau.) L ins.

Marie Braecke, Uber quantitative Veranderungen verschiedener Olykoside wahrend 
der Vegetationsperiode. Glykoside dienen ais Reservestoffe u. werden nur in besonderen 
Fallen angegriffen (Oentiana lutea, Aucuba japonica, Tazus baccata, Amelancliier vul- 
garis, Rhinanthus cristagalli, Melampyrum arveji.se, Menyanthes trifoliała). (J. Pharmac. 
Belgiąue 14. 729—33. 745—53. 1932.) L i n s e k .

R. Fosse, P. de Graeve und P.-E. Thomas, Rolle der Allantoinsaure bei den 
hóheren Pflanzen. Ober das Vork. der Allantoinsaure (I) in den Blattern von Acer 
pseudoplatanus u. in Phaseolus vulgaris vgl. C. 1927. II. 1740 u. friiher. Vff. beschreiben 
ausfuhrlich die Gewinnung von I aus Trifolium satiyum, welches 6 Tage im Dunkeln 
bei 31° asept. gekeimt hatte. I  wurde ais Hg-Salz gefallt (vgl. C. 1927. II. 2772), aus 
dieseni m it H2S abgeschieden u. in das Dixanthylderiv. iibergefuhrt. — I  hauft sich 
wahrend des Keimens auBerordentlich an. Samen von Mehlotus officinalis u. Trifolium 
sativum wurden bei Raumtemp. u. am Licht auf feuchten porósen Platten zum Keimen 
gebracht. Geh. an I  vor dem Keimen ca. 0,1 g pro kg trockener Pflanze, nach dcm 
Keimen 6,85 g bei Mehlotus (35 Tage), 12,9 g bei Trifolium (20 Tage). — Bereitung 
der Lsgg. von I  aus den gekeimten Samen mittels 0,01-n. HCI u. Reinigung derselben 
mittels Na-Wolframats u. H2S04 werden beschrieben. Best. des Geh. an I  erfolgte 
mittels der Glyoxylsaure-Farbrk. auf spektrophotometr. Wego (vgl. C. 1931. II. 2189 
u. friiher). — t)ber Ursprung u. Bildungsweise von I  vgl. C. 1929. 1.1950. II. 582.
1 9 3 0 .1. 986.1932. II. 885 .1933 .1 .1793. (C. R, hebd. Seances Acad. Sci. 196. 883—86. 
27/3. 1933.) L in denbaum .

A. Kasakow und M. Kotschergina, EinflufS des Kochsalzes au f die Pigment- 
bildung bei B. prodigiosum. Alte Laboratoriumsstamme von B. prodigiosum, die die 
Fahigkeit verloren haben, bei Zimmertemp. Pigment zu bilden, produzieren wieder 
stark  rotes Pigment, wenn man sie bei 37° in JSTahrboden m it erhóhtem NaCl-Geh. 
sat (Zusatz von 0,7—1,8 ccm gesatt. NaCl-Lsg. zu 5 ccm gewohnlicher Bouillon). 
Pigmentbldg. nach 5—8-tagigem Stehen bei 37°, die sich verstarkt bei Umsaat auf 
gleichartige Nahrboden bei 37° oder auf gewóhnliche Nahrbodeń bei Zimmertemp. 
Das Pigment verschwindet wieder bei 37° auf gewóhnlichem Nahrboden. — Ein gleicher 
Vers. m it dem farblosen B. fluorescens hat kein positives Resultat crgeben. (Zbl. Bak- 
teriol., Parasitenkunde, Infektionskrankh. Abt. I I . 88. 144. 24/4. 1933. Moskau, Wissen- 
schaftl. Inst. d. Fleischindustrie.) K o b e l .

J. R. Sanbom, Die Bildung von halbdurchsichtigen Membranen aus Kulturen von 
Schleim produzierenden Milcroorganismen. Viele hefeahnliche Pilze erzeugen auf kohle- 
hydrathaltigem Nahrboden schleimige Massen; die verwendbarsten werden von ge- 
wissen Arten von Oidium u. Monilia gebildet, die ein reichlichcs, teigiges Oberflachen- 
wachstum liefern, das nach einigen Wochen zah u. lederartig wird. Diese Erzeugnisse 
(z. B. aus Glućose, Dextrin, Glyeerin oder Kartoffeldekokt) konnen zerkleinert u. in 
eine gleichfórmige Suspension gebracht werden, aus der sich auf einer Unterlage die 
Substanz ais pergamentartiges B latt absetzt. Sofort nach ihrer Bldg. werden diese 
Blatter m it einer Schmiermittelemulsion behandelt, um ihnen Biegsamkeit zu ver-
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leihen, u. getrooknet. (Science, New York 77. 290. 17/3. 1933. International Paper 
Company Glens Falls, N. Y.) E r b e .

Alb. J. J. Vande Velde, Uber carbamidhaltigc Kullurbaden fiir Mikrobem. 5. Mitt. 
(4. vgl. C. 1931. II . 257.) Unters. des Einflusses von Sulfocarbamid (SC.) auf B. laetis 
acidi, B. fluorescens, B. ureae, S. cerevisiae. SC. zers. sich nicht bei der Sterilisierung 
des Kulturmediums u. wird erst bei Konz. iiber l,25°/0 giftig. Die Mikroben auCer
B. fluorescens sind wenig empfindlich gegen die Wrkg. des SC. Ais Kulturmilieu dienten 
Magermilch, Lactosebouillon u. fiir die Giirverss. eine Zuckerlsg. (Natuurwetensch. 
Tijdschr. 15. 55—61. 1/3. 1933. Gent, Univ.) Gr o s z f e l d .

E 6. T ierphysiologle.
A. Butenandt, H. A. Weidlich und H. Thompson, Neue Beiłrdge zur Kon- 

stitution des Follikelhormons. (Vorl. Mitt.) Die Formeln I u. II fiir das Follikelhormon 
C1RH 220 2 u . sein H ydrat wurden folgendermaBen gestiitzt: Dio von M a r r ia n  u . von 
D oiSY  (C. 1932. II . 2983) aus II dureh Alkalischmelze erhaltene Phenoldicarbonsaure 
C1sH 220 5 (HI) — die aus I nicht erhalten wird — enthalt die Carbonyle wohl in 1,5-Stel- 
lung, ist also durch Spaltung yon II zwischen den OH-tragenden C-Atomen entstanden. 
Ihre Dehydrierung m it Selen fuhrt zu einem Dimethyloxyphenanthren, ClcIIH0 , F. 190

O
CH3

UH

D

B

chv c o o h

,COOH
III -CH,

l^COOH

CHS «COOH

bis 191°, Benzoyherb. F. 210°, Methylatlier F. 153°. DaB es Formel IV besitzt, erscheint 
bis auf die Stellung des Hydrosyls dadurch bewiesen, daB Zinkstaubdest. zu 1,2-Di- 
meiliylplienanthren, C16H14, F. 140°, Pikrat, orangerot, F. 148°, fuhrt. Die Synthese 
dieses Dimethylphenanthrens gelang nach H a w o r t h  (C. 1932. II. 536) durch Um- 
setzung des aus Napbthalin u. Methylbemsteinsaureanhydrid zuganglichen Metbyl- 
tetanthrenons (V) m it Methyl-MgJ. Derselbe KW-stoff entstand auch aus Atiobilian- 
saure (YI) m it Selen, was auf den engen Zusammenhang beider Stoffklassen hinweist. 
Es ergibt sich somit sicher, daB Ring A, B u. C ein Phenanthrenskelett bilden, an 
■das der FunfringD  angeschlossen ist; das Methyl befindet sich an C,3 oder C14; min- 
destens eines der zwei methyltragenden C-Atome in IV ist Haftstelle des Fiinfrings 
(da ein Methyl aus dem CH2C00H-Rest yon H I entstanden ist); endlich sitzt die Car- 
bonyl- bzw. Pinakongruppierung im Ring D. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 601—04. 
5/4. 1933. Gottingen, Univ.) B e r g m a n n .

Broda Otto Bames, Die •physiólogische Aktivitat ton Jod, im Thyreoglobulin. 
Thyreoglobulin wird in alkal. Lsg. mit Pankreatin verdaut. Dabei zerfallt es in eine 
saurelósliehe u. saureunl. Fraktion. Es wird die A ktiyitat des Filtrates u. des Ruck-
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standes miteinander yerglichen. Die Aktiyitat wird am Gewiehtsverlust yon Tieren 
gemessen, die m it der betreffenden Substanz gefiittert worden waren. F iltrat u. Riick- 
stand enthalten ungefahr gleiełmel J .  Die physiol. Aktiyitat des Original Thyreo- 
globulinextraktes iiberwiegt bei weitem die sehr geringe Aktiyitat des Filtrates, das 
durch entsprechende Dosierung auf den gleiehen J-Geh. gebraeht worden war. Mit 
dem unl. Riickstand wurden hingegen schon bei 3/4 der bei dem F iltrat angewandten 
Dosis erheblieh groflere Gewichtsyerluste u. andere starkę physiol. Wrkgg. erzielt, 
die bei dem F iltrat fehlten. Aus den Verss. wird gesehlossen, daB im Thyreoglobulin 
nur die Halfte des J  an die physiol. wirksame Komponente gebunden ist, es sei denn, 
daB ein Teil der akt. Substanz durch die kunstliche Verdauung zerstort wird. (Amer. J. 
Physiol. 101. 583—90. 1932.) B a c h .

Otto Stiller, Blulgifte ais Kropfnoze. Vf. fand bei Yerss. an Meerschweinchen ein 
Kropf erzeugendes Agens in WeiJ3kohl bestatigt, dessen Wrkg. aber von gewissen 
Bedingungen (Vitaminmangel) abhing. Yiel regelmaBiger traten die Schadigungen 
durch Verabreichung yon taglich etwa 10 g (saponinhaltigen) Riibkohlblattern ein, 
die sehr starko VergróBerungen hervorriefen. Wahrscheinlich wird die Druse daboi 
zur Neutralisierung von im Blut befindlichen Giften zu iibermaBiger Mehrleistung 
angespornt. (Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 24. 90—93. 1933. Bern, Eidgen. Gesund- 
heitsamt.) G r o s z f e l d .

K. V. Tłumami und H. E. Dolk, Uber die die Entstehung des pflanzliclien Wuchsstoffs 
bei Rhizopuskulluren regelnden Bedingungen. Es wurden die Bedingungen studiert 
unter denen Rhizopus-Kulturen eine móglichst groBe Produktion yon Wuchsstoff 
ergaben. — Aspergillus u. Rhizopus eignen sich fur die genannten Zwecko gleieh gut. 
Durchliiftung steigert dio Ausbeute an Wuchsstoff innerhalb gowisser Grenzen pro- 
portional der stattfindenden Durchliiftung. Die Ausbeute an Mycel ist cbenfalls yer- 
mehrt, aber bei weitem nicht so stark wie an Wuchsstoff. — Von den untersuchten 
Peptonen erwies sich Pepton W lT T E  ais besonders geeignet ais Zusatz zur Nahrlsg. — 
Belichtung yerbesserte im allgemeinen die Ausbeuten. Die optimale Ausbeute wird 
etwa 10 Tage nach Ansetzen der K ultur bei 35—36° erreieht. Am 4. u. 5. Tag ist der 
Geh. der K ultur an Wuchsstoff kleiner ais am 2. u. 3. Tag. Es scheint so, daB der 
Wuchsstoff entsprechend der Bldg. der Sporangien entsteht u. daB bei der Sprossung 
der Sporen ein Teil des Wuchsstoffes wieder yerbraucht wird. — Die Entstehung 
dunkler carotinoider Substanzen geht etwa der Bldg. des Wuchsstoffes parałlel. (Biol. 
Zbl. 53. 49—66. 1933. Pasadena, Calif. Inst. of Technol., William G. Kerkhoff Lab. 
of the Biol. Sciences.) W a d e h n .

J . van  Oyerbeek, Eine Unlersuchung uber den Phototropismus an Dicotyledonen. 
(Ygl. K o g l u .  H a a g e n  S m its, C. 1932. I. 2481.) Zur Erklarung des Phototropismus 
konnen im Zusammenhang m it den iiber das Auxin ermittelten Tatsachen 2 Móglich- 
keiten angefiihrt werden. Es konnte einmal dio Empfindlichkeit der Zelle gegeniiber 
dem Auxin durch Belichtung yermindert werden oder andererseits die Verteilung des 
Auxins durch die Belichtung derart beeinfluBt werden, daB sich das Auxin ungleich- 
miiBig, also starker nach der beschatteten Seite yerteilt. — Werden Cotyledonen yon 
Raphanus m it Agarwurfelchen gleiehen Auxingeh. in der bekannten Weiso yersehen, 
so ist die Einw. im Dunkeln starker ais bei allseitiger Belichtung. Diese geringere Einw. 
im Licht liegt nicht daran, daB die diffundierende Auxinmenge im letztoren Fali kleiner 
ist. Es zeigte sich, daB yon einem auxinhaltigen Agarwiirfel durch einen Hypocotyl- 
zylinder in einen anderen Aganviirfel die gleiehe Menge Auxin hindurchtritt, gleieh- 
giiltig ob der Vorgang im Dunkeln oder bei allseitiger Belichtung vor sich geht. Die 
beschattete Zelle muB also gegen Auxin empfindlicher sein ais die belichtete. — Um 
die Verteilung des Auxins bei ungleichmaBiger Belichtung im Hypocotyl zu unter- 
suchen, wurde ein Hypocotylzylinder m it einem auxinhaltigen Agarwiirfel bedeekt 
u. am anderen Ende des Zylinders zwei durch eine Rasierklinge getrennte Agarwurfelchen 
befestigt. Das Wiirfelchen der belichteten Seito enthalt nach Beendigung des Vers. 
weniger Auxin ais das andere. Es wird in weiteren in dieser Richtung ausgefiihrten 
Verss. die yon W e n t  ausgesprochene Auffassung bestatigt, daB einseitig einfallendes 
Licht den sonst allseitig aus der Spitze kommenden Wuchsstoffstrom derart ablenkt, 
daB die belichtete Seite sehr wenig u. die beschattete Seite den gróBten Teil des Wuchs
stoffes empfangt. — Die phototrop. Kriimmung ist also einerseits dadurch begriindet, 
daB der gróBto Teil des Wuchsstoffes nach der beschatteten Seite gezogen wird u. 
andererseits dadurch, daB die Empfindlichkeit der beschatteten eine hóhere ist ais die
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der belichteten. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 35. 1325—35. 1932. 
Utrecht, Botan. Labor.) W a d e h n .

Niels Nielsen und Vagn H arte lius, Unłersuchungen iiber die Wirlcung einiger 
Metalle. ais Co-Wuchsstoffe. Filtrierpapier wirkt nicht ais K atalysator bei der Bldg. 
yon Wuchsstoff B. Diese Substanz bildet sieh beim Erwarmen von Zucker m it ge- 
wissen organ. Siiuren oder dereń Ammoniumsalzen, auch wenn kein Filtrierpapier 
anwesend ist. Das Filtrierpapier wirkt dagegen ais Co-Wuehsstoff, d. h. der Wuchs- 
stoff B  ist nur schwach wirksam, wenn der ISIahrlsg. nicht gleichzeitig gewisse aus dem 
Filtrierpapier stammende Stoffe zugefiihrt werden. Das Filtrierpapier selbst h a t keinen, 
oder nur ganz schwachen EinfluB auf die Trockensubstanzproduktion, wenn nicht 
gleichzeitig Wuchsstoff B  in der Lsg. anwesend ist. -— Welche Stoffe die Wrkg. des 
Filtrierpapieres verursachen, bleibt unentschieden. Móglicherweise ist es eine Mischung 
von versohiedenen Metallen. Auch Zn wirkt ais Co-Wuchsstoff, so daB ein Zn-Salz 
dio Wrkg. des Wuchsstoffes B  auf die Trockensubstanzbldg. fórdert. Zn scheint in- 
dessen auf andere Weise zu wirken ais Filtrierpapier, da die Wrkg. einer optimalen 
Aschenmenge durch Zn-Zusatz weiter verstarkt wird. Bei der Bldg. von Wuchsstoff B  
auf biolog. Wege durch Zucht yon Rhizopus suinus, ist der EinfluB des Filtrierpapieres 
von gleicher A rt wie bei der chem. Wuchsstoffbldg. Wird Rhizopus suinus auf 
Ammoniumtartrat-Glueoso ohne Filtrierpapier gezogen, so bildet sieh zwar Wuchsstoff B, 
welcher jedoch nur dann auf die Trockensubstanzprod. voji Aspergillus niger wirken 
kann, wenn dem Praparat Filtrierpapier oder ein Auszug aus Filterasche bzw. Zn 
zugesetzt worden ist. (Biochem. Z. 259. 340—50. 20/3. 1933. Kopenhagen, Carlsberg 
Labor.) ' K o b e l .

N. H ajdu , Uber den nichtproteinen Schwefelgehalt der geformlen Bestandteile des 
Blutes. In  den geformten Bestandteilen des Blutes fand Vf. 4,85— 5,25 mg-% nicht- 
diffundiblen, nichtproteinen S. Die Konz. des diffundiblen, nicht proteinen S in den 
Formelementen betragt 55% der Plasma-S-Konz.; es wird eine Gleichung zur Be- 
rechnung des nichtdiffundiblen Formelementen-S aus Vollblut- u. Plasma-S angegeben. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 206. 217—24. 1932. Prag, Deutsche Univ., I. med. 
Klin.) PANTKE.

H . Stiem ens und G. C. H eringa, Untersuchung au f Lipoidphosphor- und anorga-
nischen Phosphorgehalt des Blutes wahrend und nach Hohensonnenbestrahlung. Haut- 
bestrahlung m it kunstlicher Hóhensonne war bei n. mannlichen Personen ohne EinfluB 
auf den Lipoid-P, erhóhte aber den anorgan. P. (Kederl. Tijdschr. Geneeskunde 77- II . 
1635—39. 15/4. 1933. Gennep, Sanatorium Mariaoord.) GroSZFELD.

I. Boas, Beitrage zur Koprohamatologie. I .—III . Die klinische Untersuchung der
Faeces a u f Deuteroporphyrine. Die klinische Bedeutung der Porphyrine fiir die Ver- 
dauungspathologie. (Klin. Wschr. 10. 2311—12. 11. 1051—52. 1496—98. 1932. 
Berlin.) PFLUCKE.

Saren L. 0 rskov , Uber die Bedeutung der Kohlensaure fiir die Diffusion der 
Ammoniumsalze durch die Blutkorperclienmcmbran. CO, fordert die Hamolyse durch 
NH4C1. Die Wrkg. der C02 beruht dabei nicht auf Beeinflussung des p n , sondern ist 
spezifischer Art. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 231. 680—84. 24/1. 1933. 
Kopenhagen, Medizin.-physiolog. Inst. d. Univ.) KREBS.

H enri de W aele, Anaphylaxie durch Eiweiflkórper. Deearboxylierte Amino- 
sauren sind starker tox. ais unbehandelte. Es besteht ein ahnliehes Verhaltnis wie 
zwischen Histamin u. Histidin. Pepton wird in bezug auf Fahigkeit, einen Schock zu 
erzeugen, nach Deearboxylation annahemd 10 mai so giftig. Auch das Histidin-freie 
Clupein kann nach Decarbosylation einen Schock hervorrufen. Es drangt sieh dam it 
die Uberzeugung auf, daB im Organismus eine Decarbozylase entscheidend fiir die 
Anaphylaxie sein muB. (Ann. Physiol. Physicochim. biol. 8 . 416—18. 1932. Gent, 
Uniy. Labor. de Physiol.) OPPENHEIMER.

J . M urray Scott, Ammoniumphosphat ais Mittel zur Vergróperung der Harn- 
aciditat. Ammoniumphosphat erwies sieh bei oraler Zufuhr ais geeignet, den pn des 
Harns herabzusetzen u. damit die Wrkg. des Hexamethylentetramins ais Harnanti- 
septicum zu erhohen. (Canad. med. Ass. J .  25. 666—67. Toronto, Univ., Dep. of 
Pharmaeol.) PANTKE.

S uttek iti M aruyam a, Narkotin und Vitamin C. Aus Narkotin Methylnarkotin 
nach R y g h  (C. 1932. I. 834) krystallin. herzustellen, gelang nicht. Die untersuchten, 
partieU entmethylierten Praparate zeigten keine antiskorbut. Wirksamkeit. (Sci. Pap. 
Inst. physie. chem. Rcs. 20. 259—73. April 1933 [Orig.: deutsch].) B e r g m a n n .
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B. C. P . Jansen , J . P . W ibaut, P . J .  H ubers und P . W. W iardi, Die Formel 
des Vitamins B±. Es wird die Darst. von Vitamin 3 1 aus Reishautchen u. aus Hefo be- 
schrieben. Die zalilreichen Analysen stimmen auf die Formel C12H 180 2N4S -2 HC1. 
Es ist nicht ausgeschlossen, daB nach der Annahme von W in d a u s  (C. 1933. I. 1311) 
in dieser Formel 1 Mol. H.,0 enthalten ist; doch halten Vff. das nicht fiir wahrscheinlich, 
da nur die Analysen des Pikrolonats, das relativ wenig Vitamin enthalt, besser fiir die 
anhydr. Formel sprechen. Vff. halten die untersuchte Substanz fiir das wirkliche 
Vitamin B x, doch mahnen die Yerss. von K i n n e r s l e y ,  0 ’B r i e n  u .  P e t e r s  (C. 1933. 
I. 1965) etwas zur Vorsicht. (Reeueil Trav. chim. Pays-Bas 52  ([4] 14). 366—-70. 15/4. 
1933. Amsterdam, Lab. f. physiolog. u. f. organ. Chemie.) B e r g m a n n .

E. L. H irst, Die Struktur der Ascorbinsdure. Im  AnschluB an die C. 1 9 3 3 .1. 1156 
referierten Verss. haben Vff. festgestellt, daB bei der Oxydation der Aseorbinsaure
1-Threonsiiure entsteht: H N 03 oxydiert namlieh zu d-Weinsaure. Aseorbinsaure en t
spricht also konfigurativ der 1-Sorbose. Mit Alkalihypochlorit entsteht dieselbe Threon- 
saure auch aus dem Prod. A, das die Umsetzung yon Aseorbinsaure mit wss. Jodlsg. 
liefert. Verb. A kann also reagieren wie eine Substanz der Formel I. Yf. stellt fest, 
daB A im Moment der Bldg. nicht ais freie Saure, sondern ais Lacton yorliegt. A zeigt 
unter diesen Bedingungen keine selektiye Absorption, dreht in W. stark rechts u. gibt 
«in krystallin. rotes Phenylhydrazinderiy. vom F. 216°. Beim Stehen nimmt die

H OOCCO.CO.OHOH.CHOH.CH,OH „  HOh 5 T  J c H .C h & h .O E
I O

HOCn------ ,CO HOHC,------ -,CO
I I I  H O c t^ ^ J c iI—CHOH- CH2OH IV  COL^JCH.CHOH-CH.OH

HO—C | = C —OH OCj— COH
V 0 d ^ ^ J c H .C H 0 H - C H ,0 H  V I H O C ^ J c H .C H O H .C H jO H

O O
Drehung allmahlich ab, u. bei 295 mfi tr itt  eine mafiig intensive Bandę auf. Nach Er- 
reichung des Gleichgewichts ([<x ] d  =  — 6 ° )  wird ein gelbes Phenylhydrazindcriy. vom
F. 210° erhalten; die Gleichgewichtsverb. kann wieder zu Aseorbinsaure reduziert 
werden. Beim Alkalischmachen zeigt die mutarotierende Lsg. zwei sehr intensiye 
Banden bei 265 u. 340, die beim Ansauern sich nach 245 u. 300 yerschieben. A erleidet 
in alkal. Lsg. Autoxydation u. Red. unter teilweiser Wiederbldg. von Aseorbinsaure. 
Die genannten beiden Phenylliydrazinderiyy. sind isomer u. diirften durch Konden- 
ation von 2 Moll. Phenylhydrazin u. 1 Mol. C0H 6O,, entstanden sein. Das rote Di-phenyl- 
hydrazinderiy. der Aseorbinsaure, F. 187°, leitet sich von C0H8O6 ab, so daB Substanz A 
durch einen reyersiblen Dehydrierungsyorgang gebildet sein muB. Im  Gegensatz zu 
Aseorbinsaure gibt A mit HC1 kaum Furfurol. Von den yerschiedenen moglichen 
Formeln fiir Aseorbinsaure bevorzugt Vf. — auch auf Grund der krystallograph. u. 
rontgenograph. Messungen — eine, die den sauren Charakter der Substanz auf eino 
akt. OH- u. nicht eine Carboxylgruppe zuruckfuhrt. Da auch Glucosonderiw. sauer 
sind. schlagt Vf. die Formel eines 3-Keto-l-sorbosons oder eines Tautomeren (II, III, 
IV, V oder VI) fiir Aseorbinsaure vor. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52 . 221—22. 
10/3. 1933. Birmingham, Univ.) B e r g m a n n .

E. L. H irst, E . G. V. P ercival und F . Sm ith, Die Konstitution der Ascorbin
sdure. (Vgl. vorst. Ref.) Die in der vorst. referierten Arbeit ausgesproehenen t)ber- 
legungen sind gestiitzt dureh die Erfahrungen an den M ethylderiw. der Aseorbinsaure: 
Das m it CH2N2 erhaltliche, neutral reagierende Dimethylderiy. reagiert mit 1 Aquiyalent 
1/10-n. Alkali ohne Eliminienmg von Methanol; es muB also der Lactonring in I  ge- 
offnet sein. Im  Gegensatz zu den Annahmen von K a r r e r  (C. 1933. I. 2576), sowie 
M i c h e e ł  u .  K r a f t  (C. 1933. I. 1965) sind also beide Methoxyle yon enol. Charakter. 
Mit starkem Alkali zers. sich das Dimethylderiy. yollig — noch instabiler ist (s. u.) das 
Tetramethylderiy., das sehon an 1/10-n. Alkali beim Erhitzen mindestens 3 Moll. Methyl- 
alkohol abgibt. Die von M i c h e e l  u .  K r a f t  aus Dimethylascorbinsiiure m it methyl
alkoh. NH3 erhaltene Substanz vom F. 123° ist gleichfalls durch Addition yon NH3 
an die Lactongruppe yon I  entstanden. Es hat noch die beiden Methoxyle, yerhalt 
sich wie ein Amid, enthalt 1 Mol. gebundenen CH3OH u. hat die Zus. C9H 190 ,N  (nicht
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CH30 —C ,= = = C —OCH, CHjO—C , = j C —OCH3
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CHjOCO COOCH3
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V o
C8H 160 6N). — Die Ringstruktur der Ascorbiasaure ergibt sich aus der Ozonisation des 
Tetramethylderiy., das aus der Dimethylyerb. m it Jodmethyl u. Ag20  entsteht. Ozoni
sation gibt eine neutrale Substanz III, die mit NH 3 quantitativ Oxamid u. 2-Oxy-3,4- 
dimethozybutyramid (IV) liefert. Die zugehórige Oxydimethoxybuttersaure besteht aus
2 Isomeren, zu 80% aus 3,4-Dimethyllhreonsaure (tlberfiihrung in 2,3,4-Trimethyl-
threonsdure; Amid, F. 77° [<x]d =  + 66° in W.) u. zu 20% aus 3,4-Dimethyl-l-erylhron- 
sdure (Amid, F. 113°, [a]n =  —34° in W.). Da die Amidę beider Sauren m it Na-Hypo- 
ehlorit lsocyanate liefern, sind sie beide a-Oxysauren, u. der beobachtete Epimerie- 
effekt ist auf eine intermediar yerlaufene Enolisation an C4 zuruckzufuhren. Diese 
Resultate sind nur durch Formel II  oder V fiir die Tetramethylverb. zu deuten, wahrend 
Vff. die bisher yorgeschlagenen Formeln ablehnen. Formel V ist gleichfalls nicht haltbar, 
einmal wegen des Vicrringes, zweitens weil die ehem. Eigg. sich m it ihr nicht erkltiren 
lassen. Formel VI fiir Vitamin C erscheint Vff. ais bowiesen. (Naturę, London 131. 
617. 29/4. 1933. Birmingham, Univ.) B erg m an n .

F ritz  M icheel und K urt K raft, Die Konstitution des Vitamins C. IV. Mitt. 
(III. vgl. C. 1933. I. 1965.) Die durch Ozonisation yon Dinitrobenzoyldimethyl- 
vitamin in 50%ig., HCl-haltigcr Essigsaure u. anschlieflende Entfem ung der Nitro- 
benzoesiiure (Ausathern) u. Oxalsiiure (Ca-Acetat) erhaltliche Lsg. enthalt die zugleich 
entstehende Trioxybuttersaurc u. ihr Lacton in einem Gemisch, das etwa +17° dreht. 
Es kann danach nur 1-Threonsaure oder 1-Erythronsaure vorliegen. Da das bei 158° 
schmelzende Phenylhydrazid in W. +30° dreht, ist crstere Altemative zutreffend. 
Das Vergleichsmaterial wurde aus d-Xylose bereitet. Bei der partiellen Hydrolyse des 
Ozonisierungsprod. wurde ein Dinitrobenzoj'1-l-threonsauremethylester erhalten. Weiter 
wird berichtet, daB auch das Dimethylvitamin (F. 63°) in sehónen Krystallen erhalten 
werden konnte. Die Unters. seiner Ultraviolettabsorption in absol. A. u. der Vergleich 
mit dem Spektrum des Vitamins zcigte, daB das Vitamin in A. weitgehend enolisiert 
ist. — Fiir die Reduktionswrkg. des Vitamins (gegeniiber Jod  oder AgN03 ist nebenst.

Gruppierung verantwortlich. Zum Vergleieh wurde der ahnlich 
jC==0 dem Vitamin gebaute ^,^'-Diketotetrahydrofuran-a,a'-dicarbon-

J c h _C <f^ saurediathylester (I) herangezogen, der mindestens halftig enoli-
OH s;ert  sein muB, da er farblos ist u. eine intensive FeCl3-Rk. gibt.

Er reagiert jedoch in CC14 nicht m it wss. Jodlsg., wohl aber die 
freie Saure mit Silbernitrat (am besten das Na-Salz in essigsaurer Lsg.). Auch die 
Lsgg. dieseś Esters zeigen wie die deś Vitamins u. Dimethylyitamins starkę Abweichung 
vom B E E R sc h e n  Gesetz: b e tra c h tl ic h e  Z u n a h m e  des molaren A b so rp tio n sk o e ff . m i t  
steigender Verdiinnung. — Die kiirzlieh von H i r s t  (vgl. vorst. Ref.) fiir das Vitamin C 

0 = C -------iC = 0  H O C = ,C O H
I  HsCjOOC-HcL J c H-COOCjH , I I  HOCHj• HOCH• H c ls^/ J c = 0

O O
aufgestellto Formel I I  vermag einige chem. Eigg. nicht zu erklaren; es ist unwahrschein- 
lich, daB diese Substanz II, die sich yom Lacton der 2-Ketogluconsaure nur durch die 
Stellung des OH an C5 untcrscheidet, sich yon letzterer Verb. so yerschieden yerhalten 
kann.

V c r a u  c h e. Methylascorbinsauremethylesler, CsH 12O0. A u s dem Vitajnin mit 
Diazomethan. Kp. 0l001 150—170°. A u s A. F. 63°. — 'l-Threonsaurephenylhydrazid, 
C10H 14O4N2. A us dem Gemisch von Saure u. Lacton (s. oben) [entsprcchend aus 
d-Threonsiiure (d-Xylose — ->- d-Xylonsaure — >- d-Threose — >- d-Threonsaure)] m it 
1’henylhydrazin in Essigsaure. Aus h. Essigester Blattchen, F. 157— 158°. [< x ]d 20  =  

XV. 1. 245
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+30° (in W.). — Dinitrobenzoyl-l-threonsauremethylester, C19H 10Oł2N2. Ozonisierung 
des Di-p-nitrobenzoyldimethylvitamins in Eg.; Eindampfen der Lsg. im Vakuum, Um- 
krystalliBieren aus absol. A. Neben dom friiher besohriebenen Ozonisierungsprod. vom 
F . 162° in der Mutterlauge. Nadelchcn, F. 137°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 216. 
233—38. 3/5. 1933. Gottingen, Univ.) B e r g m a n n .

M arcel Paget, Langeron und Cordonnier, Die Calciumbilanzen. Ilire Technik, 
ihre Auswcrtung, ihre Beobachtung in  der Pathologie. Die Technik besteht in 6-tagiger 
Diat, entkaltend 0,850—1,300 g Ca u. Best. des Ca in den Ausscheidungen ais Oxalat, 
bei pa =  5 u. w. gefallt. Die Ermittelung der Ca-Stoffwechselbilanz ist n e b e n  
a n d e r  e n ein geeignetes Yerf., um die Fahigkeit des Organismus zur Ca-Fixierung, 
die Indication einer Ca-Therapie oder die Wrkg. gewisser Arzneimittel, wie Insulin, 
Vitamin D u. a., auf den Ca-Stoffwechsel zu bcurteilen. (J . Pharmac. Chim. [8] 17 
(125). 24&—60. 16/3. 1933.) DEG K ER .

L. Seekles, B. S jollem a und F . C. van der K aay, Ein Beilrag zur Pharma- 
kologie des Calciums bei inłrarendser Anwendung. Angaben uber den Herz- u. Lungen- 
effekt von intravenós injiziertcm CaCl2 bei Kiilbern u. Bindem. Das in Ionenform 
injizierte Ca wird groBtenteils an PlasmaeiweiB gebunden (Steigerung des nicht diffu- 
siblen Anteils von %  bis y s auf 1/2 oder mehr). Die maximale Beeinflussung des Herzens 
u. der Lunge tr i t t  auf, wenn das Ca noch zum gróBten Teil in nicht gebundenem 
Zustand zirkuliert. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 164. 
G35—40. 1932. Utrecht, Univ., Lab. f. med. Veterinarchemie u. Klin. f. tierarztl. 
Obstetrie u. Gynakol.) P a n t k e .

F. G. B ratley , H. H . B urroughs, D. M. H am ilton  und C. K ern , Uber die
Wirkung der Pyrodinvergiftung auf das Blut und die Bluiabbausldtlen. M it besonderer 
Beriicksichtigung der Bildung von Heinz-Ehrlichschen Korpern (hdmoglóbinamischen 
Innenkorpern) in  vivo und in  vitro. Acetylplienylhydrazin (I, =  Pyrodin) u. Phenyl- 
hydrazinhydrochlorid riefen bei Hunden u. R atten  nach subcutaner Injektion schwere 
Anamie horror, wobei sich I  ais der starker wirkende Stoff erwies. Bei beiden Stoffen 
tra t rasche Toleranzerlióhung ein. Bezuglich der mitgeteilten hamatolog. Befunde 
muB auf das Original verwiesen werden. (Amer. J . med. Sci. 182. 597—605. Phila- 
delphia, P a . ,  Univ. of Pennsylvania.) P a n t k e .

G. T anret, Uber die hyperglykamisierende Wirkung von Hordeninsulfat. (Buli. Soc.
Chim biol. 15. 11—22. 1933.) _ Op p e n h e im e r .

K. Laubenheim er, Neuere Untersuchungen uber die Desinfeklicmswirkung des 
„Sagrotan". Das Desinfektionsmittel Sagrotan (p-Chlor-m-Kresol +  Chlorxylenol) ist 
durch Anderung des Mischungsverhiiltnisses der Komponenten hinsichtlich seiner 
desinfizierenden K raft yerbessert worden. (Med. Klinik 29. 459—60. 31/3. 1933. 
Frankfurt a. M., Inst. f. exp. Ther.) K r e b s .

Chas. G urchot, P . J .  H anzlik  und Je an  Spaulding, Physikalische und chemische 
Eigenschaflen des Natriumjodowismutits; eine losliche Yerbindung des eleklronegativen 
Wismuts fu r  den Oebrauch in  der Behandlung von Syphilis. Die anfangliehe Darstellungs- 
weise des Na-Jodowismutits: BiCl3 m it uberschiissigem N aJ  in Essigester durch langeres 
Kochen zum Na-Jodowismutit umzusetzen, wurde abgeandert, um ein reineres u. ein- 
heitlicheres Prod. zu erhalten: 50 g BiCl3 in 250 ccm absol. Essigester lósen, darauf 
25 g wasserfreies N aJ in Portionen von 30 g allmahlich unter starkem Schiitteln bei 
Zimmertemp. zusetzen, das Gemiseh 2 Stdn. auf dem Wasserbade erwarmen. Der so 
dargestellten Verb. (rotę Krystalle; spezif. Gewicht iiber 3,33) entspricht nach den 
analyt. Daten, Bi-Geh. durchschnittlieh 21,9%, am besten die Formel Na2B iJ5-4 H 20 . 
Die Verb. ist in Essigester, A., Aceton, Glyeerin, Glykol, Propylenglykol u. W. I., in
A. sil., in Benzol, Toluol, PAe., Chlf., Alkyl-, Athylenhalogeniden, CS2 u. CC14 dagegen 
unl. Eine Lsg. von 6%  Na-Jodowismutit u. 12% N aJ in Glykol wird mit Jodobismitol 
benannt. Da das Bi in konz. wss. u. in Glykollsgg. zur Anodę wandert, ist es im Na- 
Jodowismutit elektronegativer Natur, bildet also m it dem J  zusammen das Anion. In  
verd. wss. Lsgg. wird die Bi-Verb. hydrolysiert. Zusatz von N aJ, Milchsaure u. H J  
hemmen die Hydrolyse. Weiterhin werden Bestandigkeit u. Hydrolyse der Bi-Verb. 
in verschiedenen organ. Losungsmm. untersueht. AnsehlieBend wird das Verh. der 
Bi-Verb. gegen Sauren, Alkalien, H 2S u. Au-, Ag- u. Pb-Salze studiert. Eingehend wird 
auch die Rk. von wss. u. Glykol-Na-Jodowismutitlsgg. m it EiweiB (Rinder-, Pferde- 
serum u. Eieralbumin) untersueht. Die Glykollsgg. des Na-Jodowismutits werden in 
geringerem MaBe durch W. u. Serum hydrolysiert bzw. gefallt, ais die wss. Lsgg. Das 
Bi des Na-Jodowismutits u. Jodobismitols diffundiert nur langsam durch Kollodium-
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u. Froschhautmembranen. Die Ggw. von SerumeiweiB erhoht bei beiden Membranen 
im allgemeinen die Diffusionsgeschwindigkeit. — Die Bedeutung elektronegativer Bi- 
Verbb. fiir die Behandlung von Neurosyphilis wird eingehend diskutiert. (J. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 45- 427—67.1932. San Francisco, California, Dep. Pharm., S t a n f o r d  
Univ. School of Med.) M ah n .

A. D enham -W hite, U pendranath  B rahm achari und B. B. M aity, Uber den 
therapeutischen Wert von Thiosarmin in  der Behandlung ton Syphilis. In  vergleickenden 
Unterss. an weiblichen ind. Syphiliskranken wurde der therapeut. W ert von Thiosarmin 
(Di-Na-dioxydiaminoarsenobenzolmethylensulfonat) u. 9 weiteren Yerbb.: Sulfarsenol, 
Sulfarsenol u. Bismostab, Norarsenobillon, Novarsenobillon u. Bismostab, Novarseno- 
billon u. Mercurosol, Słabilarsan, Thiobismol, Quinoidobismuth, Bismułhidol ermittelt. 
Thiosarmin war nach den yorliegenden Ergebnissen die wirksamste Verb. (groBtc Zahl 
von Fallen negativer WASSERMANN-Rk. nach der Behandlung). Ebenso war die Ver- 
traglichkeit des Thiosarmins grofler ais die der anderen Arsenobenzolyerbb., so war 
unter den 30 m it Thiosarmin behandelten Kranken lcein Fali, bei dem Unvertraglichkeit 
gegen hohcro Thiosarmindosen beobachtet wurde. (Indian med. Gaz. 68. 80—83. Febr. 
1933. Calcutta, Voluntary Venereal Hosp. and Med. Coli. Hosp., Bengal.) M ahn.

Leo B reuer, Erfahrungen mit I)doxin bei Infektionskrankheiten. Klin. Bericht 
iiber giinstige Erfahrungen mit Detoxin bei Diphtherie, Scharlach u. Typhus. (Wien. 
med. Wschr. 83 . 513—14. 29/4. 1933. Graz, Landeskrankenh.) F r a n k .

E. F oum eau , J .  Trefouel, D. Bovet und P ierre  K oetschet, Chemotherapie der 
Infektionen mit Trypanosoma congolense. Elektive Wirkung organischer Polyarsen- 
verbindungen. Mitteilung einiger neuer As-Verbb., die eine, wenn auch im allgemeinen 
nicht sehr erhebliche Wrkg. auf die Lifektion der Maus m it Tryp. congolense haben, 
wahrend sie bei dem iiblichen Test der Naganainfektion nicht wirken. Die wichtigsten 
Reprasentanten sind: 4-Aminophenyl-l,2-diarsinsdure; 4-Amino-l,5-diphenylarsin-
saure, 4-Oxy-5-aminophenyl-l,3-diarsinsaure; eine 2. Gruppe bilden die D eriw . der 
Diphenyldiarsinsaure, von denen die 2-Oxy-5-amino-4,4'-diphenyIarsinsaure die beste 
ist. Harnstoffderiw . der Aminophenylarsinsauren zeigen nur eine schwache Wrkg. 
Eine weitere Gruppe bilden Arsenrerbb. der Benzidinazofarbstoffe von der allgemeinen 
Formel: R—N—N • C0H., ■ CeH 4 • N—N—R. Hier war das Praparat optimal bei dem
R  der 3-Amino-4,4'-diphenylarsinsaure bzw. der Naphthalin-l,4-arsinsaure entsprach. 
Von den Polyarsenazoverbb. war die Phenyldiarsin-l,2-azo-4,5' -phenyl-2'-oxy-l ,4'-di- 
arsinsdure am besten. In  keinem Falle wird ein chemotherapeut. Index iiber 3 er- 
reicht. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196 . 1173—75. 18/4. 1933. Paris.) S c h n i t z e r .

Th. Lochte und W . P u tschar, Ein Fali von todlicher Fuadinvergifłung. Fuadin- 
Neo antimosan, ist ein 3-wertiges Sb-brenzcatechindisulfonsaures Na, das ais Spezifikum 
bei Tropenkrankheiten vielfach Verwendung findet. Bei einem 20-jahrigen Madchen 
m it beginnender multipler Sklerose traten bei der Wiederholung einer Fuadinkur nach 
der 4. Injektion plotzhch schwere Krankheitserscheinungen auf, die innerhalb 15 Stdn. 
unter Erscheinungen einer Vasomotorenschwache zum Tode fiihrten. (Dtsch. Z. ges. 
gerichtl. Med. 20 . 471—81. 28/3. 1933. Gottingen, Univ.) F r a n k .

Sigismund B łam am i, Ein Heilmittel gegen Metolvergiftung. Vf. gibt die Zus. 
eines Mittels gegen die durch Metol bewirkte Hautentziindung an, welehes kein F ett 
oder Ol enthalt. Von Pudern der betreffenden Hautstellen wird abgeraten. (Brit. 
J .  Photogr. 80. 72. 10/2. 1933.) F r i e s e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Edw ard Lloyd, Die Kolloide in der Pharmazie. Besprechung der kolloidehem. 

Grundlagen einiger Gruppen pharmazeut. Zubereitungen. (Chemist and Druggist 1 1 8 . 
442—44. 22/4. 1933.) _ D e g n e r .

S. L. H ilton , Einige Bezeptunvertrdglichkeiten. Mitteilung u. Besprechung einiger 
iirztlich verordneter unyertraglicher Arzneimischungen u. einiger Fallo von Rezeptur- 
schwierigkeiten. (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 128—31. Febr. 1933.) D e g n e r .

H. B. M ackie, Die galenischen Zubereitungen der B. P .-I. Bemerkungen zu 
folgenden B.-P.-Artikeln: Aromat. Wasser, Sterilisation, NH4-Acetatlsg., physiol. 
NaCl-Lsg. u. FowLERsche Lsg. (Pharmac. J .  Pharmacist 1 3 0  ([4] 76). 271. 1/4. 
1933.) D e g n e r .

B. A. B uli, Die Bereitung der galenischen Prdparate der B. P. Bemerkungen zur 
Darst. yon galen. Zubereitungen aus Chinarinde, Colchicum, Belladonna, Cascara

245*
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Sagrada, Mutterkorn, Hyoseyamus, Strychnos, Senega, Senna, Caryophyllus, Bucco, 
J  u. Rheunt. (Pharmac. J . Pharmacist 130 ([4] 76). 317—18. 15/4. 1933.) D e g n e r .

i F . A. Upsher Sm ith, Ammi Visnaga. (Vorl. Mitt.) Bericht u. Bibliographie iiber 
das bisher zur Pharmakognosie, Pharmakologie, Therapie, Pharmazie u. Chemio der 
in ikrer Heimat Agypten I t  li e 11 a genannten, dort ais Mittel gegen Harnleiterkrampfe 
u. -steino gebrauchten Friichte von Ammi Yisnaga Lam. (Umbelliferae) Bekannte 
(2 Abb.). (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 184—87. Marz 1933.) D e g n e r .

R. Sakai und T. M asaki, Uber den Nahrwert von Bldttem der Atiemisia vulgaris L. 
tar. indica Maxim. (I. Mitt.) Die quantitative chem. Analyse der Blatter ergab in 
°/o% • W- H)74, RoheiweiB 25,85, Rohfett 2,59, Rohfaser 23,10, N-freie organ. Sub
stanz 26,59, Mineralbestandteile 10,13, Gesamt-N 4,12, Protein-N 2,93, Futterungs- 
verss. an Kaninchen. — Die Mineralbestandteile waren zu 66,46% in W. 1., walire 
A lkalitat =  80,78; sie bestanden (in % % ) aus: SiO, 13,62, Po O. 3,78, Fe„03 2,51, 
A120 3 2,35, MgO 1,71, CaO 10,11, K 20  47,73, Na20  1,75, S 03 3,89, Cl 12,23. Der wss. 
Auszug der Blatter enthalt sehr viel reduzierende u. andere Zucker, der Auszug mit 
NaOH (5%) keine; 1. Protein ist ebenfalls am meisten im wss. Auszuge yorhanden. 
Die frisclien Blatter enthalten Vitamin A (Scliutzdosis 6 g, Heildosis 8 g je Maus), 
geringe Mengen B,, B2 (Wachstum bei 1 g je Ratte) u. C (Schutzdosis 3 g je Murmel- 
tier). Von organ. Basen wurde nur A d e n in  identifiziert. (J. pharmac. Soc. Japan 53. 
47—52. Marz 1933. [Orig. dtsch.] Kumamoto [Kyushu], pharm. Fachschule.) D e g n e r .

Charles B eguin , Der reduzierende Zucker der Bliite der deutschen Kamille (M atri- 
caria Chamomilla L.). (Vgl. C. 1933. I. 2974.) Yerss., in der Drogę Glucose durch 
Synthese des /S-Methylglucosids u. Layulose durch Ausziehen der reinen Verb. nach- 
zuweisen, hatten folgendes Ergebnis: die Kamille gehort zu den wenigen Pflanzen, 
die keine oder fast keine Glucose, wohl aber Layulose enthalten; diese konnte ais Ca- 
Verb. isoliert u. durch [a], Red. alkal. Cu-Lsg., Ketoserk. nach BOUGAULT u. das 
Phenylosazon m it F. 202° identifiziert werden. (J. Pharmac. Chim. [8] 17 (125). 241 
bis 248. 16/3. 1933.) D e g n e r .

M.-M. Ja n o t und M. B ernier, Untersuchung iiber die Lokalisierung der Alkaloide 
im  Peyotl. (Buli. Sei. pharmacol. 40 (35). 145—53. Marz 1933. Paris, pharm. Fak.) D e g n .

J . H . B urn, Die therapeutischen Anwendungsgebiete der Solanaceendrogen. Vortrag. 
Besprechung der Unterschiede in den therapeut. Wrkgg. der Belladonna-, Hyoscyamus- 
u. Stramoniumblatter, sowie ihrer Alkaloide Atropin u. Hyoscyamin. (Pharmac. J .  
Pharmacist 130 ([4] 76). 242—43. 25/3. 1933. Pharmakol. Lab. Brit. Pharm. 
Soc.) D e g n e r .

W ilbur L. Scoville, Beitrdge zur Extraklion von Drogen. (J. Amer. pharmac. Ass. 
21. 877—86. Sept. 1932.) _ P. H. S c h u l t z .

H eitor Luz, Der A ba ia teiro-Flu ide xtra kt und eine Modifikation seiner Formel. 
Vf. schlagt gewisse Abanderungen gegeniiber der Herst. nach der brasilian. Pharmakopoe 
vor. (Boi. Ass. brasil. Pharmaceut. 13. 366—69. 1932.) WlLLSTAEDT.

A. F . Sievers, Ein Metallextraklionsapparat fiir phytochemisclic Arbeiten. Be- 
schreibung u. Abb. einer Modifikation des von B r y a n t  (C. 1929. II. 1565) angcgebencn 
Metall-Soxhletapp., besonders geeignet zur Extraktion grofier Mengen von Pflanzen- 
teilen mit PAe. oline Verlust an Lósungsm., zur Konzentrierung von Extrakten oder 
zum Abdestillieren von Ldsungsmm. (J . Amer. pharmac. Ass. 22. 182—84. Marz 1933. 
U . S. Deptmt. of Agriculture, Bureau of P lant Ind.) D e g n e r .

J . Btichi, Uber die Herstellung von Dekokten und Infusen mit Hilfe des Jenaer 
OlasfiUergerdtcs „Synthrax mit HaJm". Verss. zur Ermittelung der unter Verwendung 
des genannten, im Original beschriebenen u. abgebildeten App. erzielten Alkaloid- 
ausbeuten in Decoctum Chinae (10 ad 200) u. Infusum Ipecacuanhae (1 ad 200) — im 
Yergleich zu den in den iiblichen Infundierbiichsen erzielten — hatten folgendes E r
gebnis: bei Decoctum Chinae etwas hohere Ausbeuten im „Synthrax“ , bei Infusum 
ipecacuanhae geringere; diese werden darauf zuriiekgefuhrt, daB bei diesem App. 
nicht das gesamte W. m it der Drogę in Beruhrung kommt; auBerdem ist im „Synthrax“ 
bei feinem Ipeeacuanha-Pulyer die Filtration wegen des hohen Starkegeh. erheblich 
behindert. (Vgl. hierzu S c h o b e l ,  C. 1929- II. 1562.) (Pharmac. Acta Helyetiae 8- 
53—59. 25/3. 1933. Ziirich, Kanton-Ap.) D e g n e r .

L. G. F reem an und E. L. Schwabe, Aupcrliche Emulsionen mit einem neuen 
Emulgator. Die Brauchbarkeit yon Triathanolamin (T.) ais Emulgator, allein u. neben 
Olsaure, bei yerschiedenen Emulgierungsyerff. wurde untersucht. Freie Fettsaure ent- 
haltende Ule geben mit T. haltbare Emulsionen. Eine Emulsion aus 85 Ol, 15 W. u. T.
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bliob wahrend einer 6-monatigen Beobachtungszeit stabil. Wenig oder keine freie 
Fettsaure enthaltenden ólen ist zu haltbarer Emulgierung m it T. Olsaure zuzusetzen. 
D as Zeit u. Materiał sparende Verf. der iimulgierung in der Flasche ist den anderen 
im Erfolg gleichwertig. T. wird ais Emulgator in der Pharmazie auf Grund der be- 
schriebenen Verss. empfohlen. (J. Amer. pharmae. Ass. 22. 232—35. Marz 1933. 
Buffalo, U. S. A., Univ.) D e g n e r .

F. F isch ler, Salben und Kreme mit antibalderieller Tiefenuiirkung. (Pharmaz. 
Zentralhalle Deutschland 74. 221—22. 13/4. 1933.) D e g n e r .

D. J . De Jong , Unguentum terebinthinaceum. B l u t r o t e  s ta tt b r  a u n roto 
Farbung von Unguentum terebinthinaceum (Balsamum Locatelli, Terpentinsalbe) 
Ph. Ned. V. deutet auf Zusatz k i i n s t l i c k e n  Farbstoffes u. ist daher ais vorschrifts- 
widrig zu beanstanden. (Pharmae. Weekbl. 70- 356. 15/4. 1933. Zaltbommel.) D e g n e r .

P h. H orkheim er, Die Anfertigung von Tabletten in  der Rezeptur. Ais Bindemittel 
werden empfohlen: IĆartoffelstarke, Arrowroot, beide bei 50° getrocknet, Pektin -f  
Dextrin, weiB, aa, ath. Lsg. yon Stearinsaure (0,75 g in 50 ccm), ath. Lsg. von Kakaoól 
(0,03 g in 1 ccm) u. Milchzucker. Vorschriften zu Tablettenmassen fiir einige Arznei- 
mittel. (Pharmaz. Presse 38. Wiss.-prakt. Heft. 38—39. Marz 1933. Nurnberg, Ap. d. 
Stadt. Krankenhauses.) D e g n e r .

J . Buchi, Uber die p-Oxybenzoesaureester und ihre Verwendung zur Ilaltbarmachung 
pharmazeutischer Zubereilungen. Vortrag. tJbersicht iiber dio bisher auf den yer- 
schiedenen Anwendungsgebieten mit den genannten Verbb. gemachten Erfahrungen. 
(Pharmae. Acta Helyetia 8. 27—38. 25/3. 1933.) D e g n e r .

George R. Milne und Gordon R a ttray , Pilzwachstum in Liąuor arsenicalis B. P.
1932. Mehrere Handelsmuster Liąuor arsenicalis B. P. 1932 (FoWLERsche Lsg.) wurden 
auf Pilzwachstum untersucht (vgl. D y e r , C. 1933. I. 2985). Fast alle enthielten 
Myzelien, aus allen entwickelten sieh bei Impfung auf Kulturplatten (Coon, 34°) Pilz- 
kolonien. (Pharmae. J .  Pharmacist 130 ([4] 76). 246. 25/3. 1933. Glasgow, Boyal 
Techn. College.) D e g n e r .

Jo h n  R ae, Liąuor arsenicalis B. P. 1932. Die Wirlcung von Nitraten au f die 
Bildung von Pilzwachstum. Teile eines Praparates aus N 03'-freiem Materiał wurden 
m it 0,5 ccm sterilisierter verd. H N 03 (I) bzw. 0,01 g K N 03 in steriler Lsg. (II) ver- 
setzt; Blankovers.: III. Unter gleichen Bedingungen aufbewahrt, zeigten I  u. I I  nach
4 Tagen Pilzwachstum, I I  obendrein Knoblauchgeruch, I I I  war unverandert geblieben. 
10 Tage spater titriert zeigte I  noch 0,977, I I  0,856 u. I I I  0,980% As20 3. Ein anderes,
4 Monate unverandert gebliebenes Praparat zeigte auf Zusatz von H N 03 u. K N 03, 
beide steril, Pilzwachstum, aber keinen Geruch; dies Pilzwachstum stammt zweifellos 
aus Sporen, die erst auf den N 03'-Zusatz zur Entw. gelangten. Der in II  tiitig ge- 
wesene, As-Verbb. angreifende Pilz gedeiht offenbar nicht in schwach saurem 
Medium. — Bei der Bereitung des Liąuor ist auf N 0 3'-Freiheit der Grundstoffe 
zu achten. (Pharmae. J .  Pharmacist 130 ([4] 76). 339. 22/4. 1933. Lab. der
Clay & Abraham, Ltd.) DEGNER.

J . P . Todd und Ja n e t Y. Baird, Die Sterilisierung des Natriumbicarbonats. Vor- 
trag. Die Angaben von S k in n e r  (C. 1933. I. 812) iiber die Móglichkeit, Salze durch 
Perkolation m it A. zu sterilisieren, wurden an ursprunglich keimfreiem u. dann mit 
einem nicht sporulierenden Bacillus (Sarcina lutea; I) u. einem sporulierenden (Bae- 
terium megatherium; El) geimpftem NaHC03 nachgepriift. I  wuclis nach Impfung 
auf Platten in dem alkal. Medium, I I  erst nach Weiterimpfung auf Neutralagar. Diese 
Entw. beider wurde weder durch A. noch durch absol. A. oder Chlf. bei 12-std. Einw. 
beeintrachtigt. (Pharmae. J . Pharmacist 130 ([4] 76). 246—47. 25/3. 1933.) D e g n e r .

Ar. M ihalovici, Ober Sterilisieren von Natriumbicarbomllosung. Zur Bereitung 
einer sterilen unzers. NaHC03-Lsg. (1 1) wird folgendes Verf. empfohlen: 2 Flaschen 
(a u. 6), a m it Glasstopfen, u. 1 Trichter mit Seifenlsg., verd. HC1 u. W. reinigen, 
Flaschen m it je ca. %  1 W* gefullt, Trichter u. 1 Filter im Autoklaven (115°) sterili
sieren, nach dem Abkiihlen das W. aus b durch das Filter in a geben, das m it A. oder 
A. gewaschene, bei 30—35° asept. getrocknete u. steril aufbewahrte NaHC03 (ygl. 
T o d d , vorst. Bef.) aufs Filter geben, W. von a in 6 daruber filtrieren, dann die ent- 
standene NaHC03-Lsg. in a zuriickfiltrieren. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 
211—12. 6/4. 1933. Bukarest.) D e g n e r .

Virgilio Lucas, Untersuchung der kduflichen „Magnesia f l u i d a Der Geh. an 
ais Bicarbonat gebundenem MgO schwankt zwischen 0,20 u. 0,90%, liegt aber meist
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unterhalb des von der brasilian. Pharmakopoe geforderten Geh. von 0,80%. (Boi. 
Ass. brasil. Pliarmaceut. 13. 358—61. 1932. Rio de Janeiro.) WlLLSTAEDT.

N orm an Glass und A. J . Jones, Die Darstellung und Zusammensetzung der 
gefdUłen Phosphate des Calciums. Folgendes rohe Verf. zur annahemden Best. von 
Ca2H 2(POJ)2 u. Ca3P20 8 sowie — bei Praparaten m it CaO-UberschuB — von Ca3P 20 8 
u. CaO nebeneinander iu gefalitem Ca-Phosphat wird angegeben: 1 g gewiehtskonstant 
gliihen, ein weiteres g in 25 ccm n. HC1 lósen (Bldg. von CaH,P20 8) u. mit 0,5-n. NaOH 
gegen (CH3)2-N-C0H 6 zuriicktitrieren. Aus dem Gliihverlust errechnet sich die fiir 
den gegliihten Anteil erforderliche Saure, aus beiden Siiurewerten errechnen sich die 
Anteile an Ca3P2Oe u. Ca2P 20 7 im Gegliihten, 1 Teil Ca2P 20 7 =  1,071 Teile Ca2H 2(P 04)2; 
entsprechend das Verf. fiir CaO +  Ca3P 20 8. Die Unterss. ergaben sehr verschiedene 
Prodd., so daB zur Erreichung eines einheitlichen Prod. die genaue Einhaltung gegebener 
Vorschriften crforderlich ist. (Quart. J . Pharmac. Pharmacol. 5. 442—53. 1932. Liyer- 
pool, Lab. der Evans Sons, Lescher & Webb, Ltd.) D e g n e r .

George H. M acm orran, Die Loslichkeit des Calciumlactals. Vortrag. Calcium- 
lactat wurde wie folgt dargestellt: verd. Milchsaure m it NaOH (5%ig. tlberschuB) 
l /2 Stde. am RiickfluCkuhler kochen, m it H J  neutralisieren, das Aquivalent CaJ2 — 
in soviel Aceton, daB dessen Endkonz. in der Mischung 66%  betragt, gel. — zusetzen, 
Nd. abtrennen, m it 1 W. +  2 Aceton, dann m it Aceton J'-frei, dann mit A. waschen, 
trocknen. —  Dieses Priiparat (I) sowie ein nach E d e r  u. B u c h i (C. 1931. II. 3359) 
dargestelltes (II) u. 7 Handelsmuster verschiedenen Alters (III—IX) wurden (in 
Klammern die Befunde fiir I) auf Geh. (100,4%), Gewichtsyerlust bei 100° (28,2%), 
Loslichkeit in W. von 15,5° (1 in 20,9), Geh. an freier Saure u. Base (0,0), Mol.-Gew. 
(195,9), Krystallform (unbestimmt), Źuckergeh. (0,0) u. opt. A ktiyitat (0,0) untersucht. 
Die Loslichkeit von II  betrug 1 in 26,5, die von III—IX scliwankte zwischen 1 in 12,9 
u. 24,0. Nur 1 Praparat — das m it der Loslichkeit 1 in 12,9 —  zeigte bestimmte 
Krystallstruktur u. Mk. Die chem. Konst.-Daten yon I—IX zeigten keine erheblichen 
Unterschiede, so daB Konst.-Verschiedenheiten nicht ais die Ursache der verschiedenen 
Loslichkeit anzusehen sind. (Pharmac. J .  Pharmacist 130 ([4] 76). 245. 25/3. 
1933.) D e g n e r .

C. T. B ennett und N. R. Campbell, tiber Calciumglycerinphosphat. Das sog.
1. oder saure Salz m it 5—10% Citronensaure sollte zur Bereitung des zusammen- 
gesetzten Glycerinphosphate-Sirup verworfen u. durch das neutrale reine Salz ersetzt 
werden. — Besprechung einiger Best.-Verff., yon denen dem nach F e r r e y  (Yearbook 
Pharmacy 1926. 490) der Vorzug gegeben wird: 1 g, suspendiert in 20 ccm W., in der 
zur Lsg. u. — nach Zusatz von 3—4 Tropfen (CH3)2N-C0H 5-Lsg. — zur starken Rosa- 
fiirbung eben geniigenden Menge 0,5-n. HC1 lósen, m it 0,5-n. NaOH erst auf Gelb, 
dann — nach Zusatz von Thymolphthaleinlsg. auf Blau titrieren. — An das pharmazeut. 
zu yerwendende Salz sollten folgendeAnspriiche gestellt werden: 1. in 50 gW . bei 15°; 
Geh. an wasserfreiem Salz nicht <  84% ; Asche nicht <  50,8% =  16% Ca =  84% 
wasserfreies Salz; 1 g in 100 ccm W. gel. sollte zur Neutralisation (Phenolphthalein) 
nicht >  1 ccm n. HC1 oder n. NaOH yerbrauchen. (Quart. J . Pharmac. Pharmacol. 5. 
517—20. 1932. Lab. Wright, Layman & Umney, Ltd.) D e g n e r .

H einrich  M iinkner, Die neueren Arzneimitlel aus der Gruppe d-es Luminal und 
Phanodorm. Pharmakol. u. chem. Bericht iiber folgende Barbitursaure (Barb.)-Deriw.: 
Prominal — N-Methylphenylathylbarb. (Antiepilepticum m it minimaler hypnot. Wrkg.).
— Phanodorm =  Cyclohesenylathylbarb. (Hypnotikum). — Plianodorm-Ca (Wrkg. des 
vorigen, vertieft). — Evipan =  N-Methylcyclohexenylmethylbarb. ( E i n  schlafmittel).
— Evipan-Na (intrayenóses Kurznarcoticum). (Apoth.-Ztg. 48. 454—55. 15/4. 1933.
Stolp [Pommern], Hofap.) D e g n e r .

Aba V. Sztankay, Beitrage zur chemischen Konstitulion der gebrauchlichen Theo- 
brominverbindungen. Folgende Theobromin-(Th.)-Verbb. wurden auf Grund der N eii- 
BERGschen Hydrotropietheorie auf ihre chem. Zus. untersucht : Th.-Li (Theobromose), 
Th.-Ca lacticum (Theocol), Th.-Ca salicylicum (Ca-Diuretin), Th.-Li benzoicum (Uro- 
pherin-Benzoat), Th.-Li salicylicum (Uropherin-Salicylat), Th.-Na aceticum (Agurin), 
Th.-Na formicicum (Theophorin), Th.-Na citricum (Urocitrol), Th.-Na lacticum (Theo- 
lactin), Th.-Na salicylicum (Diuretin), Th.-Na sulfosalicylicum (Theosahn) u. Th.-Na 
anisieum (Aniso-Th.). Aus samtlichen genannten Stoffen ist das Th. mit Chlf. aus- 
ziehbar, Na, Ca oder Li gehen in diese Lsg. nicht m it iiber, sind also an das Th. nicht 
chem. gebunden. Es handclt sich in allen Fallen um Mischungen des Th. vom Typus
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Th. +  Me(OH)n +  Ac.-O-Me, die hydrotropc Lsgg. bilden. (Pharmaz. Zentralhallo
Deutschland 74. 225—26. 13/4. 1933. Debreczin.) D e g n e r .

Conrad Stich, Zu den Trubungen unserer Morpliiumlosungen. Im  Zentrifugat
einer triibegewordenen, ca. 20 Tage alten Morphinsalzłsg. wurden gefunden: u. Mk. 
groBe rundę gramnegative (gn.) Lufthefe, nicht farbbare Sporen, gn. Stabchen; auf 
Agar- u. Kartoffelkultur trockeno Kolonien kleiner Stabchen, gn., u. reichlicher groBer 
grampositiyer Bazillen, hefeiihnliche Kolonien von Staphylokokken, diinno żartu 
Kolonien kleiner gn. Kurzstabchen; keine Schimmel-Mycelfaden, keine Morphin- 
Zers.-Prodd. (Pharmaz. ZentralhaOe Deutschland 74. 114— 15. 23/2. 1933.
Leipzig.) D e g n e r .

Louis G ershenfeld, R alph  P ressm an und H oratio  C. W ood jr .,  Die baktericide 
Wirksamkeit und die Giftigkeit des Kreosołes und seiner Bestandteile. Verss. bzgl. der 
baktericiden Wirksamkeit yerschiedener Kreosotsorten, bzgl. der Boziehungen zwischen
D ., Kp. u. Guajacol- u. Kreosolgeh. einer- u. therapeut. W ert andererseits, sowie zur 
Auffindung eines besonderen wirksamen Bestandteiles hatten folgende Ergebnisse: 
Phenolkoeff. (gegeniiber Bacillus typhosus; Werte gegeniiber Staphylococcus aureus 
in Klammern): verschiedone Kreosote 2,4—3,9, im Durchschnitt 3,2, natiirliches (fl.) 
Guajacol 1,62 (1,7), synthet. (festes) Guajacol 1,05 (1,1), synthet. Kreosol 1,4 (0,7); 
die hóchstsdd. Fraktioncn des Kreosots (in ihnen Dimethylphenole, Kp. 218—219°, 
u. Athylguajacol) waren die baktericid wirksamsten, aber weniger tox. ais die niedrigsd.; 
dosis letalis des Kreosots u. des Guajacols 0,55 ccm je kg Kaninchen intraperitoneal. 
(J . Amer. pharmac. Ass. 22. 198—204. Marz 1933. Philadelphia, U. S. A., College of 
Pharmacy and Science.) D e g n e r .

Chinoin F ab rik  C hem .-Pharm azeutischer P rodukte A.-G. und Em il W olf,
Ujpest, Ungarn, Darstellung eines Tetraaihoxybenzylisochinolins. — Hierzu vgl. C. 1932.
II . 740. Nachzutragen ist, daB hier der F. der freien Base m it 96—98° angegeben ist. 
Sie bildet ein Hydroehlorid vom F. 186° (Zers.). (Schwz. P. 157186 voni 6/7. 1931, 
ausg. 16/11. 1932. D. Prior. 1/8. 1930.) A l t p e t e r .

Carl A ugust R o jahn , Halle a. S., Herstellung therapeulisch wirksamer Campher- 
saurepraparate, dad. gek., 1. daB die wl. Camphersdure (1) in an sich bekannter Weise 
m it Triaihanolamin (II) versetzt wird, u. zwar unter Bedingungen, bei denen nur eine 
Neutralisation der Saure, also eine Salzbldg., nicht aber eine Veresterung der OH- 
Gruppen des I I  stattfindet, — 2. daB man die Umsetzung ansta tt m it I I  m it Bromathyl- 
diathanolamin (III) in gleicher Weise yornimmt. — Man erhalt z. B. aus 20 g I  u. 30 g I I  
in Chlf. eine Verb., Krystalle aus A.-A., F. 90—92°, 11. in W., A., Aceton, weniger 1. in 
Chlf., A., Bzl. — Aus 20 g I  u. 45 g I I I  erhalt m an eine salbenartige hygroskop. Verb.,
1. in W., A., Aceton, Chlf., wl. in A., Bzl. — Die Prodd. sind bei Injektionen oder per os 
gut vertraglich u. percutan leicht resorbierbar. (D. R. P. 571591 KI. 12o vom 13/6.
1930, ausg. 2/3. 1933.) A l t p e t e r .

Chemische F ab rik  vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herstellung eines krystalli- 
sierten Digiłalisprodukles. W. enthaltende Digitalisblatter werden bei Ggw. von 11. 
Salzen m it m it W. nicht mischbaren organ. Losungsmm. erschópfend extralnert, der 
E x trak t bei niedriger Temp. eingeengt, das Gemisch der Digiłalisglucosidiannoide mit 
A. ausgefallt, der Nd. nach dem Digeriercn mit A. in W. enthaltenden organ. Losungsmm. 
gel., die Gerbstoffe durch Eintragen yon Gerbstoffallungsmitteln zusammen mit anderen 
Yerunreinigungen ausgefallt, filtriert u. die glucosidhaltige Lsg. eingedampft. Hierbei 
scheidet sich der wl. Anteil des Glucosidgemisches aus u. wird durch Krystallisation 
gereinigt. —  An Stelle der frischen Digitalisblatter lassen sich auch getrocknete u. ge- 
pulyerte yerwenden. Diese miissen vor der Extraktion bei Ggw. yon 11. Salzen m it W. 
angefeuchtet werden. — Z. B. werden trockene Blatter von Digitalis lanata m it NaCl 
zusammen fein gemahlen, mit W. angefeuchtet u. m it Chlf. extrahiert. Der filtriertc 
Auszug wird bei tiefer Temp. im Vakuum vóllig eingedampft, hierauf m it trockenem A. 
yersetzt u. so lange unter A. stehen gelassen, bis die anfangs zahfl. M. fest wird. Dann 
gieBt man den iiberstehenden A. ab u. digeriert den Riickstand ca. 2 Stdn. unter Riick- 
fluB m it A. Nach dem Abkuhlen wird filtriert, die riickstandige sprode M. im Vakuum 
yollig vom A. befreit u. fein gepulvert. Die Behandlung m it A. wird mit dem Pulyer 
yorteilhaft wiederholt. Das so erhaltene gelbgriine Pulyer wird in CH30 H  +  W. 1 :1  
gel. u. in die Lsg. unter Umruhren in CH3OH +  W. 1 :1  feinverteiltes Pb(OH )2 ein- 
getragen. Man sorgt fur neutrale Rk. der Fl., riih rt noch 2 Stdn. weiter, filtriert u. 
behandelt das hellgelbe F iltra t yorteilhaft m it wenig Pb(OH)2 nach. Das klare F iltrat



3 7 4 0 P . P h a k m a z ie . D e s i n f e k t i o n . 1 9 3 3 .  I.

wird im Vakuum bei tiefer Temp. auf ein kleines Vol. eingeengt, der ausgesehiedenc, 
in W. wl. Anteil des Glucosidgemisches abfiltriert, in wenig CH3OH gel. u. m it etwas W. 
versetzt, worauf sich das Endprod. krystallin. ausscheidet. Durch wiederlioltes Um- 
krystallisieren wird es volIig rein erhalten. Es bildet dann diinne Prismen, F. bei 
raschem Erhitzen 246—248° unter Zers., 1 g des Prod. bei 15° in 15—20 g CH3OH, 
ca. 300 g Cklf. u. ca. 10 1 W. 1., in A. swl., spezif. opt. Drehungsyermogen in Dioxanlsg. 
ap20 =  + 24  bis +25° (c =  4), 59,2—60,3% C u. 8%  H enthaltend. Untcrschiehten 
einer FeCl3-haltigen Lsg. der Verb. in Eg. m it konz. H 2SO., nach K e l l e r  gibt unterhalb 
der Trennungsfliiche eine rotbraune Zone, dariiber farbt sich der Eg. blaugriin. Hydro
lyse m it verd. Mineralsauren liefert ein Gemisch von 3 krystallin. Aglykonen, namlich 
Digitozigenin, Gilozigenin u. ein noch unbekanntes Aglykon der Zus. C23H 340 6 mit 
70,71% C u. 8,76% H, derjenigen des Gitozins entsprechend; bei der Rk. nach K e l l e r  
fehlt die rotę Zone, wahrend Gitoxigenin unterhalb der Trennungsfliiche einen leuchtcnd 
roten Ring gibt. Die Zuckerkomponenle enthalt neben Digilozose ein gut krystalli- 
sierendes, reduzierendes Disaccharid, C^H^O,,, m it 46,40% C u. 7,26% H. Der Ge- 
samtgeh. an Disaccharid im Glucosidpraparat betragt ca. 33%, an Digitoxose 32°/0; 
Gesamtaglykon ca. 38% . Yerss. an Katzen ergeben fiir das neue Glueosid eine um 
15—23% groCere Toxizitat ais die des reinsten Digitoxins, d. h. eine fast doppelt so 
starkę W irksamkeit wie Digitoxin des Handels, nicdrigste letale Dosis 0,34—0,37 mg 
pro 1 kg Katze. Qualitativ unterscheidet es sieli deutlich von Digitoxin dureh geringere 
H aftbarkeit bzw. bessere Reyersibilitat am isolierten Proschherzen. (E. P. 357 926 
vom 26/2. 1931, ausg. 22/10. 1931. D. Prior. 1/3. 1930. F . P. 712282 vom 27/2. 1931, 
ausg. 29/9. 1931. D. Prior. 1/3. 1930. Oe. P . 132187 vom 21/2. 1931, ausg. 10/3. 1933.
D. Prior. 1/3. 1930. Schwz. P. 154 657 vom 1/3. 1931, ausg. 16/8. 1932. D. Prior. 1/3.
1930.) SCHOTTLANDER.

W erner Schuler, Erlangen, Herstellung eines peroral wirksamen Prdparates des 
blutzuckersenkendcn Hormons der Pankreasdriise, dad. gek., daB die fermentbindenden 
Atomgruppen des Hormons an inakt. Fermente, z. B. inakt. Pepsin gebunden werdem. — 
Man mischt z. B. 20 Einheiten reinsten Hormons der Pankreasdriise (I) in HCl-Lsg m it 
40 g durch Kochen inakt. Pepsins in HCl-Lsg. u. schiittelt die M. 10 Min. bei mafiiger 
Temp. — Durch die Kombination wird die Zerstorung des I im Magendarmkanal ver- 
mieden. (D. R. P. 572 546 KI. 12 p yom 14/4. 1931, ausg. 18/3. 1933.) A l t p e t e r .

F . H offm ann-L a Roche & Co., A.-G-., Basel, Darstellung eines Thelykinins. 
Man ruhrt Galie nach dem Ansduem  u. Verdiinnen mit W. mit adsorbierenden Stoffen 
aus, worauf das Adsorbat m it organ. Lósungsmm., welche das Thelykinin losen, aus- 
gezogen u. die erhaltenen Extrakte unter Verwendung von organ. Lósungsmm. u. Alkali- 
carbonaten weiter gereinigt werden. (Schwz. P . 158 388 vom 10/2. 1932, ausg. 16/1. 
1933. D. Prior. 16/2. 1931.) S c h u tz .

A bbotts D airies, Inc ., iibert. von: M orris C. M att, Philadelphia, Therapeulisch 
verwendbares Milchprdparat. Man ziichtet Bac. acidophilus in Magermilch, bis die 
Sauerung etwa 6—7°/o (in Milehsaure ausgedriickt) betragt; ferner wird Sirept. laetis 
ebenfalls in Magermilch geziichtet, bis zur Sauerung von 7—-9% (in Milehsaure aus- 
gedruckt). Dann werden beide Milcharten auf etwa 45° F  abgekiihlt u. miteinander 
vermischt, so daB das Prod. etwa 5 Millionen lebende Bac. acidophili im cem u. 7 bis 
8%  Milehsaure enthalt. (A. P . 1 899 817 vom 23/5. 1931, ausg. 28/2. 1933.) S c h u t z .

Ju liu s Steinfeld, Mannheim, Gewinnung von fiir die Immunisierung gegen In- 
fekiionen durch Infektionserreger geeigneten Vaccinen, 1. dad. gek., daB isolon. Lipoid- 
suspensionen, z. B. isolon. Lipoid-suspensionen oder isoton. Ezlrakle aus phosphatid- 
reichen Organen Verwendung finden. — 2. dad. gek., daB man so viel yon der isoton. 
Lipoidsuspensioti zu den Infektionserregern hinzufugt, daB diese in durch genaue mkr. 
Kontrolle verfolgbarer Weise zum vollstandigen Zerfall gebracht werden. — 3. dad. 
gek., daB nach der Zufiigung der die Infektionserreger zur Auflósung bringenden isoton. 
Lipoidsuspensioti zwecks Konservierung der Lsg. u. sicherer Abtotung einzelner, be- 
sonders widerstandsfaliiger Erreger ein Desinfiziens, z. B. Phenol, der Lsg. zugegeben 
wird. (D. R . P . 574 587 KI. 30h vom 15/3. 1931, ausg. 18/4. 1933.) S c h u t z .

E m il Langfelder und Josef S tangel, Miinchen, Desinfektionsmittel aus yer- 
seiftem Holzteer. Eine Seifen- oder Laugen +  Fettlsg. wird m it Holzteer oder Holz- 
teeról yermischt, die FI. m it Alkalichloriden oder -sulfaten versetzt u. stehen gelassen. 
Hierauf setzt man noch MgS04 hinzu, u. die FI. wird yom Nd. abgetrennt. Die fl. 
Schicht bildet ein wirksames Schadlingsbekampfungsmittel. (Tschechosl. P . 38 841 yom 
2/10. 1928, ausg. 10/ 2. 1932.) S c h o n f e l d .
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Kali-Chemie A .-G ., Berlin, Verfahren zur Desinfektion von Hauten, Fellen, 
Borsten, Haaren, Klauen, Darmen und anderen lierischen Eiiceifistoffen, dad. gek., daB 
man dieselben m it Rhodanwasserstoffsiiure im gel. oder gasfórmigen Zustande bc- 
handelt. — Zum Abtotcn yon Anthraxsporen yerwendet man HCNS, dio eine 16 mai 
so groBe Wrkg. wie CC13-C 00H  aufweist. Lsgg. yon 7 2-n. HCNS vermógen innerhalb 
von 4 Stdn. die Abtotung der Anthraxsporen an Haaren oder Borsten zu yollziehen, 
ohne daB eine schadigende Wrkg. an dem bebandelten Materiał eintritt. (Oe. P. 
132 376 vom 5/9. 1930, ausg. 25/3. 1933. D. Prior. 10/9. 1929.) S e iz .

F. &  M. L au tensch lager G. m. b. H ., Berlin, Sterilisieren von Kochsalzlósungcn.
Die zu sterilisierenden Lsgg. worden in GefaBen untergcbracht, welche aus gegen Lsgg. 
von NaCl widerstandsfiihigen Stoffen, yorzugsweisc keram. Stoffen, wie Porzellan, 
bestehen. Dem Ubelstande der Zerbreehlichkeit soleher GefaBo bei Druck- u. Tempera- 
tursehwankungen wird dadurch begegnet, daB dio GefiiBe yollkommon druckentlastet 
innerhalb der MetallgefaBe angeordnet werden, in denen der Sterilisationsdampf erzeugt 
wird, d. h. daB der Dampf freien Z utritt zum Innern des die Kochsalzlsgg. enthaltenden 
GefaBes hat. ZweckmiiBig laBt man auch den Auslauf des GefaBes allseitig vom Dampf 
urnspiilcn u. umgibt das GefaB mit einer metali. Schutzsehieht. (Schwz. P. 156 894 
vom 24/6. 1931, ausg. 16/11. 1932. D. Prior. 26/6. 1930.) K u h lin g - .

Sebestian  H n6vkovsky, Tschechoslowakei, Sterilisieren von arzllichen Geriiten, 
Verbandsloffen usw. Die zu sterilisierenden Gegenstande werden in z. B. elektr. heiz- 
bare Behalter gobracht, in diesom W. zerstaubt u. durch allmahliches Erhitzen auf 110 
bis 120° eine Atmospha.ro yon zunachst gesatt., dann uberhitztem Dampf erzeugt. 
Nach beendeter Sterilisation wird der W.-Dampf verjagt u. das Sterilisationsgut in 
trockenem Zustand erkalten gelassen. (F. P . 740 834 vom 28/7. 1932, ausg. 1/2. 
1933.) KUHLING.

P. & M. L autensch lager G. m. b. H ., Berlin, Sterilisieren von Verbandsloffen. 
Das Sterilisieren erfolgt mittels gespannten Dampfes innerhalb eines Behalters, welcher 
durch ein H ahnrohr m it einem Spritzkondensator verbunden ist, der ein Schauglas 
tragt, welches die Beobachtung u. Uberwachung des Vorganges gestattet. Der Halin 
des Rohres, welches den das Gut enthaltenden Behalter m it dem Kondensator yerbindet, 
kann nicht yollstandig gesohlossen werden, so daB der Sterilisationsdampf stetig in 
Bewegung bleibt. Es wird zunachst die im Behalter befindlicho Luft bei geóffnetem 
Hahne durch Dampf verdrangt u. dann unter weiterer Dampfzufiihrung der H ahn 
so weit ais moglich gesohlossen. Nach beendeter Sterilisierung wird der Dampf durch 
an den AuBenwilnden des Behalters erhitzte Luft verdrangt. (Schwz. P. 157 489 
vom 18/3. 1931, ausg. 1/12. 1933. D. Priorr. 19/3. u. 19/6. 1930.) K u h l in g .

G. Analyse. Laboratorium.
K arl B raun , Neue Łaboraloritimsapparate. (Dtsch. Parfiimerie-Ztg. 19. 101—03. 

117—18. 10. April 1933.) E l lm e k .
G. P . B ax ter, Ein Becherglas fiir quantitalive Analyse. Vf. empfiehlt die Yer-

wendung eines Becherglases mit 2 ycrschieden groBen unsymm. angeordneten Aus- 
giissen bei der ąuantitatiyen Analyse. Der 2. AusguB dient zur Erleichterung des 
Festhaltens des Glasstabcs wahrend der Eiltration von Ndd. (J . Amer. chem. Soc. 
55. 1462. 6/4. 1933. Cambridge, Massachusetts, Haryard Univ., Dop. of Che- 
mistry.) L. ENGEL.

F ritz  F riedrichs, Geeiclile und genormle Gasburetteti. (Vgl. C. 1933. I. 2979.) 
Zusammenstellung der Eichvorschriften der P.T .R . u. der D echem a (DIN DENOG 
56—58) u. Aufstellung neuer Yorschlage. (Glas u. Apparat 14. 57—58.16/4.1933.) R o l l .

— , Die Qualitdtswasserslrahlpumpe. Die von einer Wasserstrahlpumpe zu er- 
wartende Leistung u. die Voraussetzungen dafiir werden besprochen. (Glas u. Apparat 
14. 49—50. 2/4. 1933.) R o l l .

L. Ubbelohde, Die Viscositat ais Materialkonstante und ihre Messung. Bemer- 
kungen zu der Arbeit von K. Fischer. Die von F is c h e r  (C. 1 9 3 3 .1. 394) vorgeschlageno 
Yiscositatsbest. nahe dem F. diirfte durch die Best. des Tropfpunktes erledigt sein. 
Vf. erganzt u. berichtigt einzelne Punkte der Arbeit yon FISCHER. Fur die Temp.- 
Viscositatsbeziehung wird die Formel yon W a l t h e r  (C. 1931. II. 3181) empfohlen. 
Das von F is c h e r  yorgeschlagene Viscosimeter wird krit. besprochen. Vf. betont die 
Notwendigkeit einer internationalen Vereinheitlichung der Methoden zur yiscositats
best. (Chem. Fabrik 6. 165—67. 12/4. 1933. Karlsruhe.) R. K. M u l l e r .
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J .  De G raaff, Bestimmung der Alkoholtolumprozente einer Wasser-Alkohol- 
mischung bei 4°. Zur Erreclinung der A.-Vol.-% %  bei 4° aus D 15 gemafi dem (nieder- 
land.) Branntweingesetz wird folgendes Verf. angegeben. Aus Tabelle 78 e „Ausdehnung 
von A.-W. -Mischungen 11“ in L a n d o l t -B o r n s t e i n -R o t h  1912, S. 303 (1923, S. 4B0, 
Tabelle 97 II) wurden durch graph. Darst. die D D l yon W.-A.-Mischungen (0-—40 Ge- 
wichts-%) erm ittelt u. in einer Tabelle im Original zusammengestellt; ebenso wurde 
Di fiir A. (100°/o) zu 0,8029 ermittelt. Verf.: Ermittelung von D 1-' u. hieraus der A.- 
Gewichts-°/0%  (a) wie iiblich; nach der Tabelle im Original entspricht a ein W ert fiir 
D l =  b, 100 ccm wiegen also (bei 4°) 100-&<7, diese enthalten a - b g A.  (100%). dereń 
Vol. =  a- 6/0,8029 ccm, A.-Geh. der Fl. in Vol.-% bei 4° somit =  a-6/0,8029. (Pharmac. 
Weekbl. 70- 338—39. 8/4. 1933. Zwolle, Warenpriifungsdienst.) D e g n e r .

E. 01iva und F . Gonzalez NuSez, Klinische Mikropyknometrie. I. Vff. be-
schreiben ein Mikropyknometer, bestehend aus einer mit einem kurzeń Ansatzrohr 
zur Fiillung yersehenen Glaskugel, an die sich ein graduiertes Rohr anschliefit. Mit 
W. u. Hg wird das Vol. der Kugel bis zum ersten Teilstricli (im beschriebenen Beispiel
0,4532 ccm) u. das jedem Teilstrich entsprechende Vol. bestimmt. Probebestst. m it 
Nitrobenzol, Anilin, ILSO.; u. Kukmilch ergeben unter sich u. gegeniiber der Makro- 
best. einen Fehler yon ca. 0,5°/oo- (An. Soc. espaii. Fisica Quim. 31. 68—70. 15/1. 
1933.) R- K. M u l le r .

F . Gonzales Nunez und E. 01iva, Klinische Mikropyknometrie. II. Mikro-
pyknometrie ton Milchpróben und ihre Analyse zur dialetischen Bewertung. (I. vgl. 
yorst. Ref.) Es wird gezeigt, daB alle fiir die Unters. von Frauenmilch notwendigen 
Einzelbestst. mit geringen Mengen ausgefiihrt werden konnen. F iir die D.-Best. mit 
dem Mikropyknometer geniigen ca. 0,5 ccm. Die Fettbest. nach Ge r b e r  kann mit 
H 2S04, D. 1,77, u. Amylalkohol u. Zentrifugieren nach yollstandiger Lsg. schon mit
5 ccm ausgefiihrt werden. Bei der Milchzuckerbest. (colorimetr. mit Na2WÓ., +  H,SO.,, 
Cu- u. P-Mo-Reagens, ygl. C. 1929. II. 233) wird mit 1 ccm Milch eine Genauigkeit 
von ca. 1%  erreicht. Die N-Best. nach K j e l d a h l  erfolgt nach einer Halbmikro- 
methode m it 2 ccm bei einer Genauigkeit von 1—2%, so daB insgesamt fur die voll- 
standige Analyse nur 8 ccm Milch erforderlich sind. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 
31. 71—73. 15/1. 1933. Huelva, Hygien. Prov.-Inst.) R. K . M u l l e r .

E . J. D unn jr .,  Schnellmethode zur Bestimmung der spezifischen Dichte von 
Pigmenten und P ultem . (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32. P art II. 659—65. 1932. —
C. 1932. I I .  2374.) L e s z y n s k t .

Burrow s Moore, Die Messung der Absorption und Zuruckhaltung ton Gasen und 
Ddmpfen durch feste Stoffe. (VgL C. 1932. I. 162.) Bei dem beschriebenen App. sind 
zwei gleiche Kolben m it flachen Boden parallelgeschaltet, von denen einer oder beide 
m it gleichen Mengen derselben festcn Stoffe gefiillt u. eyalcuiert werden. Der leere 
Kolben wird m it dem zu untersuchenden Gas bzw. Dampf beschickt, nach Druck- 
ablesung m it dem zweiten Kolben yerbunden. Die Drucke an dem zwischen beiden 
Kolben angelegten Manometer werden in absorbierte Gasmengen umgerechnet. Vf. 
gibt Yergleichsmessungen m it yerschiedenen akt. Kohlen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & 
Ind. 52. Transact. 76— 78. 24/3. 1933.) R. K. M u l le r .

R obert M. H ill, Die Bestimmung des osmotischen Drucker ton Kolloiden bei ge
ringen Fliissigkeitsmengen. Die Osmometer yon KrOGH u .  N a k a z a w a r  sowie yon 
T u r n e r  wurden durch Yerkleinerimg der zur Aufnahmc der zu untersuchenden Sub
stanz dienenden Kammer auf 0,3 ccm u. durch andere kleine Anderungen zur Messung 
von kleinen kolloiden Fl.-Mengen geeignet gemacht. Das Gleichgewicht stelltc sich 
bei den kleinen Mengen u. bei kleinen osmot. Drucken in wesentlich kiirzerer Zeit ein 
ais bei den bisher yerwendeten Apparaturen. Die Endwerte stimmen gut mit Kontroll- 
werten von groBeren Fl.-Mengen iiberein. (J. biol. Chemistry 99. 323—25. Jan. 
1933.) B a c h .

H . L. W h ite , Eine Mikroleitfahigkeitszelle. E ine Verbesserung der B a y l iS S  u .  
WALKERsehen Apparatur fiir die Leitfahigkeitsm essungen ldeiner Fl.-M engen wird 
beschrieben. Ais H auptyorteil wird die Yerb. der negativen Elem ente durch eine 
kurze, die F l. entkaltende Capillare angesehen. D ie Zellenkonstante yerandert sich  
bei den yerschiedenen W iderstandsgróBen, sow eit sie im Bereiehe der bei den biol. F il. vor- 
kom m endenW iderstande liegen, nur unbedeutend. Durch entsprechende Dimensionierung 
derElektroden nach denV orschriften yonKOHLRAUSCHu.HOLBORNwirddiePolarisation 
yerhindert u. g esta ttet eine ausreichende Genauigkeit der Messung, auch bei schwacheren 
W iderstanden bis zu 5000 Q .  (J . biol. Chemistry 99. 445— 49. Jan. 1933.) B a c h .
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J . A. Bearden und C. L. H aines, Hdiumgefullte G.-M.-Zahlrohre. Bckannt ist 
die Arbęitsweise der m it Luft von 3—7 cm Hg-Druck gefullten G e i g e r - M u l le r -  
Ziihler. Ahnlich gobaute, aber mit Hc von 10—76 cm Druck gefullte Zahlrohro arbeiten 
bei etwas hoheren Spannungen, wie in der vorliegenden Arbeit gefunden wurde. Ibre 
Empfindlichkeit fiir y-Strahlen scheint etwas hoher zu sein ais die der luftgefiillten 
Zahler. Vorteile der He-gefiillten Zahler: 1 . Anwendung extrem diinner Fenster fiir 
a- u. /3-Strahlen. 2. Bei Anwendung kleiner Drucke ist es móglicb, bei ganz niedrigcr 
Spannung zu arbeiten. 3. Der Spannungsbereich ist groCer. Dio Zahler haben mehrere 
Wochen lang ohne Veranderung befriedigend gearbeitot. (Physic. Rev. [2] 40. 1048.
1932. Jolins Hopkins Univ.) S k a l ik s .

E . J .  W orkm an, Wandeffekte in lonisationselektroskopen. Zylindr. Ionisations- 
kammern m it verscliieden dicken Al- u. Fe-Wanden wurden fiir die Messung der 
Ionisation durch y-Strahlen von R a benutzt. Die Kammern enthielten 630 ccm Luft 
von Atmospharendruck. Die Ionisation nahm m it wachsender Wanddicke rasch zu. 
Der Wandeffekt war um so starker, je harter die verwendete Strahlung war. Die 
durch harte y-Strahlen bewirkte Ionisation im Gas der Ionisationskammer beruht 
also zum groBen Teil auf sekundaren u. tertiaren Effekten infolge Wrkg. der Wand. 
(Physic. Rev. [2] 40. 1055—56. 1932. California Inst. of Technolcfgy.) S k a l ik s .

A. P iccard  und L. M eylan, Beschreibung einer Mefiapparatur fiir radioaktive 
Substanzen, fiir  die die genaue Kenntnis der Lage der Substanz nicht erforderlich ist. Dio 
MeBapparatur besteht aus einer Ionisationskammer, die von 2 ebenen parallelen Fe- 
P latten von 0,9 cm Dicke, 4 cm Yoneinander entfernt, gebildet wird. Auf die obere 
Kondensatorplatte wird ein Pb-Schirm konstanter Dicke gelegt. Das zu messende 
P raparat befindet sich auf der Pb-Platte u. zwar in ihrem Mittelpunkt. Die Substanz 
wird stufenweise von der Pb-Oberflache entfernt. Der Ionisationsstrom wird in Ab- 
liangigkeit von diesen Entfernungen bestimmt. Bei einer Abschirmung von 0,4 om Pb 
+  0,9 cm Fe ist die Veriinderung der Ionisation l °/0 fur eine Entfernung von 4 cm. 
Mit 1 cm Pb u. 0,9 cm Fe liegt dio Verandorung in der GroBenordnung von 1°/00 bei 
einer Entfernung von 3 cm. Mit 2,0 cm Pb u. 0,9 cm Fe wird keine meBbare Veranderung 
der Ionisation bis zu Entfernungen von 6 cm gefunden. Eine Anderung tra t erst nach 
10 cm Entfernung ein. Prakt. kann ein Filter von 1,0 cm Pb u. 0,9 cm Fe fur Praparat- 
bestst. ais ausreichend betrachtet werden, da eine Versetzung des Praparats von 4 cm 
nur eine Veranderung des Ionisationsstromes hervorruft, die kleiner ais 2—3°/00 ist. 
(J. Physiąue Radium [7] 4. 105—08. Febr. 1933. Briissel, Univ.) G. S c h m id t .

Georg Laem m lein, Beleuchtungsvorrichtung fiir  die Visierlupe des zweikreisigen 
Goniomelers von V. Goldschmidt. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 165—66. Marz 1933. 
Leningrad.) SKALIKS.

J . S. W ilson, Ein akustisches Nephelometer. Eine rasche u. einfache Methode 
zur Best. des Kolloidgeh. von Suspensionen wird beschrieben. Prinzip: „Flacker- 
photometer“ m it Photozolle, Verstarker u. Lautsprecher. Yon dem Licht einer einzigen 
Lichtąuelle werdon durch einen Winkelspiegel zwei getrennte Strahlenbiindel erzeugt, 
die durch eine rotierende Sektorenscheibe abwechselnd unterbrochen werden u. dann 
m it Hilfo von Prismen auf der Kathode der Photozelle wieder vereinigt werden. Die 
Unterbrechung geschieht in der Weise, daB die auf die Photozello fallende Lichtintensitat 
(Summo der beiden Strahlen) zeitlich konstant ist, wenn nicht das Licht des e i n e n  
Strahlenganges durch ein absorbierendes (triibes) Medium geschwacht wird. Wird ein 
solches Medium eingeschaltet, dann tr it t  ein Flackem  auf, das sich ais Ton im L au t
sprecher bem erkbar macht. (J. sci. Instruments 10. 97— 101. April 1933. Univ. of 
Oxford, Inst. f. Res. in Agriculture Engin.) SKALIKS.

Charles D here, Das spektroskopische und speJctrographische Studium biologischer 
Fluorescenzen. Seine praktische Verwirklichung. Vorteile der Spektrographie. Aus- 
fiihrliche Beschreibung der vom Yf. ausgearbeiteten Methoden der Fluorescenz- 
spektroskopie u. Spektrographie. (Ann. Physiol. Physicochim. biol. 8- 760—81. 1932. 
Freiburg, Schweiz, Physiol. Inst.) " K r e b s .

Jo h n  M uir, Einige Bemerkungen uber Fluorescenzerscheinungen unter ultraviolełter 
Strahlung und ihre Beobachtung. Faktoren, die die Fluorescenzerscheinungen beein- 
flussen, Technik der Fluorescenzanalyse. — Hinweis auf Unterschiede in der Fluorescenz- 
farbe, die trotz gleichen Filters bei Verwendung Terschiedener Lichtąuellen (Hg-Lampe, 
Tageslicht, W-Drahtlampe) auftreten konnen (ZinkweiB ais Beispiel). (Sci. Forum 1. 
27—31. Febr. 1933.) K u t z e l n i g g .
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H. P . J . Verbeek, Ein Irichronuitisches Colorimeter. Es wird ein Colorimeter 
besehrioben, bei dem drei Grundfarben (z. B. Rot-, Blau- u. Griinfilter) durch ein 
feststehcndes Filter gemischt werden. Die Intensitaten werden durch Diapliragmen 
oder durch lichtabsorbierende 'FU. geregelt. (Physica 13. 77—82. 1933. Delft, Lab. 
f. techn. Physik.) R. K. M u l le r .

N. Howell F urm an und George W . Low j r . , Eine Untersuchung der Anwendung 
des Wolfram-Nickelelektrodensystems bei Neutralisationen. (Vgl. K a h l e n b e r g  u .  
K r u e g e r ,  C. 1929. II . 2227; H o l t  u .  K a h l e n b e r g ,  C. 1930. II. 522). Vff. unter- 
suchen die Anwendbarkeit des W-Ni-Elektrodensystems fiir starkę u. schwache Sauren 
u. Basen. Es wird das Materia! u. der App. beschrieben. Bei Titrationen von starken 
Siiuren mit starken Basen u. umgekehrt, ebenso fiir Titrationen von schwachen Basen 
mit starken Sauren werden m it diesem System befriedigende Ergebnisse erhalten. 
Fiir Titrationen von schwachen oder mehrbas. Sauren ist dic Anwendung nicht emp- 
fehlenswert. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1310—15. April 1933. Princeton, New Jersy, 
The Frick Chem. Lab. of Princeton Univ.) G a e d e .

F r. K irchdorfer, Papier ais PriifmiUel. Zusammenfassung der wiehtigsten, 
mit Reagenspapieren ausfiihrbaren Rkk., die Rolle der Papiere bei der Priifung von 
Farbungen, des Geruches usw. (Seifensiedcr-Ztg. 60. 25—27. 11/1. 1933.) ScHONF.

W . C. H olm es und A. R. P eterson , Die atmosphdrische Entalkylierung wa-sseriger 
Lósungen von Kresylblau. Kresylblau (aus Nitroso-m-dimethylamino-p-kresol u. 
p-H2N-C6H 4-NH2) ist erheblich unbestandiger ais Methylenblau; es zers. sieh auch in 
schwach alkal. Lsg. (ph =  7,68) bei gewóhnlicher Temp. innerhalb einiger Woehen. 
Bei ph =  9 yerandert sieh der Farbstoff schon innerhalb 24 Stdn. merklich. (Stain 
Technol. 6. 79—82. Washington, Bureau of Chemistry and Soils.) O s te r ta g .

C. P . B lack, Apparat fiir  die Registriemng der Abkuhlungsgeschwindigkeit eines 
Katathermometers. (J. sci. Instruments 10. 101—05. April 1933. Lambcg [Antrim], 
The Linen Ind. Rcs. Assoc.) S k a l ik s .

A. B aader, Ein neues Oerdt fiir die Messung kleiner strómcnder Oasmengen. Zur 
Verwendung an Stelle des Blasenziihlers wird ein App. empfohlen, der aus einer m it FI. 
gefiillten Flasche m it Steigrohr besteht. Der herausragende Teil des Steigrohres ist 
graduiert, das Rohr wird durch Ansaugen mittels oben angesetzten Schlauchstuckes 
gefiillt. Nach Ablassen der FI. bis zur oberen Markę wird der Halin des Schlauchstuckes 
geschlossen u. das Gas durch ein unter dem Steigrohr capillar endigendes Rohr ein- 
geleitet, bis der Fl.-Spiegel im Steigrohr die untere Markę erreicht hat. Aus der Zeit 
u. dem bekannten Vol. ergibt sieh direkt die Stromungsgeschwindigkeit. Zur Erziclung 
einer ruhigen Fl.-Oberflache ist das Steigrohr im graduierten Teu mit einem engeren 
Nebenrohr yersehen. Das Geriit kann auch selbst ais Blasenzahler dienen. Hersteller: 
S t r o h l e i n  & Co. (Chem. Fabrik 6 . 171. 19/4. 1933. Koln, RWE.) R. K. M u l l e r .

G. A liverti, Uber die Ausstrdmungsmethode zur Messung atmospharischer Radio- 
aklifitat. (Vgl. C. 193 2 .1. 1335.193 3 .1. 1924.) Ausfuhrlichere Beschreibung der Einzcl- 
heiten des Verf. (Atti R . Accad. Sci. Torino (Classe Sci. fisich., mat. nat.) 67- 376—85.
1932. Turin, Univ., Physik. Inst.) R. K. Mu l l e r .

K l e m e n t e  u n d  a n o r g a n l s c h e  V e r b l n d u n g e n .
F . F eig l und E . F rankel, Uber de?i Nachweis von Wasserstoffsuperozyd mit Hilfe 

ton Tupfelreaktionen. Die zuerst yon K em p f (C. 1932. II- 2689) angegebene Tupfelrk. 
auf H 20 2 m it PbS-Papier wird um einige weitere yermehrt, deren Erfassungsgrenzen 
zum Teil tiefer ais bei dem Verf. yon K em p f (bis 0,5 /  H 20 2 sind nachweisbar) liegen.
I. Nachweis durch Bldg. von Berlincrblau bei Einw. von H 20 2 auf eine Mischung 
gleicher Voll. 0,4%ig. FeCl3-Lsg. u. 0 ,8 ° /^ . K 3Fe(CN)6-Lsg. (C. 1895- 623). Erfassungs- 
grenze: 0,08 y H 20 2, Grenzkonz.: 1 : 600 000. II. Nachweis durch Entfarbung hoherer 
Ni-Oxyde. Reagens ist eine graue Ni20 3-BaS04-Pastc, die bei Einw. von H 20 2 aufgehellt 
oder entfarbt wird (C. 1930. I. 1575 u. 2927). Erfassungsgrenze: 0,01 y H 20 2, Grenz
konz. : 1: 5 000 000. I II . Nachweis durch Bldg. yon Peroxovanadaten (gelb bis rosenrot) 
auf einem Tiipfelpapier, das mit einer l% ig- angesauerten Alkahyanadatlsg. getrankt 
ist (C. 1926- II. 2329). Erfassungsgrenze: 3 '/ H 20 2, Grenzkonz.: 1 : 16 600. IV. Nach
weis durch Red. von Au-Salzen, deren Lsg. dabei rotlich oder blaulich durch kolloidales 
Au gefarbt wird. Erfassungsgrenze: 0,07 y H 20 2, Grenzkonz.: 1:714 000. V. Nach
weis mit Hilfe von Alkalirhodanid, das in saurer Lsg. m it H 20 2 unter Bldg. eines gelb- 
roten Nd. bzw. einer ebensolchen Farbung reagiert. Die Konst. der dabei entstehenden
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Verb. ist noch ungekliirt. Erfassungsgrenze: 0,7 y H 20 2, Grenzkonz. 1:71 400. (Mikro- 
chcmie 12 [N. F. 6]. 303—06. 1933. Wien, II. Chem. Univ.-Lab.) W oecicel .

F ritz  H artn e r, Eine einfache Mełhode zur Bcstimmung kleinster Brommengen 
neben einem grofJen ChloriiberschufS. Das von B e r g lu n d  u .  N e n c k i (Z. analyt. Chem. 
24 [1885]. 184) vorgeschlagene Verf. zur Best. von Br' neben Cl' durch Einw. von 
KMn04 in der Kalte u. Obcrtreiben des Br2 mittels eines Luftstromes in eino m it K J- 
Starkelsg. beschickte Vorlage zeigt zwei Fehlerquellen: 1. auch Cl' wird durch KM n04 
in der K alte merklicli angegriffen; 2. es gelingt auch boi stundenlangem Durchleiten 
yon Luft nicht, das gebildete Br2 quantitativ iiberzutreiben. Vf. vermeidet Fehler - 
quelle 1 durch Arbeiten in ziemlich schwach saurer Lsg. u. Zusatz von MnS04, Fehler - 
quelle 2 durch Freisetzen des Br, in einer starken Na2S 04-Lsg. u. Entwickeln von 
Kohlendioxyd in der Lsg. gegen das Ende des Prozesses; dieses wirkt dann ais „Treib- 
gas“ . Die genaue Ausfiihrungsform des Verf. wird beschrieben (Abb. des App.), u. 
Beleganalysen werden angefuhrt. Im  Durchschnitt fallen die Werte um etwa 3—5 y 
zu niedrig aus, doch kónnen (yereinzelt) auch Fehler bis zu 15 y vorkommen. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 214. 179—83. 23/1. 1933. Frankfurt a. M., Stadt. u. Uniy.- 
Klinik f. Gemiits- u. Neryenkranke.) WlLLSTAEDT.

P au l F leu ry  und Jacęiues Lange, Uber die Beslimmung von Uberjodsaure in 
Oegenwart von Jodsdure. Es werden zwei Methoden zur Best. yon H J 0 4 in Ggwr. von 
H J 0 3 beschrieben, die beide auf der starkeren Oxydationswrkg. der HJO., im Ver- 
gleich zur H J 0 3 beruhen. Die eine benutzt die Oxydation von As20 3 durch H J 0 4 nach 
der schemat. Gleichung: 2 H J 0 4 +  As20 3 =  2 H J 0 3 +  As20 5, wobei der UberschuB 
an As20 3 durch J  zuriicktitriert wird (Ż. anorg. allg. Chem. 82 [1913]. 308). Die Rk. 
crfolgt in bicarbonathaltiger Lsg. in Ggw. von Jodid, das ais Katalysator dient. Die 
Fehler betragen 1—2% . Die andere Methode beruht darauf, daB in einer Lsg., die 
H J 0 4 u. M nS04 enthalt, bei Zugabe eines Uberschusses yon Na2C03 die H J 0 4 in H J 0 3 
unter Oxydation des MnCOa ubergefuhrt wird. Das gefallte Oxydationsprod. wird nach 
seiner Isolierung jodometr. bestimmt. Diese Methode lieferte Ergebnisse, die durch- 
schnittlich um 3%  zu lioch liegen. Genaue Arbeitsvorschriften im Original. (J. 
Pharmac. Chim. [8] 17 (125). 107—13. 1/2. 1933. Paris, Lab. de Chimie biologique de 
la Facultć de Pharmacie.) WOECKEL.

I. M. K oltho if und G. E. Noponen, Diplienylaminsulfotisaure ais ein Beagens 
f  iir die colorimelrische Beslimmung von Nilraien. (Vgl. S a e y e r  u. KOLTHOEP, C. 1931.
II . 2035.) Diphenylaminsulfonsaurc gibt eine viel bestandigere blauviolette Farbrk. 
m it N itraten ais Diphenylamin. Zur colorimetr. Best. von N itra t empfehlen Vff., zu 
der Nitratlsg. KC1 bis zu einer Endkonz. von 10 g/l u. H 2S 04 bis zur Endkonz. von 
50 V o l u .  nach dem Erkalten Diphenylaminsulfonsaurelsg. hinzuzufiigen. Da 
keine genaue Proportionalitat zwischen der Nitratkonz. u. der Farbtiefe der so er- 
haltenen Lsg. besteht, muB die Farbę m it der m it Standardlsgg. erhaltenen yerglichen 
werden. Obwohl die zeitliche Anderung der Farbę der Lsgg. gering ist, ist auch darauf 
zu achten. Da es sich um eine Oxydation dureh H N 03 handelt, storen alle Oxydations- 
mittel die Best., dereń Oxydationspotential groB genug ist. Insbesondere darf H N 0 2 
nicht m it Hilfe von Harnstoff beseitigt werden, was iibrigens auch fiir don H N 03- 
Nachweis mit Diphenylamin oder Diphenylbenzidin gilt, wreil Harnstoff das Zustande- 
kommen der Farbrk. bei kleinen H N 03-Konzz. yerhindert. Hingegen kann H N 0 2 
durch Einengen der Lsg. vor dcm Ansauern unter Zusatz von NH4C1 ontfernt werden, 
wobei das in der Lsg. befindliche NH4N 0 2 sich in N 2 u. H 20  zers. Bei einem N itrat- 
geh. der zu untersuclienden Lsg. von 0,001—0,05 mg in 10 ccm ist die Best. m it einer 
Genauigkeit yon 5%  durchfiihrbar. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1448—53. 6/4. 1933. 
Minneapolis, Minnesota, Univ., School of Chemistry.) L. E n g e l .

I . M. K olthoff, E . B. Sandell und B. M oskovitz, Die folumetrische Bestim- 
mung von Nitraten mit Ferrosulfat ais Beduktionsmittel. (Vgl. vorst. Bef.) Wenn 
man in einer C 02-Atmosphare zu einer stark salzsauren Nitratlsg. einen gemessenen 
UberschuB von F eS 04 u. (NH4)6Mo70 24 ais Katalysator hinzufiigt, so ist nach 10 Min. 
langem Koehen folgende Rk. quantitativ yerlaufen, wobei das gebildete NO entwichen 
ist: 3 F e+ + +  N 03_ +  4 H + — y  3 Fe+++ +  NO +  2 H 20 . Nach dem Hinzufiigen 
von etwas H 3P 0 4 u. Herabsetzen der Aciditat auf 1—2-n. mittels Na-Acetat, kann der 
UberschuB an Fe++-Ionen mittels K 2Cr20 7 zuriicktitriert werden, wobei man Diphenyl- 
aminsulfonsaure, Diphenylamin oder Diphenylbenzidin ais Indicator yerwendet. lonen, 
die schnell yon Fe++-Ionen reduziert werden, wie z. B. 0 0 , “ , B r03_, J 0 3“ , stóren 
die Best., kónnen aber in den meisten Fallen getrennt bestimmt werden, weil N 0 3_
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ohne Katalysator nur sehr langsam m it Fe++ reagiert. Dadurch wird auch in diesem 
Falle die Nitratbest. ermoglicht. 20 mg N itrat kann mit einer Genauigkeit von 0,5% 
bestim m t werden. Wahrend bei gróBeren Nitratmengen dic Genauigkeit noch grófier 
ist, konnen wenige mg nur auf 2%  genau bestimmt werden. Mn++-Ionen, H 3P 0 4 u. 
kleine Mengen N H 4C104 storen nicht, grofie Mengen NH4C104 setzen die Genauigkeit 
der Best. etwas herab. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1454—57. 6/4. 1933. Minneapolis, 
Minnesota, Univ., School of Chemistry.) L. E n g e l .

J . F . R eith , Die quantitative Bestimmung von Spuren Arsen. Z e r s t ó r u n g  
d e r  o r g a n .  S u b s t a n z :  (Milch) 7 ccm konz. H 2S04 p. a. im 300-Rundkolben 
auf 100—150° erhitzen, die m it Perhydrol aa gemischte Milch unter gleichmaBigem 
Kochenlassen allmahlich zusetzen; beginnende Verkohlung sofort durch Perhydrol - 
zusatz zum Verschwinden bringen, zuletzt unzerstórt gebliebenes F e tt durch einige 
ccm Perhydrol bzw. 1—2 ccm konz. H N 03 zerstóren. Nach dem Abkiihlen zur Ent- 
fernung der Nitrosyl-H2S04 5 ccm Oxalsaurelsg. p. a. (10%) in  As-freiem W. zusetzen 
u. bis zum Sieden der H 2S04 erbitzen. — D e s t i l l a t i o n :  Der unter Nachspiilen 
mit 2-mal 2,5 ccm As-freiem W. in einen Fraktionicrkolben (nach v o n  F e l l e n b e r g )  
gebrachten, abgekuhlten Zerstorungsfl. einige Tropfen 0,1-n. KMnÓ4-Lsg. bis zur 
bleibenden Rotfarbung, dann 250 mg frisch gepulvertes FeSO.,-7 H20  p. a. zusetzen, 
mischen, dann 2,5 ccm HCl (37%) p. a., dann 0,1 ccm KBr-Lsg. (1 ccm =  0,2 g KBr) 
zusetzen u. den Kolben schlieBen. Dessen Seitenrohr in 4 ccm W. eintauchen lassen, 
die sich in einem eingeteilten Rcagensglas m it Glasstopfen befinden, welches seiner- 
seits in einem Erlenmeyer voll k. W. steht. Mit sehr kleiner Flamme erhitzen. Nach 
Vertreiben der Luft Flamme vergroBern, 40 Sekunden dest., Vorlage senken, Flammo 
loschen, Seitenrohr m it einigen Tropfen W . absptilen, in 0,3 ccm des Destillates den 
HCl-Geh. je ccm bestimmen. — Bei Gefahr der Ggw. von Sb, Hg oder Se dient ein 
gleicher Kolben wie der Dest.-Kolben ais Vorlage; diese Yorlage enthalt dann 6 ccm 
As-freies W .; aus ihr wird nach allmahlichem Zusatz von 5 ccm konz. H 2S 04 (wie 
oben) u. unter Kiihlung 1 ccm HCl (37%) p. a., 250 mg FeS04-7 H20  u. 0,1 ccm KBr- 
Lsg. die Dest. wiederholt. — C o l o r i m e t r .  B e s t . :  a) bei 0,2—2,0 y As in As- 
Flaschchen nach VON FEŁLENBERG (Abb.). In  den unteren, erweiterten Teil der Capil- 
lare des As-Flaschchens werden ein Stiick, m it Pb-Acetatlsg. (5%) getrankte u. dann 
getrocknete, hydrophile Gaze ( 1 x 2  cm) u. ein 1 mm breites Streifchen, 2-mal mit 
alkoh. HgCl2-Lsg. (5%) getranktes u. dann getrocknetes, diinnes Schreibmasehinen- 
papier (100 qcm =  0,65 g) gesteckt. Die zu colorimetrierende Fl. im As-Flaschchen 
so m it As-freiem W. oder As-freier HCl (25%) auf 2,5 ccm yerdiinnen, daB sie 10% 
HCl enthalt, ein Kornchen As-freies Zn (0,5 g) oder besser 2 Pliittchen As-freies Al 
u. 0,2 ccm SnCl2-Lsg. (2% in HCl [10%]) zusetzen u. schlieBen. Nach 25—40 Minuten 
die Farbung des HgCL-Papiers an einer Reihe Standardverss. m it 0,2, 0,4—2,0 y As 
colorimetrieren. — b) bei 2— 10 y As in Erlenmeyer (20 ccm) m it 12 ccm FL, 3 Zn- 
Kórnchen je 0,5 g oder besser 3 Al-Plattchen, beide As-frei. HgCl2-Papier wie oben, 
aber 5 mm breit, u. 1 ccm SnCl2-Lsg. wie oben verfaliren. — T i t r i m e t r .  B e s t .  
(bei > 2 0  y As): eine abgemessene Menge Destillat in Reagensglas m it Teilung (10 ccm) 
u. Schliffstopfen m it W. auf ca. 5%  HCl yerdunnen,. 1—2 Tropfen wss. Methylorange- 
Isg. (1: 10000) zusetzen, auf 30—40° erwarmen, m it 0,001-n. K B r03-Lsg. (Mikro- 
biirette m it 0,01-cem-Teilung) auf Entfarbimg titrieren. 1 ccm ~  37,5 y As. Blindvers. 
zur Best. des BrOs-'Verbrauches des Indicators. (Pharnmc. Weekbl. 69.'1358—74.
1932.) D e g n e r .

J . F . R eith , Die cólorimetrische Arsenbestimmung nach Mayenęon-Bergeret. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vf. priifte nach, inwieweit die 1. c. beschriebene Best. durch Ggw. von Sb ", 
H g", B i" ’, Cu", F e-"  u. Se04"  gestórt wird. Aus den im Original tabellar. zusammen- 
gestellten Vers.-Ergebnissen 'wird geschlossen, daB die q u a n t i t a t i v e  Best. nur 
bei Tólliger oder fast volliger Abwesenheit der genannten lonen zuverlassig u. demnach 
die Einschaltung der Dest. des As ais AsC!3 unentbehrlich ist. Der q 11 a 1 i t  a  t  i v  e 
As-Nachweis ist jedoch genugend empfindlich selbst in Sb-Verbb. (As-Geh. bis zu 
1: 20000 nachweisbar) u. in Bi- oder Fe-Yerbb. (As-Geh. bis zu 1: 40000 naehweisbar). 
(Pharmac. Weekbl. 70. 369—73. 22/4. 1933. Utrecht, Zentral-Lab. f. Volksgesund- 
heit.) D e g n e r .

V ladim ir M ajer, Die polarographische Bestimmung der Alkalimetalle. Durch die 
elektrolyt. Versuchsanordnung von H e y r o v s k y ,  C. 1933. I. 1169, ist die Móglichkeit
gegeben, die kathod. Polarisationserscheinungen fiir analyt. Zwecke m it Erfolg aus-
zunutzen. Fiir die theoret. Grundlagen vgl. auch K e m u l a , C. 1931. II. 3189. Ais
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Katkode wird dio Tropfelektrode nach KuĆERA benutzt. Zur Eriangung reproduzier- 
barer Diffusionsstromo u. einer geniigend leitenden Lsg. cignen sich dio Tetraalkyl- 
ammoniumverbb. ais Zusatz, da dereń Kation noch bei einem Potential von —2,5 V 
nicht abgescliieden wird, wahrend das Abscheidupgspotential des Li am Hg —2,033 V 
ist. Die Intensitiit des Diffusionsstromes ist nach EUCKEN (Z. physik. Chem. 59 
[1907]. 72) aufier von der Konz. des zu bestimmenden Kations von yerschiedenen 
anderen GroBen abhangig. Es wird der EinfluB der Temp. (vgl. M a je r  u .  M areĆ ek, 
C. 1932. I. 32G1 u. N e je d ly ,  C. 1930. I. 2368), der Konz. der begleitendcn Elektro- 
lyten (ygl. S le n d y k , C. 1932. I. 498) u. der Kathodenoberflache besprochen. Der 
relatiye Eehler bei den polarograph. ermittelten K- bzw. Na-Werten betragt meistens 
weniger ais 3% . Die Methode eignet sich auch ais Mikromethode, da der Best. geringo 
Flussigkeitsvoll. (bis 0,01 ccm) u. Konzz. (bis n-10-5) zuganglich sind. Eine polaro
graph. Trennung yon K  u. Na ist unmoglich, da die Differenz ihrer Abscheidungspoten- 
tiale nur ungefahr 20 mV betragt. Sind andere Kationen yorhanden, werden sie ent- 
weder durch Komplexbldg. oder durch Ausfallung mittels Zusatz von Tetramethyl- 
ammoniumhydroxyd u. Phosphationen unwirksam gemacht. Nach dem Komplex- 
bldg.-Verf. wird Al polarograph. abgetrennt, nach dem Fallungsyerf. Mg u. Ti ais 
Hydroxyd, Ca u. Fe ais Phosphat. Der ProzeB an der Kathode wird durch die Ndd. 
nicht gestórt, selbst wenn dio Menge der Zusatze die zu bestimmende Alkalimenge viel- 
fach iiberschreitet. (Z. analyt. Chem. 92. 321—51. 1933. Prag, Phys.-Chem. Inst. d. 
Karls-Univ.) ‘ G aede.

E . S. Nowik-Bom, Nachpriifung der Metliodik der volumctrischen Beslimmung
von Kalium in Oegenwart von Natrium. D as yolumetr. Vcrf. zur Best. von K  in Ggw. 
von Na nach Cl a r k e  u . D a v id s o n  (C. 1932. II . 3583) wird m it der Chloroplatinat- 
mothode yerglichen. Die volumotr. Methode zeichnet sich durch Ersparnisse an Zeit 
u. Kosten aus, (Ber. zentr. wiss. Eorsch.-Inst. Lederind. [russ.: Iswestija zentralnogo 
nautschno-issledowatelskogo Institu ta koshewennoi Promysehlennosti] 1932. Nr. 6—7. 
35—36.) K e ig u e l o u k is .

A. B lanchetićre und M. A m oux, Eine neue Halbmikro- und Mikrobestimmungs- 
methode fiir  Magnesium. Vff. benutzen die Verb., die beim Vermischen konz. Lsgg. 
Lsgg. von Hexamethylentetramin, MgSO* u. K J  entsteht, zur qualitativen u. ąuanti- 
tativen Best. von Mg. Nach B a r b ie r i  u .  C a lz o la r i  (Atti Acad. Lincei 29 [1910]. 
584) kommt dieser Verb. die Formel: MgJ2-10 H 20 -2  [(CH2)„N4] zu, was Vff. auf Grund 
von Mg-, J- u. N2-Bestst. dieser Verb. bestatigen konnen. Beim qualitatiyen Nachweis 
von Mg ist dio zu priifende Lsg. von allen Ionen m it Ausnahme derer der Erdalkali- u. 
Alkalimetalle zu befreien. Diese geben bei einem Geh. von weniger ais 5 mg/ccm keinen 
Nd. Mit dieser Methode laBt sich noch 0,01 mg Mg/ccm nachweisen. Bei der ąuanti- 
tativen Best., fiir die genaue Vorschriften gegeben werden, kann der Mg-Geh. des Kom- 
plexes entweder durch Titration des J-Geh. nach der VoLHARDschen Methode bestimmt 
werden, oder besser durch Riicktitration der beim Umsatz einer bestimmten H 2SO,- 
Mengo mit dem Hexamethylentetramin des Komplexes ubrigbleibenden Sauremenge. 
Der Fehler betriigt bei dieser Methode im Mittel 0,002 mg. Ca in Mengen yon mchr ais
0,2 mg/ccm laBt die Mg-Werte etwas zu hoch ausfallen. Dieser Ubelstand schrankt 
jedoch die Anwondbarkeit der Methode auf organ. Fil., wie Blut u. Urin, nicht ein, da 
in diesen Fil. der Ca-Geh. unter dem angegebenen Grenzwert liegt. Die Ggw. von 
P 0 4" ' erniedrigt die Mg-Werte, so daB dieses Anion yorher entfernt werden muB. 
(J. Pharmac. Chim. [8] 17 (125). 97—107. 1/2. 1933.) W o e ck e l.

A. T ravers und Lu, Trennung der Phosphor-, Arsen- und Vanadinsaure von 
Aluminium. Das Verf. yon T r e a d w e l l  (Chimie analytiąue 2 [1925]. 228) ist nicht 
anwendbar, da VIV selbst in der Kalte durch H N 03 oxydiert wird. V u. As lassen sich 
m it HC1 bei 400— 450° abdest.; die Best. yon V u. As nebeneinander bietet keine 
Schwierigkeiten. P  u. Al werden nach einer friiher (Ann. Chim. 33’ [1923]. 539) an
gegebenen Methode getrennt. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 703-—04. 6/3.
1933.) L o r e n z .

F . K aufm ann , Beilrag zur Beslimmung von metallischem Eisen, Eisenozydul und 
Eisenoxyd nebeneinander. F iir die Best. von metali. Fe, FeO u. Fe20 3 nebeneinander 
wurden die bekannten Verff. auf ihre Brauchbarkeit untersueht. Ais schnell u. sieher 
hat sich folgende neue Arbeitsweise erwiesen, die im wesentlichen darauf beruht, daB 
mit einer etwas iiberschussiges Br enthaltenden Br-Aeetatlsg. (20% Ammonacetat) 
metali. Fe ganz u. FeO teilweise, je nach Besehaffenheit des Materials, in Lsg. gehen, 
wahrend Fe(III) yollstandig ungel. bleibt. Zur Best. werden 2,5 g der auBerst fein-
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gepulverten u. getrockneten Probe in einem 600-ccm-Becherglas mit 60 ccm einer frisch- 
bereiteten Br - Acetatlsg. yersetzt. Die Lsg. wird allmahlich zum Sieden erhitzt u. 10 bis 
15 Min. in gelindem Kochen gehalten. Nach dem Abkuhlen wird durch einen m it 
Filterasbest ausgelegten Goochtiegel filtriert u. li. ausgewaschen. Den Goochtiegel- 
inhalt gibt man in einen 250-ccm-MeBkolben u. kocht m it dest. W. unter C02-Einlciten 
noch etwa yorliandenes Br fort. Man lóst m it 50 ccm konz. HCl u. 1 ccm H 2F ,, fiillt 
nach dem Erkalten unter C02 bis zur Markę auf u. bringt fiir die FeO- u. Gesamt-Fe- 
Best. je 100 ccm zur KMnO.,-Titration. Die Differenz ergibt den wahren Fe-Geli. fiir 
Fe20 3. Daneben wird in bekannter Weise der Gesamt-Fe-Geh. u. nach der HgCl2- 
Methode der des metali. Fe crmittelt. Zieht man vom Gesamt-Fe-Geh. den Geh. an 
metali. Fe u. Fe20 3 ab, so erhalt man den FeO-Geh. Die Ggw. von Carbiden stórt den 
Gang der Unters. nicht. Die Angaben von S ie g e l  (C. 19 3 1 . II. 2379) iiber die Bldg. 
von gebundenem C bei Red.-Prozessen in strómenden Gasen konnten bestatigt werden. 
(Chemiker-Ztg. 57 . 122—23. 15/2. 1933. Rheinhausen.) W oECKEL.

G. G alfajan  und w. T ara jan , Die quantiłative elektrolylische Reduktion des
Eisens. (Vgl. C. 1933- I. 972.) Es wird eine Methode zur elcktrolyt. Red. von Fe be- 
sprochen. Die Zeitdauer der vollstandigen Red. wird durch Ruhren gekiirzt, um 
Diffusionswrkgg. zu vermeiden. Vor dem Vers. wird 5 Min. C02 durchgeleitet. Es 
werden Platin- u. platin-platinierte Kathodcn in schwefel- u. salzsaurer Lsg. angewandt. 
AuCerdem eignen sich Pb-, Zn- u. Cu-Kathoden zur quantitativen Red. des Fe. Ais 
Anodenmaterial wird Blei, Kupfer u. Grapliit ver wendet. Die Analyse lafit sich im 
Mittel in 5—22 Min. durchfiihren. (Z. analyt. Chem. 92 . 357—61. 1933. Eriwan, 
Zentrallab.) G a e d e .

W ilhelm  G eilm ann und Loren C. H urd, Beiirdge zur analytischen Chemie des 
Rheniums. 8. Die mafianalytische Bestimmung der Rheniumoxyde. (7. ygl. C. 1933 .
I. 642.) Eine maBanalyt. Best. der Rheniumoxyde (Re03 u. Re02) kann auf zwei Wegen 
durchgefiihrt werden; entweder durch Oxydation m it H 20 2 u. Titration der gebildeten 
Perrheniumsaure m it Lauge, oder durch Oxydation mit schwefelsaurer Ferrisulfatlsg. 
u. Best. des gebildeten Ferrosulfats durch Permanganattitration. Die direkte Titration 
m it Permanganat ergibt wenigcr brauchbare Resultate. Re.fi. wirkt auf Ferrisalzlsg. 
nicht ein, m it W. bildet sich jedoch sofort Perrheniumsaure, die m it Alkalilauge titrierbar 
ist. Durch Behandlung mit Ferrisulfat ist die Best. der einzelnen Oxyde in Gemischen 
moglich, jedoch nicht neben feinyerteiltem Metali, da dieses ebenfalls merklich an- 
gegriffen wird. (Z. anorg. allg. Chem. 2 10 . 350—56. 11/3. 1933. Hannover, Techn. 
Hochsch., Inst. f. anorgan. Chem.) KLEVER.

E. K rom nann  und N. B erkm ann, Neue mikrocliemische Reaktionen des Rheniums. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . I I . 3276. 19 3 3 . I. 976.) Durch Red. einer K R e04-Lsg. m it konz. H J  
in Ggw. der einwertigen Kationen von K, Rb, Cs, Tl, Hg oder Ag werden charakterist. 
dunkelgefiirbte Krystallndd. gebildet, von denen sich die mit K, Rb u. Cs erhaltenen 
zum qualitativen mikrocliem. Nachweis gut eignen. Durch HNOs, H 2S 04, NaCl, MgCl2, 
CaCl.,, BaCl2, MnCl2, FeCl3, Co{N03)3 u. A1(N03)3 wird die Rk. nicht gestort, wahrend 
Wolframate u. Molybdate stóren. Pt- u. Os-Salze geben auBerst ahnliche Ndd., so daB 
sie Ggw. von Re yortauschen. (Z. anorg. allg. Chem. 2 1 1 . 277—80. 7/4. 1933. Moskau, 
Inst. fiir seltene Erden.) L. E k g e l .

S. P in a  de Rubies, Analylische oder quantitative Linien des Rheniums. Ais 
„analyt. oder quantitatiye Linien“ bezeichnet Vf. das Emissionsspekti-um, das yon 
5-10_1g eines lSlements geliefert wird. ZweckmaBig wird das Spektrum bei Konzz. 
yon 1, 0,1, 0,01, 0,001 u. 0,0001°/„ aufgenommen, um den °/0-Geh. eines Elements 
aus der Zahl der Linien zu bestimmen. Zur Erzielung gleicher Spektren werden die 
Elemente in NaCl gel. Vf. nimmt das Spektrum des Re auf u. bestimmt neu folgende 
Linien: ). 2322,49; 2344,76; 2352,11; 2365,91; 2367,66; 2369,26; 2405,03; 2405,60; 
2419,81; 2428,56; 2441,48; 2449,72; 2483,93; 2487,36. Diese Linien werden noch m it 
1% Re erhalten. (An. Soc. espaii. Fisica Quim. 30 . 918—21. 1 Tafel. 15/12. 1932. 
Madrid, N at.-Inst. f. Physik u. Chemie.) R. K. M u l le r .

H . G insberg, Zur Colorimeirie des Tiłans. I I I . Ein Beilrag zur allgemeinen 
Methodik der Colorimeirie. (II. ygl. C. 1 9 3 3 . I. 1S17.) Mit Hilfe yon absol. Farb- 
messungen wurde unter Verwendung des LEITZSchen dreistufigen Uniyersalcolorimeters 
der Nachweis erbracht, daB der der Titancolorimetrie zugrundeliegende Farbkórper 
in dem Konz.-Gebiet v on  4—0,2 mg TiOj/lOO ccm streng dem L a m b e r t-B E E R s c lie n  
Gesetze gehorcht, u. dam it also die Grundbedingung fiir die Colorimetrie erfullt ist. 
E s werden die MeBergebnisse mitgeteilt, die unter Verwendung einer echten, neutralen
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Graulsg. mit abgestimmten Schichthohen erhalten wurden, u. die einen sehr be- 
friedigenden Genauigkeitsgrad aufweisen. Zur IControlle wurden noch vergleichcndo 
Messungen m it Lsgg. von Pikrinsiiure u. von Vanadinpersulfat (schwefelsaure Vanadin- 
sulfatlsg. +  H 20 2) durchgefuhrt u. die Extinktionswerte ermittelt. (Z. anorg. allg. 
Chem. 211. 401—11. 21/4. 1933. Lautawerk-N., Privatlab.) K l e v e r .

S. C. Ogburn jr . und w. C. Brastow , Die quantitative Bestimmung des Palladiums 
mittels Athylen. Wenn man in eine h. salzsaure Lsg., die alle Pt-Metalle enthalt, Athylen 
einleitet, so wird nur das Pd u. dieses quantitativ ais Metali abgeschieden. Diese Bk. 
ermóglicht eine quantitative Pd-Best. in Ggw. aller anderen Pt-Metalle m it einer Ge- 
nauigkcit von ±  0,75% der vorhandenen Pd-Menge. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1307 
bis 1310. 6/4. 1933. Lewisburg, Pennsylvania, BuCKNELL Univ., Chem. Lab.) L. E n g e l .

B estandtelle  v o n  P flanzen u n d  Tleren.
D. F iszerm an-G arber und M. J .  H . F iszerm an, Zerstdrung der organiscken 

Substanz im  Hinblick au f den Nachweis und die Bestimmung der mineralischen Stoffe 
in  Leber- und in  Nierenpulver. Dio Zcrstorungsyerff. von L e m a t te ,  B o in o t  u .  K a u a n e  
(C. 1927. II. 1062 u. friiher) wurden unter Ausschaltung der m it dem Gebrauch von 
HC104 verbundenen Explosionsgefahr u. einiger anderer Schwierigkeiten modifiziert 
wie folgt: 1. m it H N 03 u. HC104: das Organpulver 5 IMinuten unter zeitweiligem Um- 
schiitteln m it einer Mischung von 100 ccm rauchender H N 03 (1,49), 50 ccm HC104 
(1,615) u. 100 ccm W. mazerieren, dann einige Minuten erwarmen, den Schaum durch 
Unterbrechen des Erwarmens fallen, dann lebhaft bis zur Entfarbung erhitzen; 2. mit 
HoSO., u. HC104: z u  50 ccm einer Mischung von 350 ccm H 2S04 (1,84) u. 650 ccm 
HC104 (1,815) im Kjeldahl 10 g Organpulyer geben, durch Schutteln gleichmaBig ver- 
teilen, einige Minuten unter zeitweiligem Umschiitteln stehen lassen, erhitzen, Fallen 
des Schaumes durch Unterbrechung des Erhitzens u. Schutteln, dann lebhaft bis zur 
Entfarbung erhitzen. Beide Verff. sind gleichwertig. — Die gcfundcnen Wertc der so 
isolierten, z. T. spektroskop, an C-Elektroden nachgewicsenen anorgan. Bestandteile 
fiir Schweinelebcr- u. -nierenpulver sind im Original tabcllar. zusammengestellt. (Buli. 
Sci. pharmacol. 40 (35). 157—66. Marz 1933. StraBbourg, pharm. Fak.) D e g n e r .

H elen B ennett Brown und Alfred T. Shohl, Bestimmung von Kalium plus Natrium  
ais Benzidinsulfat. Zur Best. von K  u. Na in Faces, Urin u. Milch wird die Probe ver- 
ascht, die Asche m it HCI gel. u. aus der Lsg. das Ca mittels Ammonoxalat, das Mg 
mittels Ammonphosphat entfernt. Dann folgt die Entfernung des Phosphats mittels 
Ferriammonphosphat u. die des iiberschussigen Fe durch NH3. Die so erhaltene Lsg. 
wird eingedampft, verascht u. in der Asche K  +  Na nach der Benzidinmethode von 
S t a d ie  u. R o s s  (C. 1 9 2 6 .1. 1467), das Iv nach S h o h l  u .  B e n n e t t  (C. 1928. H. 1699) 
bestimmt. Na wird ais Differenz errechnet. Fehlergrenze ±  2%. (J. biol. Chemistry 
91. 745—49. Clevcland, Western Beserve Univ., Babies’ and Childron’s Hospital u. 
Dep. of Pediatrics.) P a n t k e .

E arl Judson  K ing, Eine titrimetrische Metliode zur Mikrobestimmung des Bariums. 
Zur Best. des Ba in nur in kleinen Mengen erhaltlichen, ais Ba-Salz isolierten biolog. 
Substanzen fallt Vf. das Ba der in 2—3 ccm gel. u. 0,F>—1 mg Ba enthaltenden Sub
stanz dureh 4 ccm 0,01-n. H 2S04. Der H 2S 04-t)berschuB wird durch Benzidin gefallt, 
u. das Benzidinsulfat m it NaOH titriert. (Biochemical J . 26. 586—89. 1932. Toronto, 
Univ.. Banting Inst., Dep. of Med. Res.) PANTKE.

W illiam  Douglas Mc Farlane, Die Bestimmung von Eisen in  organischen Sub
stanzen. I. Mikrocolorimetrie ais Ferrirhodanid. II. Potentiometrische Titration mit 
Titansulfat. Im I. Teil werden die Bedingungen der Methode von KENNEDY (C. 1928.
I. 386) zur Best. kleinster Fe-Mengen einer experimentellen Unters. unterzogen; es 
wird ein Verf. zur quantitativen Best. von 0,007—0,022 mg Fe beschrieben; die zu 
untersuchende organ. Substanz wird durch H2S 04 -j- HC104 verascht. Da bei den an- 
gegebenen Fe-Mengen die Rotfarbung des Fe(CNS)3 der Fe-Konz. nicht proportional 
ist, wird eine Korrektionskurve mitgeteilt. — Im  II. Teil werden ein Verf. zur schnellen 
u. genauen Best. von minimal 0,15 mg Fe (in H2S04 +  HC10.„ s. o.) durch elektro- 
metr. Titration mittels Ti2(S04)3 sowie dessen Anwendung auf die Best. des Gesamt-Fe 
in Milch u. Blut u. des .,anorgan.“ u. „organ.‘‘ Fe in Geweben beschrieben. (Bio
chemical J . 26. 1034— 49. 1932. Edmonton [Canada], Univ. of Alberta, Dep. of Bio- 
chem.) P a n t k e .

W illiam  D ouglas Mc F arlane , Die Anwendung der Reakłion mit diaihyldithio- 
carbaminsaurem Natrium auf die mikrocolorimełrische Bestimmung von Kupfer in
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organischen Substanzen. Vf. erhielt bei der Unters. der von CALLAN u. HENDERSON 
(C. 1 9 3 0 . II. 2923) entdeckten Rk. zwischen Cu u. diathylditbiocarbaminsaurem Na (I) 
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf quantitative Cu-Bestst. folgende Ergebnisse:
1. das Cu-Salz der Diathyldithiocarbaminsaure ist in Amylalkohol besser 1. ais in 
W. u. kann der wss. Lsg. durch Amylalkohol entzogen werden. Dadurch kann die Rk. 
auch bei gróCeren Cu-Konzz. angewandt werden, bei denen es aus seiner wss. Lsg. aus- 
fallen wiirde. 2. Die goldbraune Farbę ist in Amylalkohol intensiver ais in W .; das 
bedeutet prakt. eine erhohte Empfindlichkeit der Rk. 3. Die Farbintensitat ist der Cu- 
Konz. innerhalb der fiir die Analysenmethode erforderlichen Grenzen proportional.
4. In alkal. Lsg. gibt Fe4(P20 7)3 keine Rk. m it I, wahrend Cu2P20 7 wie andere Cu-Salze 
reagiert; dadurch wird die Best. von Cu in Ggw. von Fe moglich. — 5. Die Oxydation 
von CuS in der Kalte mittels gesatt. Br-W. u. 10%'g- H ,S 04 beeinfluBt die Farbrk. 
m it I  gleichfalls nicht. — 6. Vf. ha t unter Benutzung obiger Resultate Verff. zur ge- 
nauen Best. des Cu in biolog. Materiał (Blut, Milch, Leber, Hamoglobin etc.) ausgearbeitct, 
beziiglich dereń Einzelheiten auf das Original yerwiesen werden muB. (Biochemical J . 
2 6 . 1022—33. 1932. Edmonton (Canada), Univ. of Alberta, Dep. of Biochem.) P a n t k e .

Melville Sahyun, Glykogeribestimmung in Geweben. Abanderung der Pfluger- 
schen Glykogenbest.-Methode in 4 Punkten: 1. Abkurzung der zur Gewebshydrolyse 
notigen Zeit auf 30—40 Min. 2. Erleichterung der Abtrennung des Glykogens durch 
Fallen boi Ggw. von Holzkohle u. Zentrifugieren. 3. Abkurzung der zur Hydrolyse 
des Glykogens notigen Zeit auf 2 Stdn. 4. Ersatz der sonst zur Hydrolyse yerwandten 
HC1 durch H 2S 04. Grund: Cl-Ionen storen die Zuckerbest. nach F o l in -Wu , S04- 
Ionen nicht. (J . biol. Chemistry 9 3 . 227—34. California, Stanford Univ., Food Research 
Inst. a. Dep. of Physiol.) P a n t k e .

J. Herrmannsen und H. W. Knipping, Die quantiłative Bestimmung von Kóhlen- 
oxyd im  Blut. Angabe eines Verf. zur Best. von CO mittels der J 20 5-Red.; das frei 
werdende Jod wird quantitativ in KJ-Lsg. iiberfuhrt u. maBanalyt. bestimmt. Aus 
CO-haltigem Blut wird das CO durch K 3Fe(CN)6 frei gemacht. (Hoppe-Seyler’s Z. 
physiol. Chem. 206 . 168—76. 2/4. 1932. Hamburg, Med. Univ.-Klin.) P a n t k e .

David Paton Cuthbertson und Sidney Lionel Tompsett, Vorlaufige Mitteilung 
iiber den Gehcdt des Blutes an anorganischem Schwefel und eine Methode zu dessen Be
stimmung. Vff. beschreiben eino neue Methode zur Best. des anorgan. S in Blut,
Serum oder Plasma: 2 ccm werden m it CCl3-COOH enteiweiBt, im F iltrat der S ais 
Benzidinsulfat gefallt, der Nd. durch Zentrifugieren isoliert u. gewaschen, in n. HC1 
gel. u. mit N aN 02-Lsg., NaOH u. alkal. Thymollsg. yersetzt; die entstehende Rot- 
farbung wird gegen einen Benzidinhydrochloridstandard colorimetriert. Von anderen 
Blutbestandteilen durfen, ohne daB die S-Best. beeintrachtigt wird, vorhanden sein: 
20 mg P, l g  NaCl u. 1 g K 2C20 4 in 100 ccm. — Der n. Geh. des menschlichen Blutes 
betragt 0,1—0,6 mg anorgan. S in 100 ccm Plasma; in den Blutzellen wurde nur sehr 
wenig anorgan. S gefunden. — In  Fallen yon Nephritis u. cardiorenalen Erkrankungen 
wurde eine mit der Erhohung der Hamstoff- u. Rcst-N-Werte parallel gehende Er- 
hohung der S-\Verte festgestellt, u. zwar ist diese Erhohung relatiy zu den N-Werten 
bei leichterer Niereninsuffizienz am gróBten; Vff. weisen auf die diagnost. Bedeutung 
dieses Befundes hin. (Biochemical J . 25 . 1237— 43. 1931. Glasgow, Uniy. u. Biochem. 
Lab. of the Inst. of Pathol. of the Royal Infirmary.) P a n t k e .

Emil J. Baumann und Nannette Metzger, Die Bestimmung des Jods in Blut, 
Nahrungsmitteln und Ham. (Unter Mitarbeit von Leon K. Baldauf.) Vff. yeraschen 
die zu untersuchende Substanz in einem geschlossenen System (Abb. im Original) im 
0 2-Strom, wobei zum Erhitzen ein in der Substanz liegender, elektr. zum Gliihen ge- 
brachter P t-D raht dient. Dio Absorptionsapparatur wird dann quantitativ m it W. 
ausgewaschen, aus der Lsg. das Fe entfernt, zur Trockne eingedampft, mit A. estrahiert, 
wieder eingetrocknet, yerascht u. in ublicher Weise aufgearbeitet. (J . biol. Chemistry 
98 . 405— 16. 1932. ŃewT York, Montefiore Hosp., Lab. Diyision.) P a n t k e .

Erie Newmarch Allott, James Arnold Dauphinee und William Holdsworth 
Hurtley,Die Bestimmung kleiner Jodmergen im  Blut. Unterss. uber die colorimetr. u. 
titrimetr. Best. von J  im Blut, die aus auBeren Griinden nicht mehr zu einem Analysen- 
gang yereinigt werden konnten; die bei den einzelnen Phasen der J-Best. (Veraschen, 
E straktion des Jodids, Empfindlichkeit der Jodstarkerk. usw.) gemachten Fest- 
stellungen werden eingehend geschildert. (Biochemical J .  26 . 1665—71. 1932. Dunn 
Lab. u. St. Bartholomews Hosp., Chem. Dep.) P a n t k e .
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L. Cuny und J. Robert, Uber die Anwendung der Oxydation mittels Chromschwefel- 
sdure zur jodometrischen Mikrobeslimmung des Bluthamstoffs. Mikrobest. des Ham- 
stoffs im Blut aus 0,5 ccm Unters.-Materiał durch Oxydation des m it Xanthydrol 
gefallten Harnstoffs mittels 1/i0-n. K 2Cr20 7 u. jodometr. Riicktitration des iiber- 
schiissigen K 2Cr20 7. — Anwendung der bei obiger Methode gemachten Erfahrungen 
auf die Best. des Harnstoffs nach A l l e n  u . L u c k  (C. 19 2 9 . II. 1332) u. Verbesserungs- 
Yorschlage fiir die Methode dieser Autoren. (J . Pharmae. Chim. [8] 1 5  (123). 7—17.
1932. Lab. de Biol. appliąuće H. Carrion et Cie.) P a n t Ke .

R udolf S turm , Bestimmung von Milchsdure und Acetonkorpem aus derselben 
kleinsten Blutmenge. Angabe eines Yerf. zur Best. der Milchsaure u. des Acetons in
2—4 ccm Blut nach dem Prinzip der Milchsaurebest.-Methode von B r e h m e  u. 
B r a h d y  (C. 19 2 7 . I. 330) u. der Methode zur Best. des Acetons nach CLAUSEN 
(C. 1 9 2 2 . IV. 531). (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 67 . 
654—59. 22/9. 1932. Miinchen, I. Med. Klin.) P a n t k e .

John Adamson Saunders, Eine Methode zur Isolierung von (hmnidin. Vf. be- 
dient sieh zur Isolierung der Guanidinbasen u. ihrer Trennung yon Kreatin u. Kreatinin 
aus wss. Lsg. u. aus Blut einer kombinierten Absorption durch Holzkohle u. Doucil 
(ein Na-Al-Silicat), wobei sie schlieClich durch Na-Pikrat gefallt werden. Die Kon- 
stanten der erhaltenen Pikrato des Guanidins u. des as-Dimethylguanidins werden mit- 
geteilt u. Mikrophotographien der Krystalle wiedergegeben. Tabellen zeigen die bei 
verschiedenen Konzz. in W. u. in Blut wiedergefundenen Mengen Guanidin bzw. Di- 
methylguanidin. (Biochemical J . 26 . 801—13. 1932. Newcastle-upon-Tyne, Univ. of 
Durham Coli. of Med., Dep. of Physiol.) P a n t k e .

Sohrab Hoshangsha Nanavutty, Die Anwendung der Van Slykeschen Methode 
zur Bestimmung der Acetonkórper auf kleine Mengen Blut und Harn. Vf. beschreibt 
eine auf dem von VAN S l y k e  angegebenen Prinzip beruhende titrim etr. ]Mikromethode 
zur Best. der Acetonkorper in 0,5 ccm Blut bzw. 1 ccm Harn. Die Methode gibt bei 
schwerer Kctonamie (0,1%, berechnet ais Aceton) die gleichen Werte wie die grawi
metr. Technik yon VAN S l y k e , bei schwacherer Ketonamie fiir klin. Zwecke aus- 
reichende Werte. Fiir die Berechnung der Gesamtacetonkorper, des Wertes Aceton +  
Acetessigsaure sowie der /5-Oxybuttersaure wird eine Tabelle mitgeteilt. (Biochemical 
J . 26 . 1391—96.1932. London, St. Bartholomew’s Hosp., Dep. of Chem. Pathol.) P a n t .

W. Merz und S. Maugeri, Uber das Vorkommen und die Bestimmung der Oxal- 
sdure im Blut. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 201. 31—37. Tiibingen, Univ., Physio- 
log. Inst.) Pa n t k e .

O. Miihlbock und C. Kanfmann, Eine Abanderung der Blut-Fettsdurebestim- 
mung nach Bloor. Aus dem Extrakt, der Fettsauren +  Cholesterin enthalt, wird das 
Cholesterin durch Fallung mittels l% ig . alkoh. Digitoninlsg. entfem t u. erst dann die 
Oxydation der Fettsauren mittels n. K2Cr„0, vorgenommen. (Klin. Wschr. 1 0 . 1128 
bis 1129. Berlin, Univ.-Frauenklinik der Charitó.) PANTKE.

Kenzo Kusui, Beitrdge zur Bestimmung der Blutgallensduren. I. Mitt. Kritik 
der Methode von Aldrich. Die Nachpriifung der Methode von AldiiiCH u . B l e DSOK 
(C. 1 9 2 8 . II . 2388) ergab, daB mit ihrer Hilfe sowohl bei der Analyse einer alkoh. 
Glykocholsaurelsg. ais auch von Blut, dem eine bestimmte Menge Na-Glykoeholat 
zugesetzt worden war, zu kleine Werte erhalten wurden. Vf. macht es wahrscheinlich, 
daB die Gallensauren z. T. an Norit, z. T. an Ba(OH)2 adsorbiert werden, die beide 
in der Methode zur Verwendung kommen. Die ALDRlCHscho Methode wird deshalb 
abgelehnt. (J . Biochemistry 15 . 399— 411. 1932. Nagasaki, Med. Univ.-Klin.) P a n t k e .

Joseph Race, Die Bestimmung der Bluteiweipkorper durch angesduertes Aceton. 
Es wird ein Verf. zur Best. des Serumalbumins u. -globulins durch Fallung m it CC13- 
COOH u. Extraktion des Nd. mit angesauertem Aceton beschrieben; dabei erweist sieh 
Serumalbumin ais vóllig 1., Serumglobulin ais yóllig unl. Das Verf. gibt bei n. Serum 
u. Plasma Werte, die m it denen der Methode yon HOWE (Na2S 04-Fallung) yergleich- 
bar sind, wahrend bei patholog. Sera Differenzen auftreten, deren Ursachen diskutiert 
werden. — Bei Losliehkeitsverss. erwiesen sieh alle untersuchten Blutalbumine (Mensch, 
Schaf, Rind u. Pferd) ais yollig 1. in angesauertem Aceton, wahrend Eieralbumin unl. 
war. (Biochemical J . 26 . 1571—84. 1932. Buxton, Devonshire Hosp.) P a n t k e .

A. Baudouin und J. Lewin, Neue Enteiweiflungsmethode. Anwendung au f Serum, 
Gesamtblut und Blutkbrperchen. Vf. enteiweiBt bei der Blutanalyse — besonders bei 
der Best. der Mineralstoffe im Blut — mittels gesatt. alkoh. Jodlsg. (C. R. Sśanees Soc. 
Biol. Filiales Associees 1 0 8 . 875—77.) P a n t k e .
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Alfred Lublin, Die Bestimmung des Reststickstoffs durch direkte Nesslerisation. 
V f. hat festgestellt, daG dio bei der Metliode F o l t n -W u  haufig auftretende Triibung 
beim Zusatz yon N E SSL ER s Reagens zum yeraschten Serumfiltrat teils auf das CuSO.„ 
teils auf das Na2W 04 zuriiekzufiihren ist. E r nimm t deshalb die EnteiweiBung s ta tt 
m it Na.,W04 m it 20%'g- CCl3-COOH u. die Veraschung m it Perhydrol s ta tt m it CuSO,, 
yor. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 0 1 . 1—8. Greifswald, Med. Klinik u. Poli
klinik.) PA N TK E.

M. Wirbel, Bestimmung des Gesamtstickstoffes im TJrin. 1 ccm Harn im Reagens- 
glas m it i—2 ccm H2SO,, (66° Beaume), etwas KHSO,, u. 4—6 Tropfen HCIO., bis zur 
Entfarbung yeraschen (ca. 7—8 Blin.), nach Abkuhlen m it W. in 100 ccm-Erlenmeyer- 
kolben iiberspulen, ruit NaOH genau neutralisieren (Phenolphthalein), ca. 2 ccm neutrale 
10%ig. HCHO-Lsg. zusetzen u. die saure Lsg. m it einer NaOH titrieren, die 3,5 g
H ,S 04 °/oo  entspricht. Die abgelesenen ccm geben direkt die g N im 1 Harn an. (Union 
pharmac. 72. 1. 1931.) P a n t k e .

John Frederick Barrett und Ernest Benjamin Jones, Eine colorimetrische 
Methode zur direkten Bestimmung des Harnstoffs im  Harn. In  1—2 ccm H am  werden 
storende Substanzen (Eiweifi etc.) durch FeCl3 +  NaHC03, im F iltrat wird der Harn- 
stoff durch Xanthydrol gefiillt, der Nd. in Ggw. von BaSO., zentrifugiert, nach modi- 
fiziertem KjELDAHL-Verf. (Se ais Katalysator, HC104 s ta tt H„S04) verascht u. 
nesslerisiert. (Biochemical J . 26. 1246—50. 1932. London, W. 1, Middlesex Hosp., 
Courtauld Inst. of Biochem.) P a n t k e .

Robert D. Barnard, Die elektrometrisclie Titration der Harnsaure. Die H arn 
saure im Urin wird mitteis Ag-Laetat ( F o l i n  u . W u) gefaUt, der Nd. in alkal. NaCN- 
Lsg. gel. u. mit einer Lsg. yon 6,584 g K3Fe(CN)6 [M e r c k ] ad 1000 ccm H 20  aus einer
1 ccm-Mikroburette entweder bis zum Bestehenbleiben einer citronengelben Farbę 
oder elektrometr. titriert. 1 ccm der K3Fe(CN)6-Lsg. entspricht 1,68 mg Harnsaure. 
(J. Lab. elin. Med. 16 . 1101—05. Univ. of Illinois.) P a n t k e .

O. Noetzel, Nachweis und Bestimmung des Strychnins im Ham. Verf. zum 
N a c h w e i s  yon Strychnin: 100 ccm Harn m iteinigen Tropfen Eg. u. 3 g Pb-Aeetat 
kurzo Zeit erwarmen (W.-Bad), 6—7 ccm gesatt. Na2S 04-Lsg. zusetzen, bis zum Ab- 
sitzen des Nd. erwarmen, in Schale filtrieren, mit 2-mal 40 ccm W. nachspiilen, zu 
dicker Fl. eindampfen (W.-Bad), m it 4 g Kalkbrei (30 g Ca(OH)„ +  25 ccm W.) ver- 
reiben, 20—25 g Gips in kleinen Teilen unter Ruhren u. Abkratzen zusetzen bis zur 
Bldg. eines feinen troekenen Pulyers (Sieb 0,5 mm Maschenweite), dieses in Glas- 
stópselzylinder (200 ccm) bringen, alle Gerate m it einer Misehung von A. +  Chlf. aa 
nachspiilen, Spiilfll. in MeBkolben (100 ccm) sammeln, zur Siarkę auffiillen, zu dem 
Pulver im Zylinder geben, yerschlossen wiihiend 3/4 Stdn. ófters umschiittehi, bedeckt 
filtrieren, aliąuoten Teil auf einige ccm eindampfen, einige Tropfen yerdunsten lassen 
(Uhrglas), Nachweis im Riickstand am besten m it K 3Fe(CN)„. — B e s t. - V e r  f. 
(colorimetr.): aliąuoten Teil der A.-Chlf.-Lsg. auf 10 ccm eindampfen, mit 1-mal 10 
u. 2-mal 5 ccm schwach H N 03-haltigem W. (1 Tropfen H N 03 [20%] zu 20 ccm W.) 
ausschiitteln, die vereinigten sauren wss. Ausziige nacheinander m it 15 ccm Amyl- 
alkohol +  A. aa, 15 ccm Chlf. -)- A. aa u. mit 15 ccm A. ausschiitteln, die so gereinigten 
sauren wss. Ausziige kurz aufkochen, m it Kalk-W. f a s t  neutralisieren, auf einige 
Tropfen eindampfen, erst m it 0,2 g Kalkbrei, dann m it ca. 0,5 g Gips yerreiben wie 
oben, m it 5— 6-mal 5 ccm Chlf.-A. (aa) ausziehen, Lsg. eintrocknen, in wenig HCl 
(20%) aufnehmen, m it solcher ad 3 ccm in Reagensglas spiilen, 1 g Zn, Granula oder 
Stabchen, zusetzen, kurz aufkochen, nach 4 Stdn. Stehen in andercs Reagensglas 
abgiefien, nach dem Abkuhlen 2 Tropfen verd. HCl u. 1—2 Tropfen NaNO„-Lsg. (0,1%) 
zusetzen u. gegen ebenso behandelte Strychninlsgg. yon bekannten Gehh. coforimetrieren. 
(Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74- 205—11. 6/4. 1933. Breslau, Chem. Unters.- 
Amt.) _ D e g n e r .

J. F. Reith, Der Nachweis des Silbers in  Wismutsalzen. I n  B i - C a r b o n a t :
0,02 g in trockenem Reagensglas in 2 ccm HCl (10%) lósen, der Lsg. 2 ccm p-Dimethyl- 
aminobenzylidenrhodaninlsg. (0,03 g in 100 ccm Aceton) nach F e i g l  (C. 1 9 2 8 . H . 
1593), dann 1,8 ccm W. zusetzen, mischen — wenn keine Triibung, W. zusetzen, bis 
zur bleibenden Triibung — Nd. bei Abwesenheit von Ag lachsfarben, bei Ggw. yon 
Ag (>0,005 mg) rot bis yiolett, bei geringem Ag-Geh. Yergleich mit sicher Ag-freiem 
Muster. — I n B i - S a l i c y l a t :  0,5 g mit 5 ccm HCl (10%) unter Schutteln zum 
Sieden erhitzen, unter W.-Strahl yollig abkuhlen, filtrieren, zu 2 ccm Filtrat 2 ccm 
Reagens wie oben u. 3,8 ccm W. geben, mischen, weiter wie oben. Grenz-Konz. 0,01 mg
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Ag. Zuverlassig noch bei Ggw. von 0,01 g H g” oder Cu” . (Pharmac. J . Pharmacist 
130 ([4] 76). 316. 15/4. 1933. Utrecht, Zentrallab. f. Volksgesundheit.) D e g n e r .

George D. Beal und Chester R. Szatkowski, Der Nachweis von Aceton in Chloro
form. 10°/oig- Nitroprussid-Na-Lsg. (I), HgSO,-Lsg. (73 g  HgO, gel. in 11 4 n. H 2S 04, 
+  konz. HoŚO., +  K 2Cr20 7-Lsg. [5% ]; II), HgClr Lsg. (gesatt. +  Ba(OH)2-Lsg.~ [ge
satt.] +  [zum Filtrat] (NH.,)2S-Lsg. [gelb]; III), Salicylaldehyd +  KOH (IV), Vanillin 
+  KOH (Y), Furfurol +  NaOH +  HCl (VI) u. N E SSL ER -L sg. (VII) w'urden auf ihre 
Eignung zum Nachweis von Aceton, Cyclohexanon, Methylathylketon, Acetophenon 
u. Methylacetophenon in Chlf. gepriift. Die Empfindlichkeit von I—III erwies sieh 
ais mafiig, mit IV u. V war Aceton in Chlf. 1 : 20 000 nachzuweisen, IV reagiert auch 
m it den anderen genannten Ketonen, V ist spezif. fiir Aceton, VI ist nicht ganz so 
empfindlich wie IV u. V, aber beąuemer ais diese, VII ist bei weitem das empfindliehste 
Reagens: noch bei 1 : 50 000 Nd. u. bei 1 : 200 000 Triibung; bei mehr ais 10%  Aceton 
m it V n kein Nd. mehr, da in Acetonuberschufi 1. (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 223 
bis 227. Marz 1933. Mellon Inst. of Ind. Research.) D e g n e r .

C. N. Sprankle und c. B. Jordan, Ober die Gehallsbestimmung von Podophyllum. 
Zur Extraktion des Podophyllins aus Podophyllumrhizom erwies sieh A. im Vergleich 
zu Aceton, A. +  Aceton aa u. A. +  A. aa ais bestes Losungsm. Die Geh.-Best.-Verff. 
nach U . S. P. IX. u. X ., nach J e n k in s  (C. 1914. II. 1126) u. dessen Modifikation nach 
WARREN (C. 1930. II. 277) wurden nachgepruft. Das letzte erwies sich — wie folgt 
modifiziert — ais das beste: 10 g Drogę, fein gepulvert (Sieb zu 24 Maschen je cm), 
m it 60 ccm A. 3 Stdn. am RuckfluBkiihler erwarmen (W.-Bad), dann langsam mit 
w. A. perkolieren, bis 95 ccm abgelaufen sind, kiihlen, auf 100 ccm auffiillen, misehen, 
hiervon 10 ccm mit 10 ccm Chlf. +  10 ccm HCl (0,6% ) ausschutteln, A.-Chlf.-Lsg. ab- 
lassen, saure FI. m it 3 mai 15 ccm A.-Chlf. (1 +  2 VoIl.) auswaschen, die yereinigten 
A.-Chlf.-Lsgg. mit 10 ccm HCl (0,6% ) ausschutteln, A.-Chlf.-Lsg. in ein tariertes Ge- 
faC ablassen, saure FI. m it 3 mai 15 ccm A.-Chlf. (1 +  2 Voll.) waschen, Waschfl. 
ebenfalls in das tarierte GcfaB geben, eintrocknen (W.-Bad), 1 ccm absol. A. zusetzen, 
wieder eintrocknen, bei 80° gewichtskonstant trocknen, Gewicht des Ruckstandes 
mai 100 =  Harzgeh. in 100 g Drogę. (J . Amer. pharmac. Ass. 22. 188—94. Marz 
1933.) D e g n e r .

W. Peyer, L. Hensel, H. Jaschik u n d  K. Rosenthal, Vergleichende Wert- 
bestimmungen von Mutterkom. Krit. N a c h p r iifu n g  y e rs c h ie d e n e r  c h em . B e s t.-V e rff . 
E in z e lh e ite n  u. T a b e lle  im  O rig in a l. E rg e b n is :  zur ąuantitatiyen Best. in d e r  P ra x is  
g e n i ig t  f i ir  d e n  G e u b te n  d a s  V erf. v o n  FROMME (C. 1925. I. 1113); a is  a n n a h e m d e  
W e r tb e s t .-V e r f f .  w e rd e n  anerkannt d a s  y o n  T s c h i r c h -H e r i n g  (C. 1929. I. 420) u. 
n a c h  d ie se m  das v o n  O e t t e l  (C. 1930- I. 3335); d a s  Pikrat-Nd.-Messungsyerf. y o n  
K u s z n e r  u. W o l f f  (yg l. E s c h e n b r e n n e r , C. 1933.1 . 469) w ird  a b g e le h n t.  (P h a rm a z . 
Z tg . 78. 420— 22. 19/4. 1933. Breslau, U n iv .,  u. Halle [Saale], C a e sa r  & L o re tz .)  D e g n .

M. Mascre, Jeanne Levy und R. Cahen, Uber die biologische Wertbestimmung 
der Scillajruher. Verss. zur Auffindung eines Verf. zur biol. Wertbest. u. zur Darst. 
einer zu diesem Zw'eck injizierbaren, alle wirksamen Stoffe enthaltenden Zubereitung 
aus Bulbus Scillae (Meerzwiebel) werden beschrieben. Zur biol. Wertbest. bewahrte 
sich die von L ev y  u .  P ic h o t  (C. 1930- I. 3222) besehriebene Modifikation des Verf. 
von H a tc h e r-M a g n u s . Folgende Menstrua u. Erschópfungsverff. wurden aus- 
probiert: sd. A. (95 u. 60%) mit u. ohne CaC03, Perkolation 1 :10  m it A. (95 u. 60%), 
24-std. u. 10-tagige Mazeration mit A. (95 u. 60%), einfacher u. fraktionierter wss. 
Aufgufi. Materiał: 1 von den Vff. bereitetes, bei 35° getrocknetes Pulyer u. 5 Handels- 
muster. Reihenfolge der tox. Wirksamkeit der yerschiedenen Zubereitungen (fallend): 
einfacher wss. AufguB, Auszug m it sd. A. ohne CaC03, derselbe m i t  CaC03, 10-tagiges 
Mazerat m it A., Perkolat m it A. (60%) u. m it A. (95%). Abnahme der Wrkg. in frak- 
tionierten Aufgussen (V20o): °bne Zusatz nach 7 Tagen 5,33%, m it Zusatz yon 0,5% 
Thymol nach 10 Tagen "0,66%. Der wie folgt bereitete wss. Aufgufi ist fiir den oben 
genannten Zweck in jeder Beziehung die beste Zubereitung: zu 5 g Pulver im Liter- 
kolben allmahlich unter Schiitteln fast 1 1 W. geben, ins W.-Bad getaucht auf 90° 
erwarmen, 15 Minuten bei Zimmertemp. stehen lassen, durch Zusatz von 8 g NaCl 
isoton. machen, in MeBkolben (1 1) filtrieren u. zur Markę auffiillen. (Buli. Sei. pharma
col. 40 (35). 129— 45. Marz 1933. Nanterre, Pharmazeut. Fak., medizin. Fak., Ap. d. 
Krankenh.) D e g n e r .

P. A. W. Self, Alkaloidbestimmungen der B . P . 1932. I. Allgemeine Grundsatze. 
Yortrag. Besprechung folgender Fragen: Anpassung der Verff. an die Eigg. der
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Drogen u. der Alkaloide, besonders an dereń Stabilitat, Emulsionsbldgg. beim Aus- 
sehutteln u. dereń Verhutung oder Behebung, „Titration oder Wagung ?“ . — II. Ein- 
zelne Verfahren. Solanaceendrogen, Chinarinde, Colchicum, Mutterkorn, Ipecaeuanha, 
Stryehnos, Opium u. Theobromiiwerbb. (Pbarmae. J . Pharmacist 130 ([41 76). 222 
bis 223. 243—44. 25/3. 1933.) D e g n e r .

P h .  H o r k h e i m e r ,  D ie A lkalo idbestim m ung im  E xtra c tu m  Belladonnae siccum  
cum  Radice L igu iritiae  para lum  1 + 1 .  Das DAB. 6-Yerf. zur Geh.-Best. von Extractum 
Belladonnae wurde fur die Geh.-Best. der Verreibung m it Radix Liquiritiae (1 +  1) — 
in tfbereinstimmung m it BuM M IN G  (C. 1931- I. 1796) — ais unbrauchbar befunden. 
Richtige Werte gibt folgendes Verf.: zu 13 ccm W. 6 g Extraktverreibung geben, auf 
50—60° erwarmt kurze Zeit schutteln (sch.), zur erkalteten Fl. 30 g Chlf. geben, sch.,
3 g NH3-F1. (10%) zusetzen, sch., 60 g A. zusetzen, sch., 2 g Traganth zusetzen, 1 Minutę 
sch., zur durch W atte filtrierten ath. Fl. 1,5 g Talk geben, 1 Minutę sch., 5 ccm W. 
zusetzen, 1 Minutę sch., naeh Klarung 60 g Fl. ( =  4 g Extraktverreibung), bedeckt 
filtriert, bei 70° auf 1—2 ccm abdest., 5 ccm A. zusetzen, m it 3-mal 5 ccm A. nach- 
spiilend in Scheidetrichter bringen, vereinigte ath. Fil. je 1 Minuto m it naoheinander
5 ccm 0,1-n. HC1 u. 3-mal 3 ccm W. sch., Yereinigte saure u. wss. Fil. m it 0,1-n. KOH- 
Lsg. zurucktitriercn (Methylrot). Sollverbrauch 3,98—3,95 ccm 0,1-n. Lauge =  1,02 
bis 1,05 ccm 0,1-n. HC1 =  0,74r—0,76% Hyoscyamin. (Pharmaz. Ztg. 78. 404—05. 
15/4. 1933. Niirnberg, Ap. des stadt. Kraiikenh.) D e g n e r .

E. M. Sm elt, Ein Vergleich der lieAnheitspriifungcn des Perubalsams. Die quanti- 
tative Priifung des Perubalsams (Cinnameingeh. u. dessen EZ.) ist zum Nachweis von 
kunstlichen Balsamen u. Falschungen niclit geeignet, da dio durch sie erfaBten Stoffe 
gleicho Werte geben wie die ontsprechenden kiinstlichen Zusiitze. Folgonde — teil- 
weise etwas modifizierte —• Rkk. bzw. Reagenzien wurden an 17 Perubalsam-Mustern
— darunter 4 von zuverlassiger bekannter Herkunft, die iibrigen Handelsware —
sowie an 2 kiinstlich gefalschten Perubalsamen angestellt: PAe., Geruch des PAe.- 
Auszuges, Eg., H N 03, Cu-Acetat, A., Chloralhydrat, CS2. die Ergebnisse dieser Yerss. 
u. eino Ubersicht der von den einzelnen Rkk. wohl u. nicht erfaBten Falschungen im 
Original. Ais entbehrlich erwiesen sich PAe. u. yielleicht auch CS2, wahrend die anderen 
immer samtlich zur Anwendung kommen sollten. (Quart. J .  Pharmac. Pharmaool. 5. 
378—89. 1932.) D e g n e r .

Abraham Taub, Haltbare Farbstandards fu r  U.-S.-P.-Lebertran, -Mandelol und
- Ricinusol. Bei der Beurteilung der genannten Ole wird dem Farbton Bedeutung zu- 
gemessen. Zur objektiven Festeltung der Farbtongrenzen werden „Co-Fe-Cu“ -Lsgg. 
nach A r n y  (C. 1932. II. 743) vorgeschlagen. Um Unabhangigkeit von der Beleuch- 
timgsart zu gewahrleisten, erfolgte die Best. der Gleichfarbigkeit im Spektrophoto- 
meter (B au S C H  & L o m b ). Lebortran sollte in einem langlich-zylindr. Olmusterglase 
(ca. 35 mm auBerer Durchmesser u. ca. 135 mm Schulterhohe) im Durohblick nicht 
starker gefarbt erscheinen ais eine in einem gleiehen GefaBe befindliche iMischung von
3,6 ccm 0,5 n. (1/i molare) CoC12-6 H aO-Lsg., 48,4 ccm 0,5 n. (%  molare) FeCl3-6 HaO- 
Lsg. u. 68 ccm W .; die entsprechenden Mischungen sind fur Mandelol: 68 oem Fe,
3,5 ccm Co u. 48,5 ccm W .; fiir Ricinusol: 2,5 ccm Co, 8,5 ccm Fe u. 111 ccm HC1 (1%). 
(J. Amer. pharmac. Ass. 22. 194—98. Marz 1933. Columbia, Univ.) D e g n e r .

Julius Pintsch Akt.-Ges., Berlin, Apparat zur Bestimmung des spezifischen Oe- 
wichtes bzw. Volumens von Gasen oder Ddmpfen unter Benutzung eines mit einem Gas 
von gleichem Druck u. gleicher Temp. wie das zu untersuehende Gas gefullten ge- 
schlossenen Behalters m it elast. Wanden, dereń Ausdehnung ein MaB fiir das spez. 
Gewicht bzw. Vol. des Priifgases ist. Um eine moglichst druckfreie Ausdehnung des 
MeBbehalters zu erzielen, yerwendet man eine Kapsel in Form eines Zylinders oder 
Kegels, dereń Mantel aus einem diinnen gewellten Metallbleoh besteht u. die zum Teil 
m it einem festen oder fl. Stoff gefiillt ist. (E. P. 381170 vom 25/6. 1931, ausg. 27/10.
1932. D. Prior. 25/6. 1930.) G e i s z l e r .

Adam Hilger Ltd., London, Verfahren zur Spekłralanalyse durch Vergleich der 
Funkenspektren zweier Proben durch Beobachtung oder Photographie, dad. gek., daB 
die Intensitaten der Spektrallinien eines Elementes verglichen werden, die von zwei 
getrennten, gleichstarken Funkeństrecken erzeugt sind, die von einer u. derselben 
Elektrizitatsquelle gespeist u. hintoreinander in einen u. denselben Stromkreis ge- 
schaltet sind, wobei der eine Funke zwischen Polen aus dem zu priifenden Stoff u. 
der andere zwischen Polen aus dem Yergleichsstoff iibergeht. — Das Yerf. liefert sehr
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genaue Ergebnisse u. ist yerhaltnismaBig einfach. (D. R. P. 575 374 KI. 421 yom 
16/3. 1929, ausg. 27/4. 1933. E. Prior. 10/7. 1928.) H e in r ic h s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Gasanalyscnapparat, be- 
sonders zur Untors. yon Yerbrennungsgasen durch Messung ihrer Warineleitfahigkeit 
unter Amyendung eines Vergleichsgases. Zur Erhohung der MeCgenauigkeit wird dem 
stromenden Vergleichsgas (Luft) der gleiche Feuehtigkeitsgeh. erteilt, wie dem zu 
priifenden Gag. Man schickt zu diesem Zweck die beiden Gase durch den gleichen 
Kiihler. Der iiberschussige Wasserdampf in den Yerbrennungsgasen wird hierin 
kondensiert, -wahrend die Luft W. aus dcm Kiihlwasser, mit dem sie in unmittelbarer 
Beruhrung steht, aufnimmt. Das aus dem Kiihler abstrómende W. dient zur Ansaugung 
des zu priifenden Gases u. der Luft aus dem Mefiapp. (F. P. 730 504 vom 26/1. 1932, 
ausg. 17/8. 1932. D. Prior. 27/1. 1931.) Ge is z l e r .

Gustaf Ljunggren, Lund, Schweden, Feststellung und Bestimmung eines Gehalts 
an Kohlenozyd in  Luft unter Benutzung eines m it einem Indicator fiir CO, z. B. PdCL, 
getrankten Papiers, das m it einem Wassertropfen befeuchtet wird, wobei im Falle 
der Anwesenheit von CO der Rand der befeuchteten Stelle sich dunkel farbt. Die 
Zeit, die zur Ausbldg. des dunklen Randes notwendig ist, stellt ein MaB fiir das vor- 
handene CO-Gas dar. Um den Beginn der Farbung gut erkennen zu konnen, wendet 
man einen App. an, der eine Durchleuchtung des Streifens u. gleichzeitig eine Be- 
liclitung von oben gestattet. (E. P. 379 304 yom 26/2. 1931, ausg. 22/9. 1932.) Ge i s z .

Frieda HoUmann, A brifi d e r  k lin isch-chem ischen  U n te rsu ch u n g e n  einschlieBlich M ikro-
an a ly se n  fiir M ediziner u . L a b o ra n tin n c n . 2. A ufl. B re s la u : M anusk rip t-V erl. 1933.
(4 3 ,‘IV  S.) 8°. K a r t .  M. 1.80.

H, Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

J. Rosin, Eine neue FraJcłionierkolonne. Im  Mantel des RiickfluBkuhlers wird 
durch die zu fraktionierenden Dampfe eine FI. zum Sieden gebracht, dereń Kp. fiir 
den sehwersd. Anteil eine zur Kondensation ausreichende Kiihlung darstellt, nicht aber 
oder in kleinerem MaBe fiir den leichtsd. Anteil (bei A.-W.-Trennung z. B. Methyl- 
alkohol). Der obere Teil des Mantelrohres ist m it W.-Kiihlung yersehen oder es ist (bei 
hochsd. Fil.) ein besonderer Kiihler aufgesetzt. Der App. (D. R. P. 570 402) eignet 
sich auBer fiir fraktionierte Dest. auch zur Ausfuhrung yon Rkk., bei denen niedriger 
sd. Dampfe entweichen, hóher sd. zuriickgehalten werden sollen, z. B. fiir Acetylierungen. 
Die Fraktionierwrkg. wird an Beispielen crlautert. Herst. u. Vertrieb: Dr. H e in r ic h  
Go c k e l . (Chem. Fabrik 6. 174—75. 19/4. 1933. Berlin, T. H., Org.-chem. 
Lab.) R. K. Mu l l e r .

Francisąue Menut, Lyon, Fil ter fiir Essenzen. Die Wandungen des Filterorganes 
bestehen aus einem fiir W. undurchlassigen Materiał. Das F ilter dient zur Verarbcitung 
von Terpentinol, Petroleum, Ol o. dgl. Die Anwesenheit von W. in den zu filtrierenden 
Stoffen wird durch Fuchsin, KMn04 o. dgl. angezeigt. (Schwz. P. 158 532 vom 7/4.
1931, ausg. 16/2. 1933. F. Prior. 10/4. 1930.) D r e w s .

Cesar Pfeiffer, Asnieres, Filter fiir  L u ft und andere Gase. Die Reinigung erfolgt 
auf dem Wege der Zentrifugaltrennung in einem m it einer yiscosen FI. gefiillten App. 
Ais geeignete FI. wird Ol genannt, durch -welches das zu reinigende Gas hindurch- oder 
hinwegstrómt. Zur Entfernung der letzten Staubteilchen aus dem Gase folgt anschlie- 
Bend in einem weiteren Filterapp. eine nochmalige Reinigung. — Ais besonderer Ver- 
wendungszweck derartiger Filter wird die Reinigung der Abgase yon Verbrennungs- 
kraftmaschinen angegeben. (E. P. 388 709 yom 28/10. 1932, ausg. 23/3. 1933. F. Prior. 
31/10.1931.) D r e w s .

Platen-Munters Refrigerating System Aktiebolag, Stockholm, Absorptions- 
Mltcapparat. Bei kontinuierlich arbeitenden Absorptionskalteapp. ohne bewegliche 
Teile, insbesondere bei App. m it Luftkiihlung. 1. Verwendung von Athylchlorid ais Kdlte- 
mittel u. mehrwertigen oder hóheren Alkoholen ais Absorptionsmittel. 2. Venvendung 
yon Fuselol ais Absorptionsmittel u. H  oder N ais druckausgleichende Mittel. 3. Ver- 
wendung yon Fuselol oder Glycerin ais Absorptionsmittel u. Athylalkohol ais druck- 
ausgleichendes Mittel. (D. R. P. 572 799 KI. 12a vom 16/12. 1930, ausg. 23/3.
1933.) J o h o w .
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Roessler & Hasslacher Chemical Comp., New York, ubert. von: Alesander 
Douglas Macallum, Niagara Falls, Kdlłemittel, insbesondere fur Kompressionskalte- 
nmachinen, die mit geruchlosen Kaltem itteln arbeiten, z. B. m it Methylchlorid, gekenn- 
zeichnet durch die Zugabe eines Alkylesters der Bromessigsaure. Dieser soli durch 
seinen Geruch das Ausstromen des Kaltemittels bei Schadhaftwerden der Maschine 
anzeigen. (A. P. 1886 034 vom 4/9. 1931, ausg. 1/9. 1932.) J o h o w .

Joseph B. Mc Cauley, Charles Town, West-Virginia, Kiihlflussigkeit. Zucker, 
Kochsalz, ICupfersulfat, Salzsaure u. ein schweres Mineralol werden gemischt u. unter 
Zugabe von W. zu einer Pastę yerarbeitet, die zum Gebrauch in W. gel. wird. (A. P. 
1902287 vom 3/9. 1931, ausg. 21/3. 1933.) J o h o w .

Jean Schneebeli, Ziirich, Schweiz, Kuhlfliissigkc.il, bestehend aus einer wss. Lsg. 
von anorgan. Salzen, Chromsaure u. einem anorgan. Schutzkolloid; z. B. auf 1500 1 El. 
19,9% CaCl2, 400 g Cr03, 20 g kolloidale Kieselsaure. (Schwz. P. 152 050 vom 25/6.
1930, ausg. 1/4. 1932.) J o h o w .

Larrowe-Suzuki Comp., Detroit, Michigan, ubert. von: Reisuke Masuda,Toledo, 
Ohio, Kuhlfliissigkcit, bestehend aus einer Lsg. von Betain (30—50%) in W. (A. P. 
1901111 vom 17/2. 1930, ausg. 14/3. 1933.) J o h o w .

Philip Attkiss, Brooklyn, New York, Kuhlfliissigkeit, bestehend aus Calcima- 
chlorid, Olycerin, geringen Mengen Calciumhydrozyd u. W. (A. P. 1893835 vom 18/7.
1930, ausg. 10/1. 1933.) J o h o w .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., New York, ubert. von: Leo James 
Clapsadle, Buffalo, New York, Schaumbekiimpfungsmittel, insbesondere fiir Kiihl- 
fliissigkeiten, die aus Athylenglykol, Diathylenglykol, Propylenglykol u. W. bestehen. Es 
werden 0,01-—0,1% Calciumacetal, berechnet auf das Gewicht des in der El. vorhandenen 
Alkohols, zugesetzt. (A. P. 1899 610 vom 6/1. 1931, ausg. 28/2. 1933.) J o h o w .

Der Chemie-Ingenieur. Ein Handb. d. physik. Arbeitsmethoden in  chem. u. yerwandten 
Industriebetrieben. Unter Mitarb. zahlr. Fachgenossen hrsg. von Arnold Eucken u. 
Mas Jacob. Bd. 2. Physik. Kontrolle u. Regulierung d. Betriebes. Tl. 4. Leipzig: 

Akad. Verlagsges. 1933. gr. 8°. 2, 4. Physik.-chem. Analyse im Betriebc. Hrsg. von 
A. Eucken. Bearb. von Paul Gmelin u. a. (XIII, 388 S.) M. 36.—; Lw. M. 38.— .

UL Elektrotechnik.
H. Warren, Isolationsmalcrialicn. Grundstoffe und ihre Haupteigenschaften. 

(Vgl. C. 1932. I I .  2698.) Vf. bespricht die fiir die Herst. von Isolierstoffen in Betracht 
kommenden Mineralien, Stoffe tier. Herkunft (Seide, Wolle, Casein usw.), Cellulose, 
Ole, Bitumina, Harze usw. u. diskutiert die fiir ihre Verwendung erforderlichen Eigg. 
(Eleetrician 110. 484—86. 14/4. 1933.) R. K. Mu l l e r .

Steatit-Magnesia Akt.-Ges., Berlin-Pankow, und Woldemar Weyl, Berlin- 
Zehlendorf, Verfahren zur Herstellung von elektrisch.cn Ofen, bei denen eine Heizwicklung 
aus hochschmelzenden Edelmetallen, z. B. aus Platin oder Platinlegierungen, auch 
Wolfram oder Chromnickel, an der Innenseite eines die Ofenwand bildenden Rohres 
in eine hochfeuerfeste 31. eingebettet wird, dad. gek., daC der hochfeuerfesten M. yor 
dem Einbetten der Heizwicklung plastifizierende Salze zugesetzt werden, u. zwar ins
besondere solche Salze, die nach dcm Gliihen Oxyde m it besonderer Eahigkeit zur 
Umwandlung von Warme in strahlende Energie hinterlassen. — Geeignet sind z. B. 
Magnesiumchlorid, Zirkonsulfat, Aluminiumnitrat, Ceriumnitrat, Thoriumnitrat. 
Durch den Zusatz soli der Yorteil erreicht werden, daC wenig Substanz fiir die Ein- 
bettung der Heizdrahte benótigt u. eine nahezu tragheitslose Heizung erzielt wird. 
(D. R. P. 575188 KI. 21h vom 26/3. 1931, ausg. 25/4. 1933.) H e in r ic h s .

Micafil S. A., Schweiz, Herstellung von gegen Ol bestandigen elektrischen Isolier- 
korpem, z. B. zur Isolierung der Primar- gegen die Sekundarspule u. gegen den Eisen- 
kern in Transformatoren. Das Mittel zur Verb. der einzelnen Schichten, aus denen 
der Isolierkorper, z. B. in Eorm eines Zylinders, aufgebaut ist, wird nicht auf die ganze 
Schicht- yerteilt, sondern auf einzelne Stellen aufgebracht. Man kann z. B. das ais 
Klebemittel dienende Harz aufstreuen. Die Verb. der yorzugsweise aus reiner Cellulose 
bestehenden Schichten geschieht in ublicher Weise durch Erwarmen unter Druck. 
Der Isolierkorper ist billig herzustellen u. saugt das Ol gut auf. (F. P. 730 451 vom 
25/1. 1932, ausg. 16/8. 1932. Schwz. Prior. 26/1. 1931.) Ge is z l e r .
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Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Elektrisclm Isolier- 
mittel, besonders fiir Signalleitungen, bestćhcnd aus einer Mischung von gereinigtem 
Kautsehuk, yorzugsweise in einer Menge von etwa 30%, u. einem festen aromat. KW- 
stoff, z. B. Nąphthalin. Der Isolierstoff besitzt gute elektr. Eigg. u. ist auBerdem 
nicht hygroskop. (F. P. 733 243 vom 14/3. 1932, ausg. 3/10. 1932. D. Prior. 28/3.
1931.) Ge is z l e r .

Corning Glass Works, Corning (Erfinder: J. T. Littleton), Isolator fiir Hoch- 
s-pannungsleitungen. Der Isolator ist auf einem oder mehreren Teilen seiner Oberflacho 
m it einer elektr. leitenden Bclegung yersehen, die in irisierender Form durch Zusammen- 
brcnnen m it der Isolatormasse hergestellt ist. (Schwed. P. 72 546 vom 7/11. 1929, 
ausg. 1/9. 1931. A. Prior. 24/11. 1928.) D r e w s .

Leopold Rado, Berlin-Wannsee, Metalliscli belegte Schulzschicht fiir glimm- und 
slrahlungsfreie elektriscJie Kabel, dad. gek., daB die Schutzschicht aus faserfreier Cellu- 
losehaut, insbesondere Celluloseliydrathaut, besteht, welche zwecks Beseitigung der 
hygroskop. Eig. u. zwecks EinschlieCens der Weichmacliungsmittel mit an sich be- 
kannten feuchtigkeitsabweisendcn Uberziigen, beispielsweise aus Nitrolack, Celluloid- 
lack, Kautsehuk- oder Kunstharzlsgg., versehen ist. — Ais Isoliermittcl fiir elektr. 
Kabel ha t dieser Stoff den Vortoil, daB er bei einer auBerst geringen Starkę yon bei
spielsweise 0,01 mm groBe ZerreiBfestigkeit besitzt u. sehr sehmiegsam ist. Die Schutz
schicht kann beim Aufwickeln auf die Kabelisolation sehr straff angespannt werden 
u. paBt Sich allen TJnebenheiten an. Die Entstehung yon Luftblasen ist daher ver- 
mieden, u. die Oberflache der Cellulosehaut ist glatt, wodurch Spitzenentladungen 
yermieden werden. (D. R. P. 575 206 KI. 21c yom 26/4. 1929, ausg. 26/4.
1933.) H e in r ic h s .

Siemens-Schuckertwerke A.-G., Berlin (Erfinder: W. Scholz), Schmelzsicherung. 
Man yerwendet eine Legierung aus einem Edelmetall, z. B. Ag, m it Sn  oder einem ahn- 
lichen Metali m it gleichem niedrigen F. (Hierzu vgl. z. B. D . R. P. 520 204; C. 1931.
I . 2650.) (Schwed. P. 72  014 vom 1/11. 1929, ausg. 16/6. 1931.) D r e w s .

Soc. Gśnśrale de Constructions filectrigues et Mćcaniąues (Alsthom), Frank- 
reich, Herstdlung ton Schmdzsicherungen, bei denen ein Schmelzdraht in einem un- 
yerbrennlichen Stoff, z. B. Quarzsand oder Zement, eingebettet ist, der in einem Be- 
halter eingeschlossen ist. Um eine zu groBe Ausdehnung des beim KurzschluB ge- 
bildeten elektr. Lichtbogens zu verhuten, setzt man dem Fiillstoff einen ICW-stoff, 
vorzugsweise Anthracen, in Mengen von 10— 20% zu- Beim Durchschmelzen des 
Metalles entwickeln sich Gasc, die den Lichtbogen zum Verlosehen bringen. (F. P. 
736 295 yom 21/8. 1931, ausg. 22/11. 1932.) Ge is z l e r .

Steatit-Magnesia Akt.-Ges., Deutschland, Herstdlung von hochohmigen Wider- 
standen. Auf einem zylindr. Stab aus keram. M. wird eine Lsg. von Dextrin, Zucker 
oder Amidon in W. oder A. aufgebracht. Nach Verdampfen des Lósungsm. wird der 
Stab in gegen C inerter Atmosphare, z. B. in N2 oder unter yermindertem Druck auf 
850—1000° erhitzt. Die organ. Stoffe werden zers., ohne daB hygroskop. Verbb. 
zuruckbleiben, die aus der Luft W. anziehen, wodurch der W iderstandswert verandert 
werden wurde. (F. P. 735 096 vom 10/3. 1932, ausg. 3/11. 1932.) Ge is z l e r .

Vereinigte Gltihlampen und Electricitats Akt.-Ges., Ujpest, Ungarn, Wehnelt- 
kalhode und Verfahren zur Herstdlung derselben. W ehneltkathode m it einem aus unedlen 
Metallen gebildeten Legierung des Ni bestehenden K erndraht, gek. durch eine daruber 
liegende diinne Nickelschicht ais Trager der akt. Schicht. — Durch die Nickelschicht 
wird die Emission der akt. Schicht verbessert. Vor Drahten aus reinem Ni besitzen 
die, dereń Kern aus einer Legierung des Ni, z. B. m it Cr, Mn oder Ti besteht, den 
VorteilbessererFestigkeitseigg. (Oe. P. 131776 vom 23/5.1931, ausg. 10/2.1933.) G eis.

Phelps Dodge Corp., Morenci, Arizona, ubert. yon: Herbert S. Woodward, 
Morenci, Reinigung von Bleianoden. Zur Entfernung yon bei der Elektrolyse gebildeten 
Oxydschichten, die den W iderstand des Bades erhohen, taucht man die Anoden in 
eine Lsg. eines Sulfides, z. B. yon Na2S, (NH4)2S oder Calciumpolysulfid. Der ge- 
lockerte tlberzug wird auf mechan. Wege, z. B. durch Abbursten oder Abspritzen 
leicht entfernt. (A. P. 1893 817 yom 27/10. 1931, ausg. 10/1.1933.) Ge is z l e r .

łonie Alkaline Batteries Ltd., London, und Carl Johan Berg, London, Her
stdlung von Elektroden fu r  Sammler m it alkalischem Elektrolyten. Zur Erzielung einer 
innigen Verb. zwischen der akt. M. u. den leitenden Teilen der Elektrode biegt man 
ein Bleeh so um, daB ein U-formiger CJuerschnitt entsteht u. biegt dann die Rander 
nach aufien. Auf den so entstandenen Behalter, dessen Boden perforiert ist, wird ein
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Blech gelegt, das mit quer zur Langsrichtung des Behiilters yerlaufenden Schlitzen 
yersehen ist. In  den Schlitzen wird das Materiał heruntergedruckt, so daB im Behalter 
Quęrwande entstehen. In  die so gebildeten Raume wird die akt. M. eingebraeht. SchlieB- 
lich wird der Behalter m it einem durehlochten Blech bedeekt, dessen Rander um- 
gcbortelt sind u. den Behalterrand sowie das aufliegende Blech umfassen. (E. P. 
384 546 vom 10/B. 1932, ausg. 29/12. 1932.) G e i s z l e r .

Edward W. Smith, Philadelphia, Herstellung von Diaphragmen fiir Sammler- 
Eine angefeuehtete Mischung yon SiO, (Infusorienerde) u. Natriumsilicat wird auf 
einer P latte aus einem porosen, gegen die Einw. des sauren Elektrolyten u. gegen 
oxydierende Einfliisse inerten Stoff, z. B. aus Asbest oder Glaswolle, aufgebracht u. 
zu einer zementartigen M. erharten gelassen, der dann durch Zers. des Alkalisilieates 
mit H ,S 04 u .  Auswasehen des gebildeten Na2S 04 die notwendige Porositat erteilt wird. 
Man kann auch die ganze P latte  aus einer Mischung yon Asbest oder Glaswolle, 
Infusorienerde u. Natriumsilicat herstellen. (A. P. 1 879 562 yom 2/4. 1929, ausg. 
27/9. 1932.) G e i s z l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Kurt Sehenkel, 
Berlin-Zehlcndorf), Verfahren zur Herstellung von Kupferozydplatten fu r  gahanisclie 
Elemente, dad. gek., daB ais Bindemittel Magnesiazemente verwendet werden. — Da
durch eriibrigt sich das bei Verwendung von keram. Bindemitteln, wie Ton, Schamotte 
od. dgl. erforderliche Brennen. Um die P latte zur besseren Regenerierbarkeit poroś 
zu gestalten u. um bei Verwendung geringster Mengen Magnesiazement die fertige 
Mischung piast, zu bekommen, konnen entsprechende Mengen in W. nicht losl. Pil. 
(beispielsweise Xylol) oder Emulsionen żugesetzt werden. (D. R. P. 575123 EU. 21b 
T o m  7/3. 1930, ausg. 24/4. 1933.) H e i n r i c h s .

Ac Spark Pług Co., V. St. A., Oxydkathode. Die Kathode wird aus einer Legierung 
von Ni oder einem anderen Tragermetall u. einem Erdalkalimetall, besonders Ba oder 
Sr, hergestellt. Geeignete Legierungen bestehen z. B. aus 0,01—0,2%  Ba, 1,5— 2,0% 
Mn, 0,5—10,0% Cr, Rest Ni. Die Bldg. einer Oxydschicht wird durch Erhitzen der 
Kathode auf 350—800° an der Luft erreicht. Der Cberzug haftet fest u. bewirkt eine 
gleichmaflige Emission. (F. P. 736 919 yom 10/5. 1932, ausg. 5/12. 1932. A. Prior. 
11/5. 1931.) G e i s z l e r .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., V. St. A., ubert. von: Howard M. Elsey, 
Oakmant, und Alvin T. Krogh, Wilkingsburg, Pen., Oxydkatliode. Auf den Triiger 
wird eine Mischung aus einem Carbonat oder Hydrazid eines Erdalkalimetalles, be- 
sonders Ba, u. einer unterhalb 200° yerdampfenden organ. Substanz, besonders einem 
Alkohol, Aldehyd oder Keton, aufgebracht u. der uberzogene Trager dann in einer 
Atmosphare aus CO, auf hohere Tempp. (950°) erhitzt. Durch die infolge der Ver- 
fliichtigung der organ. Substanz entstehende reduzierende Atmosphare wird eine 
Oxydation des Tragermetalles, die zu Storungen beim Betrieb der Róhre AnlaB geben 
wiirde, yerhindert. (A. P. 1870 003 vom 1/6. 1927, ausg. 2/8. 1932.) G e i s z l e r .

De Forest Radio Co., Jersey City, New Jersey, ubert. yon: Frederick Ruffley, 
Jersey City, Herstellung von Kathoden fiir Entladungsrohren. Die Drahte oder Bleche 
aus P t oder einer P t  enthaltenden Legierung werden in eine wss. Suspension yon 
MgO, Ba J 2 u. Ba(C2H30 2)2 oder einer anderen geeigneten organ. Be-Verb., z. B. dem 
S tearat oder Formiat, getaucht. Die Temp. des Bleches oder Drahtes wird so hoch 
gehalten, daB das W. unmittelbar yerdampft. Eine Erhitzung der Elektrodo in der 
Róhre wahrend der Evakuierung durch Elektronenbombardement eriibrigt sich. 
(A. P. 1 894 059 vom 8/4. 1927, ausg. 10/1. 1933.) G e i s z l e r .

General Electric Co. Ltd., London, und John Turton Randall, Wembley, 
Middlesex, Gluhhathode fiir Elehtrcmenrdhren. Eine Mischung yon Erdalkalimetall- u. 
S i02-Verbb. wird in geeignete Form (z. B. in  Stabform) gepreBt u. gegliiht. Man 
kann z. B. eine Mischung aus 40 Teilen BaC03, 10 Teilen CaC03 u. 10 Teilen Wasser- 
glas yerwenden. Die bei 1400° gegliihten Stabe sind im Gegensatz zu solchen, die aus 
Mischungen m it geringerem Geh. an SiO, hergestellt sind, luftbestandig. (E. P. 
384 067 vom 20/11. 1931, ausg. 22/12. 1932.) G e i s z l e r .

„Osa“ Participations Industrielles (Soc. An.), Schweiz, Leuchtrohre, dereń 
Hiille aus einem Glas m it einer Gmndmasse aus einem Borosilicat besteht. Um eine 
Yerfarbung des Glases beim Betrieb der Róhre zu yermeiden, yerwendet man ein Glas 
m it unter 0,1%  FeO. (F. P. 40 668 vom 14/8. 1931, ausg. 13/8. 1932. D. Prior. 18/2. 
1931. Zus. zu F. P. 695 471; C. 1931. I. 2912.) G e i s z l e r .
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Tobis Tonbild-Syndikat Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur He.rstdlung von Selen- 
zellen, bei welchem das Selen auf einen die Elektroden tragenden isolierenden Zellen- 
korper niedergeschlagen wird, dad. gek., daB die Elektroden aus einem nicht selenid- 
bildenden Stoffe, beispielsweise Platin, auf den Zellenkórper aufgebracht werden, 
sodann die Oberfliiche des Zellenkorpers m it selenidbildendem Metali, z. B. Silber, 
in so diinner Schicht bedeckt wird, daB sieh unter Einw. des darauf niedergeschlagenen 
Selens nur eine Selenidmenge bilden kann, wie sie gerade zur Herbeifiihrung moglichst 
hoher Empfindlichkeit der Zelle ausreicht. Die Silberschicht kann auf galyanoplast. 
Wege oder durch das sog. keram. Einbrennyerf. auf den Elektroden angebracht werden. 
Durch genaue Bemessung sowohl der Zwischenschicht ais auch des Selenniederschlages 
ist die Beimengung an Selenid genau vorher zu bestimmen u. damit auch die elektr. 
Eigg. Infolge der Beimengung von Selenid haftet die Selenschicht gut auf den Elek
troden. (D. R. P. 573 811 KI. 21 g vom 10/9. 1929, ausg. 6/4. 1933.) H e i n r i c h s .

IV. Wasser. Abwasser.
W. Lohmann, Neuverzinnung von Mineralwassergeraten. Besprechung der gesetz- 

lichen Regelung. Erorterung der Unschadlichkeit kleiner Cu-Spuren. (Mineralwasser- 
Eabrikant 37. 218—19. 1/4. 1933. Berlin-Friedenau.) Gr o s z f e l d .

Sheppard T. Powell, Die Wirlcung des Salzgchaltes auf die Eignung des Wassers 
fiir gewerbliche Zwecke. Es wird der EinfluB der Wassorfiihrung u. der Gezeiten auf den 
Salzgeh. von EluBwasser u. die Erschwerungen des Betriebes yon Zeolithanlagen durch 
erhohten Salzgeh. besprochen. (J. Amer. W ater Works Ass. 25. 226—39. Febr. 1933. 
Baltimore, M d.) M a n z .

Edward Bartow und H. M. Benninghoff, Untersuchung des Mineralgehaltes der 
Steffensclien Abwasser. Nach Priifung von Proben aus verschiedenen Teilen des Landes 
wechselte die Menge des erzielbaren Konzentrates (D. 1,4) u. des Aschengeh. m it der 
geograph. Herkunft innerhalb weiter Grenzen, ebenso der Sulfat- u. Chloridgeh. Der 
Durchschnittsgeh. an Kali betrug 34%. (Ind. Engng. Chem. 25. 175—77. Febr. 1933. 
Iowa City, Univ.) M a n z .

H. Bach, Sauerstoff und Koblensaure im  Tropfkorper. Die Wrkg. von Tropf- 
korpern u. anderen biolog. Abwasserreinigungsanlagen wird weniger durch die Zufuhr 
des notwendigen O, ais yon der ausreichenden Beseitigung der gebildeten, die Tatigkeit 
der Bakterien hemmenden C02 bestimmt, welche bei freistehenden Anlagen durch 
naturliche Liiftung, bei geschlossenen Korpem durch kiinstliche Luftung eventuell 
unter Kreislauf der Luft u. Absorption der C02 durch alkal. Stoffe bewirkt werden kann. 
(Gesundheitsing. 56. 189—91. 22/4. 1933. Essen, Emschergenossenschaft.) M a n z .

George H. Gleason und Alfred C. Loonam, Die Entwicklung eines chemischen 
Verfahrens der Abwasserreinigung. Bekanntgabe erweiterter Yersuchsdaten zu der 
im C. 1933. I. 1984 referierten Arbeit yon S m i t h . (Sewage Works J .  5. 61—73. Jan.
1933. New York.) M a n z .

O. Mayer, Zur rechnerischan Ermittlung des pB -Wertes. Vereinfachte Tabelle zur 
Berechnung des pn-Wertes aus dem Quotienten x  =  100-Freie Kohlensaure/Bicarbonat- 
kohlensaure. (Gas- u. Wasserfach 76. 251. 8/4. 1933. Wurzburg.) M a n z .

L. W. Winkler, Nachweis und Bestimmung des freien Chlors im  gechlorten Trink- 
wasser. Durch Entfarbung yon Methylrotlsg. (0,1 g in 10 ccm 1-n. NaOH gel., mit 
ausgekochtem W. auf 1 1 verd.) lassen sieh in angesauerten W.-Mengen unter 0,05 mg/l 
freies Cl nachweisen. Die Probe wird nicht durch Nitrite, F e" u. angreifbare organ. 
Stoffe, die durch die Chlorung entfem t werden, sondern durch Manganite gęstort; 
man seiht die Probe erst durch einen Wattebausch, der m it 100 ccm 10%ig. warmer 
HC1 u. 1 1 des W. ausgewaschen ist. Zur maBanalyt. Best. setzt man zu 100 ccm ge- 
seihten W. 1 ccm 10%ig. HC1, aus einer Biirette Methylrotlsg. (vgl. oben), bis das W. 
eben blaBrosenrot wird; man wiederholt die Best. unter Zusatz der gefundenen Menge 
Methylrotlsg., sauert dann an u. titriert zu Eńde. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 
74. 194—96. 30/3. 1933. Budapest.) M a n z .

J. Leick, Bestimmung und Auswertung der Alkalilat des Wassers im Dampfkessd- 
betrieb. Es werden die bekannten Methoden der Alkalitatsbest. durch Titration der 
p- u. m-Werte, unter Berucksichtigung der Korrektur in Ggw. yon Aluminat, Silicat 
u. Phosphat besprochen. Die Angabe der Reagentienuberschiisse u. der Restharte in 
Prozenten der theoret. Zusatzmenge bzw. der Rohwasserharte ist unrichtig, da der
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zweckmaBige UberschuB unter allen Verhaltnissen gleich u. von der Rphwaaserharte 
unabhangig ist. (Angew. Chem. 4 6 . 232—34. 22/4. 1933. Duisburg-Mundelheim.) Ma n z .

V. Anorganische Industrie.
C. Ficai und C. Luzzatti, Neues Verfahren und VorricMung zur Darstellung von 

Bromiden und Brom aus bromhaMgen Muiterlaugen. Die Laugen, in denen Br2 durch 
Cl2 oder in andcrer Weise freigesetzt ist, werden unter Vakuum auf ca. 40° erhitzt, 
auch die Trennung von Br2 u. W. erfolgt im Vakuum; nach Reinigung yon Cl, wird 
z. B. durch Umsetzung mit Fe ein FeBr3-FeBr2-Hydrat m it 58—62% Br erhalten. 
Auch techn. u. therapeut. wichtige Br-Verbb. oder Br2 selbst lassen sich in groBer 
lieinheit gewinnen. (G. Chim. ind. appl. 15 . 61—64. Febr. 1933. Bologna.) R. K. Mu.

L. Bermejo und L. Blas, Die Geioinnung von akliver Kohle aus Oliventresler. 
Die chem. u. histolog. Analogien zwischen CoeosnuB u. Oliyentrester legen es nahe, 
letztere auf akt. Kohle zu yerarbeiten. Durch Erhitzen auf masimal ca. 800° ohne 
Zusatz wird eine Kohle erhalten, die 0,78% Phenol adsorbiert, bei Trankung des Aus- 
gangsmaterials m it CaCl2-Lsg. adsorbiert dio Kohle 8,7%, bei Trankung mit ZnCl2-Lsg. 
12,3% Phenol. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 31 . 65—67. 15/1. 1933. Madrid, Univ., 
Lab. f. organ. u. techn. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Max HofsaB, Uber ein Verfahren zur Abtrennung von chemisch reinem Wassersloff 
aus wasserstoffhaltigen Gasgemischen. Vf. schlagt vor, unter hohem Druck aus EL- 
haltigen Gasen, z. B. H2-CH4-Gemischen, durch Rk. mit fl. Alkalimetallen u. Zers. 
der gebildeten Hydride in einem auf hólierer Temp. befindlichcn GefaB reinen H , zu 
gewinnen. N2 wird bei geeigneter Temp.-Wahl yon dem Alkalimetall nieht aufgenommen. 
Verunreinigungen wie C02, H,S, 0 2 u. W. miissen aus dem Rohgas yor der Behandlung 
entfem t werden. (Z. kompr. fliiss. Gase 30 . 13—14. 1933. Amsterdam.) R. K. Mu l l e r .

G. I. Bunitsch und E. I. Chasanow, Charakteristik und Ubersicht der grund- 
legenden Yerfahren zur Darstellung von Tonerde aus terschiedenen Rolistoffarten, Ais 
das yollkommenste Yerf. wird das yon L u k asc h ew -C h a k in  angesehen. Der rohe 
Ton wird bis auf 15% Feuchtigkeit getrocknet, grob gemahlen u. in Drehófen bei 600° 
gebrannt; nach Abkiihlung wird das Prod. fein yermahlen u. m it HCl behandelt. Die 
Chloridlsg. wird yon Si02 befreit usw. u. dann durch stufenweise Krystallisation das 
A1C13-6 H 20  gewonnen. Einzelheiten uber Verarbeitung der Mutterlaugen u. t)ber- 
fiihrung der AlCl3 in A120 3. — Kritik des Aufarbeitungsverf. von Tonen m it (NH.,)2S04. 
(Leichtmetallc [russ.: Legkie Metally] 19 3 2 . Nr. 3. 17—24. Nr. 4. 18—29.) SchóNF.

P . A. WolŁow, Neue Ideen zur Verwendung von Nephelinen in der Industrie. Die 
Yorschlage zur Verwendung der Nepheline beruhen auf der Einw. von H 2S04 ver- 
schicdener Konz. u. yon gasfórmigem S 02. Nach der H ,S 04-Methode lassen sich Na- 
ii. K-Alaune, sowie Silicagel gewinnen. Die schwefelsauren Lsgg. kónnen auch ais 
Ersatz des Al-Sulfats in der Papierindustrie dienen. Nach der zweiten Methode bei 
Einw. yon gasfórmigem S 02 karni A1,03 u. ein kaolinartiges Prod., welches in der 
Ultramarin- u. Lackfabrikation yerwandt werden kann, gewonnen werden. Die 
schwefligsauren Lsgg. lassen sich unter anderem in der Textil- u. Papierfabrikation 
yerwenden. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. Ser. A [russ.: Doklady Akademii Nauk 
S. S. S. R. Sser. A] 1 9 3 2 . 165—72. Leningrad, Geochem. Inst. d. Akad.) K l e v e k .

M. Budjanskaja, Vencertung ton Nephelinabfdllen. Aus der bei der Herst. yon 
Permutiten aus Nephelinen anfallenden alkal. Lsg. laBt sich durch Bearbeitung der 
Lsg. m it 2-n. HCl oder besser m it 10- oder 20%ig. H2SO., ein Silicagel erhalten, welehes 
sich zur Absorption yon Gasen (Bzl.-Dampfe) "u. zur Reinigung von Naphthadest.- 
Prodd. eignet. Die Adsorptionsfahigkeit des Silicagels wird beim Gltthen auf 
600—700° herabgesetzt, was auf eine Entfernung yon Beimengungen (Saurereste), 
die das Silicagel aktiyieren, u. auf eine Anderung in der Struktur zuriickgefuhrt wird. 
Dagegen wird durch das Gliihen eine gróBere Widerstandsfahigkeit gegeniiber W. 
u. mechan. Beanspruchung erzielt. Es ist daher zu cmpfehlen, das Silicagel nur 
bei Tempp. von 200° zu aktiyieren. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoe Ssyrje] 7. 
Nr. 5/6. 61—67. 1932.) K l e v e r .

Raphael Fussteig, Wirkung des „Carloniis“, einer naliirlichen, der imlkanischen 
Region der Thermalquellen Karlsbads entstammenden Erde. Bericht uber gunstige 01-
u. Mineralólentfarbungsyerss. m it der alkal. Bleicherde „Carlonit“ . (Matieres grasses- 
Petrole Derives 25. 9752—54. 15/2. 1933.) S c h o n f e l d .
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Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vonn. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Karl Vieweg, Frankfurt a. M.), Herslellung von stabilen Wasserstoffsuper- 
oxydphosphatverbindungcn durch Eindampfen eines Gemisches von Phosphaten u. 
yon H20 2, gegebenenfalls im Vakuum, 1. dad. gelc., daB das Eindampfungsprod. in 
zerkleinertem Zustand durch Erwarmcn, zweckmiLBig im Vakuum, bis zur Bldg. eines 
stabilen Prod. entwassert wird. — 2. dad. gek., daB der Eindampf- u. Entwasserungs- 
prozeB ganz oder zum Teil unter Bewegung des Gutes, z. B. im Drehrohr oder in 
Riihrapp., durehgefuhrt wird. — 3. dad. gek., daB auf Prodd. hingearbeitet wird, 
welche auf 1 Mol. Pyrophosphat bzw. 2 Moll. Dinatriumphosphat 2 Moll. H 20 2 oder 
weniger H20 2 enthalten, z. B. derart, daB die Komponenten in entsprechenden Mengen- 
verhaltnissen angewendet werden, oder derart, daB H 20 2 im tlberschuB angewendet 
wird m it der MaBgabe, daB er durch den Eindampf- u. EntwasserungsprozeB bis zur 
Erreichung der gewiinschten Mengcnverhaltnisse wieder abgetrieben wird. — 4. dad. 
gek., daB H 20 2 im UńterschuB angewendet wird. — 5. dad. gek., daB an Stelle von 
Phosphaten, wie Na-Pyropliosphat oder Dinatriumphosphat, die entsprechenden 
Sauren oder sauren Salze angewendet werden m it der MaBgabe, daB das H 20 2 durch 
geeignete Superoxydverbb., z. B. Alkalisuperoxyd, ersetzt wird. (D. R. P. 555 055 
KI. 12i vom 19/8. 1928, ausg. 3/4. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Weber, 
Wolfen, und Adoli Richter, Dessau), Entfemun-g von Stickstoff-Sauerstoffiierbindungen 
aus Schwefelsaure, 1. dad. gek., daB man auf die mittelstarke bis bochkonz. Saure in 
der Hitze Salze oder Salzgemische in fester oder gol. Form einwirken laBt, welche 
beim Zusaminenbringen m it dieser Saure unter Bldg. von liochdispersem S zu reagieren 
vermogen. — 2. dad. gek., daB man das Denitrierungsmittel bei gewohnlieher Temp. 
der zu reinigenden Saure zusetzt u. diese bis zum Verschwinden des fein verteilten S 
aufheizt. (D. R. P . 574274 KI. 12i vom 9/2. 1932, ausg. 11/4. 1933.) D r e w s .

Nitrogen Engineering Corp., New York, Ammoniakdrucksynthe.se, 1. dad.gek., 
daB die Gase zunachst in mittelbarer Beruhrung m it dem K atalysator unter Warme- 
austausch durch diesen hindurchgefuhrt u. dann nach Ruckfuhrung in oder auBerhalb 
des Katalysators in der Anfangsriehtung unm ittelbar durch den Katalysator geleitet 
werden. — 2. dad. gek., daB die Gase in derselben Richtung noch vorher um den 
Katalysatorbehalter herumgefuhrt werden. — 3. dad. gek., daB die Gase zunachst durch 
einen abgetrennten kleinen, die Rk. nur einleitenden Teil des Katalysators strómen, so 
daB die Gase durch die bei der Rk. entwickelte Warme im wesentlichen nur weiter 
vorgewarmt werden u. in einen reaktionsbereiten Zustand ubergehen, ehe sie in den 
Hauptteil des Katalysators stromen. — 1 weiterer, auf die Yorr. bzgl. Anspruch. 
(D. R. P. 574 063 KI. 12k vom 30/9. 1928, ausg. 8/4. 1933.) D r e w s .

Patentverwertungs A.-G. ,,Alpina“, Soc" Ań. pour l ’Exploitation des Brevets 
,,Alpina“, Patents Exploitation Cy. ,,Alpina“ Ltd., Basel (Erfinder: G. F. Uhde), 
Synlhetische Herslellung von Ammcmiak, dad. gek., daB man ais K atalysator komplexe, 
in W. unl. Aluminiumeisencyanverbb. verwendet. — Man setzt z. B. K 3Fe(CN)6 mit 
A1C13 in W. um u. erhalt neben KC1 die Verb. AlFe(CN),. Nach dem Abdampfen des W. 
Tom Nd. kann letzterer unter AusschluB jeglieher Feuchtigkeit fiir die NH3-Synthese 
Verwendung finden, wobei man Tempp. iiber 450° vermeidet. (Hierzu vgl. E. P. 273735;
C. 1927. II. 2093.) (Schwed. P. 72 689 vom 28/5. 1926, ausg. 22/9. 1931. D . Prior. 
4/6. 1925.) D r e w s .

E. Briner und Charles H. Wakker, Genf, Durchfuhrung vcm Eeaktionen zwischen 
Stickstoff und. anderen Substanzen unter der Einwirkung eines elektrisćhen Lichtbogens. ■ 
Man Yerwendet Elektroden, die eine D . von wenigstens 5 aufweisen u. wenigstens ein 
Alkali- u./oder Erdalkalimetall enthalten. — Die Herst. von Stickozyden u. HCN  wird 
erwahnt. (Schwz. P. 158 820 vom 21/11. 1931, ausg. 1/3. 1933.) D r e w s .

Vereinigte Gliihlampen und Electricitats A.-G., Ujpest, Anreicherung von Gas- 
gemisclien an Edelgasm mil gro/Serem Molekulargewicht ais Argon. Die Gasgemische 
werden einer therm. Diffusion unterworfen, worauf die angereicherte Fraktion gesondert 
weggeleitet wird. Das Verf. eignet sich besonders zur Anreicherung von Gasen mit 
K rypton u. Xenon; es wird gegebenenfalls kontinuierlich durehgefuhrt. Die Diffusion 
kann bei Uberdruck erfolgen. (Schwz. P. 158 233 vom 10/10. 1931, ausg. 16/1, 1933. 
Oe. Prior. 22/10. 1930.) D r e w s .

Georges Emile Foucher, Frankreich, Anreichem von Phosphaimineralien. Die 
Ausgangsstoffe werden gemahlen u. einer Windaufbereitung unterworfen. Die zumeist 
aus kieseliger oder kalkiger Gangart bestehende Gróbe fallt zunachst nieder. Die dann
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ausfallenden Bestandteile sind reich an Phosphat, wahrend der zuletzt niederfallende 
Staub wieder armer an Phosphaten ist u. hauptsachlich Kalk u. Ton enthalt. (F. P. 
739 594 vom 8/10. 1931, ausg. 13/1. 1933.) Ge is z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Felix Lindner 
und Friedrich Link, Ludwigshafen), Aufschlu/3 von Iłohphosphaten, dad. gek., daB 
man diese m it fester Osalsaure bis zur Staubfeinheit yermahlt u. das Mahlprod. mit 
W. oder wss. Lsgg. auszieht. (D. R. P. 574 661 KI. 16 vom 10/3. 1932, ausg. 19/4.
1933.) Gr o t ę .

Phosphate Mining Co., New York, iibert. von: John Treadwell Bullwinkel, 
Brooklyn, V. St. A., lieinigen von Iłohphosphaten. In  Ton u. Sand eingebettete oder mit 
diesen Stoffen gemischte Rohphosphate werden, gegebenenfalls wiederholt, unter Ver- 
meidung von Erschutterungen, langere Zeit unter W. gelagert u. nach genugendem 
Zerfall bzw. Quellen des Tones u. Sandes durch Absieben u. Waechen von diesen Stoffen 
getrennt. Der Riickstand wird in gróCerc u. kleinere Stucke zerlegt, die einzelnen Teile 
zwecks weiterer Reinigung in der gleichen Weise m it W. behandelt usw. Die weitere 
Reinigung kann auch durch langeres Stehen des gewaschenen Rohphosphats in feuchtem 
Zustande u. erneutes Waschen erfolgen. (A. PP. 1 901 221 vom 9/5. 1931, u. 1 901222

Coronet Phosphate Co., New York, iibert. yon: Stapleton D. Gooch, Lake 
Wales, und Friedrich P. Kerschbaum, W inter Haven, Gewinnung von rotem Phosphor 
aus heifien, den Phosphor in  der Dampfphase enthallenden Gasen. Den Gasen werden 
Prodd. zugesetzt, welche den gelben in roten P  umzuwandeln imstande sind. Der- 
artige Kontaktstoffe sind J, Br, StickoXyde o. dgl. Es geniigen Mengen yon 0,1 bis 
1%. (A. P. 1 902144 yom 29/11. 1930, ausg. 21/3. 1933. D. Prior. 2/12. 1929.) D r.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung von Alkali-, Erd- 
alkali- und Bleiantimoniaten. Zu E. P. 385 218; C. 1 9 3 3 .1. 2593 ist nachzutragen, daB 
fiir die Umsetzung des Sb20 3 nicht nur die dort genannten Alkali- oder Erdalkalisalze 
bzw. -verbb., sondem auch die entsprechenden Pb-Verbb. benutzt werden. (F. P . 
738 683 yom 15/6.1932, ausg. 28/12.1932. D . Prior. 3/7.1931 u. 26/5.1932.) D r e w s .

Francis M. Mc Clenahan, Monmouth, Gewinnung von Kieselerde m it hoher Ab- 
sorptionsfahigJceił. Man behandelt eine wss. Lsg. von (NH4)2SiF6 m it NH4OH, wobei 
S i02 ausgefallt wird. Letztere wird gewaschcn u. schnell auf Tempp. yon 500—700° 
erhitzt. Soli ein opalisierendes koli. Prod. erhalten werden, so wird die Fallung bei 
oberhalb 50° liegenden Tempp. yorgenommen. (A. P. 1903187  vom 16/9. 1929, 
ausg. 28/3. 1933.) D r e w s .

Brander Farbwerke, Chemische Fabrik G. m. b. H., Deutschland, Her- 
stdluiuj von Silicofluoriden. Die Gewinnung der Silicofluoride aus H2SiFe u. Metallen 
findet in Ggw. yon metali. Katalysatoren sta tt. Die Herst. von ZnSiF6 erfolgt z. B. 
in Ggw. von red. Cu. Die so gewonnenen Prodd. dienen insbesondere zur Holzkonser- 
yierung. (F. P. 741502 yom 24/8. 1932, ausg. 13/2. 1933. D. Prior. 26/8. 1931.) D r.

General Atlas Chemical Co. und General Atlas Carbon Co., Dover, iibert. 
von: Stephen P. Burkę, New York, und David J. Beaver, Elizabeth, Gewinnung 
von Ru/3. Ein yergaster oder verdampfter KW-stoff wird in einen Strom hocherhitzten 
Gases diffundiert, der in bestimmter Richtung durch einen geschlossenen, widerstands- 
freien Raum geleitet wird, wobei die Zers. des KW-stoffes unter Bldg. yon RuB er
folgt. In  der Zers.-Zone wird eine wirbelfreie Strómung bewirkt. — Es werden weitere 
Ausfiihrungsformen des Verf., sowie ein geeigneter App. zur Durchfuhrung desselben 
beschrieben. (A. PP. 1902797 yom 10/9. 1927, ausg. 21/3. 1933 u. 1902753 vom 
12/9. 1927, ausg. 21/3. 1933.) D r e w s .

G. Binet & Co. und Jacgues Barboni, Frankreieh, HerstelluTig von akliver 
Kohle. Kelterei- u. Dest.-Ruckstande yon ApfeLn werden im geschlossenen GefaB 
carbonisiert, wobei neben akt. Kohle noch Athanol, Methanol, Essigsaure, Teere u. 
brennbare Gase erhalten werden. (F. P. 742184 yom 28/6. 1932, ausg. 1/3. 1933.) D r.

S. F. V. Kjellgren, Skoghall, HersteRung vo?i Metalloiden, Metalloid- oder JUetall- 
verbindungen, wie z. B . kaustische Alkalien, Chlorcalcium in Slangenform. Das geschmol- 
zene Materiał wird in rohrenartige Formcn gegossen, die aus Stoffen mit yerhaltnis
maBig hohem Ausdehmmgsvennógen bestehen, wie z. B. Fe. Wahrend des GuBvor- 
ganges werden die Formen so stark  gekuhlt, daB prakt. keine Ausdehnung erfolgt. 
Nach dem Erstarren weist die gegossene M. ein geringeres Vol. ais die GuBform auf u. 
kann leicht yon ihr gel. werden. (Schwed. P. 72 659 yom 17/5. 1927, ausg. 15/9.

vom 17/4. 1931, ausg. 14/3. 1933.) K u h l in g .

1931.) D r e w s .
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Elektrochemische Fabriken • G. m. b. H., Westeregoln, Herstdlung von Atz- 
alkalien aus Alkalisalzen durch Umsetzung von durch therm. Zers. komplesen Alkali- 
fluorids erhaltenem Alkalifluorid m it Ca(OH)2, wobei das komplexe Alkalifluorid 
durch Umsetzung des im Verf. anfallenden CaF2, des bei der therm. Zers. des kom- 
plexen Alkalifluorids frei werdenden fliichtigen Fluorids u. Alkalisalzes in Ggw. von 
Saure ais Kontaktsubstanz erzeugt wird, gek. durch die Anwendung folgender Aus- 
fiihrungsformen der Einzelstufen: I. Die therm. Zers. der komplesen Alkalifluoride 
geschieht unter raschem Erhitzen, bei yolligem oder weitgehendem AusschluB yon 
W. bzw. W.-Dampf, yorzugsweise im Vakuum. — 2. Das aus der Stufe 1 erhaltene 
Alkalifluorid wird im UberschuB angewandt u. m it trockenem Kalk der Zus. Ca(OH)2 
in Ggw. von W., gegebenenfalls bei erhóhter Temp. u./oder erhohtem Druck, umgesetzt.
— 3. Bei der Umsetzung nach 2 wird in Stufen gearbeitet u. in jeder Stufe Trennung 
nach Fliissigem u. Festem yorgenommen, beyor die Rk. vollig oder prakt. zum Still- 
stand gekommen ist. — 4. Das aus 1 erhaltene fluchtige Fluorid wird unmittelbar 
in noch h. Zustand in die aus dem frisch anfallenden CaF2, Alkalisalz u. etwas Saure 
ais Kontaksubstanz bereitete wss. Suspension eingeleitet. — Ferner dad. gek., daB die 
Umsetzung zwischen Alkalifluorid u. K alk in Ggw. von wenig, zur Lsg. des gebildeten 
Alkalihydroxyds gerade ausreichender Menge W. yorgenommen wird. (D. R. P. 
573 795 KI. 121 yom 21/8. 1927, ausg. 6/4. 1933.) D r e w s .

Dewey and Almy Chemical Co., Cambridge, Herstellung von Icomigem Natron- 
kalk, 1. dad. gek., daB Natronkalkstaub unter Riihren m it W. in fein yerteilter Form
u. zweekmaBig in Mengen von etwa 20% yersetzt wird. — 2. dad. gek., daB dem nach
1 erhaltenen Prod. unter zweekmaBig iangsamerem Riihren fein yerteilter gelóschter 
K alk u. Atznatron, gegebenenfalls in gel. Form, zugegeben wird. — 3. dad. gek., 
daB das Gut gegen Ende der Behandlung langsamer geriihrt wird. — 4. dad. gek., 
daB an Stelle von Natronkalkstaub fein yerteilter gelóschter Kalk u. Atznatron ais 
Ausgangsmaterial yerwendet werden, wobei das zuzusetzende W. vóllig oder zum Teil 
zweekmaBig in Form einer Atznatronlsg. zugefiihrt wird. — 5. dad. gek., daB die 
nach 1—4 erhaltenen Prodd. m it Stoffen, wie staubfórmigem Portlandzement, Al(OH)3, 
Kieselgur u. dgl., nachbehandelt werden. (D. R. P. 573 628 KI. 12m yom 22/11.
1931, ausg. 4/4. 1933. A. Prior. 22/12. 1930.) D r e w s .

„Sachtleben" A.-G. fiir Bergbau und chemische Industrie, Koln, Oewinnung
von reinen Bariumterbindungen. Man laBt BaS m it einem UberschuB von Zn(OH)2 
bzw. ZnO reagieren. Die entstandenen Ba-Zn-Verbb. werden alsdann m it Ba-Salzen 
oder m it Sauren zerlegt. Gegebenenfalls wird das Verf. bei erhóhter Temp. dureh- 
gefiihrt. Beispiel:

2 BaS +  3 ZnO =  2 ZnS +  Ba20 3Zn.
Ba20 3Zn +  BaS +  3 H20  =  3 Ba(OH)2 +  ZnS.

(E. P. 389 044 yom 31/10. 1932, ausg. 30/3. 1933. D . Prior. 7/12. 1931.) D r e w s .
Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Austreiben des 

Krystallwassers aus Salzen, z. B. Magnesiumsidfat. Die Salze werden im Vakuum mit 
iiberhitztem Abdampf, der im Gegenstrom gefiihrt wird, indirekt beheizt. Hierbei muB 
yermieden werden, daB das Salz schm. Die A pparatur soli yorzugsweise aus einem 
Tellerofen fiir Dampfheizung, in den die Salze oben eingefiihrt werden, u. den der 
Heizdampf yon unten her durchstromt, bestehen. (E. P. 388 553 yom 29/1. 1932, 
ausg. 23/3. 1933. D. Prior. 16/2. 1931.) J o h o w .

Chemische Fabrik Buckau, Deutschland, Oewinnung von Aluminiumrerbin- 
dungen aus Tonerde und Silicat enthaltenden Mineralien. Die betreffenden Mineralien 
werden bei unterhalb der Zers.-Temp. der sich bildenden Al-Sulfitlsgg. liegenden Tempp. 
m it wss. S 02 behandelt. Die Lsg. wird alsdann yom festen Riickstand getrennt, wahrend 
das in der Lsg. enthaltene Sulfit in bas. Sulfit iibergefuhrt wird. Die Behandlung der 
Ausgangsstoffe m it S 0 2 erfolgt gegebenenfalls unter Druck. Die S 02 kann durch 
andere schwache Sauren, wie Ameisen- oder Essigsaure ersetzt werden. (F. P. 741867 
vom 4/8. 1932, ausg. 22/2. 1933. D . Priorr. 5/8. 1931, 25/1., 22/2. u. 5/7. 1932.) D r e w s .

Glidden Co., Cleyeland, ubert. yon William J. 0 ’Brien, Cleyeland, und Joseph 
E. Drapeau jr., New York, Entfemen von Chlor aus Zinksulfatldsungen. Nachdem 
die Zn-Sulfatlsg. auf ca. 140—200° F  erhitzt wurde, yersetzt man sie m it so yiel H2vSOł , 
bis ihre Aciditat einen W ert yon 0,2—1,5% angenommen hat. Alsdann gibt man eine 
zur Bindung des vorhandenen Cl ausreichende Menge CuS04 hinzu u. bringt in die 
FI. so yiel Cu-Pulver, daB das Cl in Ggw. des CuS04 in unl. Cu2Cl2 iibergefuhrt



wird, daa durch Filtration aus der Lsg. entfem t \iird. (A. P. 1901 925 vom 6/5.
1931, ausg. 21/3. 1933.) Drew s .

Natural Products Refining Co., Jersey City, ubert. von: Joseph J. Vetter,
Hackensack, Herstellung von Chromaten. Chromerz wird m it einem bas. schwer 
schmelzbaren Stoff u. einem Alkalicarbonat gerostet. AnschlieBend folgt Mahlen, 
nochmaliges Rosten, sowie Auslaugen des Alkalichromates, Filtrieren u. Eindampfen. 
Ein geeignetes bas. Materiał ist Kalk. (A. P. 1901939 Tom 3/7. 1930, ausg. 21/3.
1933.) D r e w s .

Comp. de Produits Chimiaues et Eleetrometallurgiąues Alais, Froges et 
Camargue, Paris, Gewinnung von Berylliumfluorid. Zu D. R. P . 566 030; C. 1933. I. 
991 ist nachzutragen, daB das zur Einw. auf das Alkaliberylliumdoppelfluorid bestimmte 
H2SiF0 bzw. das Gemisch von H F u. S i02 durch gasfórmiges SiF., ersetzt werden kaim. 
An Stelle des SiF4 kann auch ein Be-Silicofluorid bzw. ein Salz der H F yerwendet 
werden, dessen Metali entweder ein unl. Fluorid bildet oder aber ein mit dem Alkali- 
fluorid unl. Prod. ergebendes Fluorid. — Das bei der Rk. entstandene Alkalisilico- 
fluorid dient zur Zers. von Beryli, wobei ein Be-Alkalidoppelfluorid gebildet wird. 
(E. P. 389 053 Tom 12/12. 1932, ausg. 30/3. 1933. F. Priorr. 19/12. 1931, 2/8. u. 
18/10. 1932.) D r e w s .

Western Union Telegraph Co., New York, ubert. yon: Leo P. Curtin, Cranbury, 
Gewinnung von Ferrioxalat. Eine wss., Ferrooxalat u. Oxalsaure enthaltende Lsg. 
wird m it H20 2 behandelt. Z. B. suspendiert man ein Gemisch yon 2 Moll. Ferrooxalat
u. 1 Mol. OxaIsaure in W. u. fugt 1 Mol. H20 2 unter Ruhren hinzu. (A. P. 1 899 674 
yom 28/4. 1932, ausg. 28/2. 1933.) " " D r e w s .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Frederic vanTaack- 
Trakranen, Mannheim, und Hans Wolf I, Ludwigshafen a.Rh.), Entfemung dcsEisens 
ausfesten eisenhaltigen JStoffen, in denen Fe in in organ. Losungsmm. unl. Form enthalten 
ist, dad. gek., dafl sie m it einem HCl-haltigen organ. Losungsm. extrahiert werden. — 
Geeignete Extraktionsm ittel sind Ather, Methanol, Aceton, Chloroform o. dgl. (D. R. P. 
573 283 KI. 12m yom 27/5. 1930, ausg. 29/3. 1933.) D r e w s .

Kurt Peters, Miihlheim, und Kurt Weil, Bonn, Gewinnung reiner radioaktirer 
Substanzen aus diese enthaltenden Carbonatgemischen, z. B. Ba-Ra-Carbonaten, gek. 
durch therm . Zers. der das Ra-Carbonat begleitenden Verbb. unter Hindurchleiten eines 
indifferenten Gasstromes u. anschlieBendes Auswaschen der gebildeten Oxyde. — 
Beispiel: Ein Carbonatgemisch, z. B. 5 g BaC03 u. 18 mg Ra-Carbonat, wird bei 800° 
im N2- oder H 2-Strom mehrere Stdn. behandelt. Das gebildete BaO wird nachher yon 
dem unzers. Ra-Carbonat durch Auswaschen m it h. W. abgetrennt. Der Gasstrom kann 
unter Atmospharendruck ubergeleitet werden. Der GliikprozeB wird jedoch wesentlich 
abgekurzt, wenn man den Hilfsgasstrom unter dauerndem Pumpen bei stark ver- 
mindertem Druck stromen laBt. Die Ausbeute an reinem Ra-Carbonat betragt nach
3-std. Gliihen etwa 80°/o des gesamten Ra-Carbonats (vgl. D . R. P. 518 205; C. 1931.
I. 2252). (D. R. P. 572356 KI. 12m vom 21/8. 1930, ausg. 15/3. 1933.) D r e w s .

Fritz Best, Wolfenbiittel, Yerfahren zur Gewinnung von Wolframsdure cras Erzen 
auf nassem Wege durch Behańdeln der Erze m it HCl, dad. gek., daB auf das fein 
zerkleinerte Erz hochprozentige wss. HCl bei gewohnlichem Druck im Gegenstrom 
zur Einw. gebracht wird, worauf nach dem Filtrieren (oder Klaren u. Trennen yom 
Unl.) zu dem F iltra t so viel W. zugesetzt wird, ais notig ist, um alle W 03 auszufallen.
— Zur Fórderung des Losevorganges kann wahrend des Lósens gasfórmige HCl ein- 
gefiihrt werden. Das Verf. bietet den Vorteil, daB ohne Anwendung eines Autoklaven 
eine yollstandige Lsg. des W erreicht wird. (D. R. P. 567 571 KI. 40a yom 24/7. 
1930, ausg. 5/1. 1933.) G e i s z l e r .

Emil Marti und Hermann Wydler, Bern, Herstellung synthetischer Edelsleine auf 
elektrischem Wege. Das pulyrige Schmelzgut wird durch eine bestimmte Zone eines 
elektr. Lichtbogens gefiihrt, wobei es auf das yon diesem Lichtbogen umspulte obere 
Ende eines Tragkegels fallt, auf dem sich der Stein befindet. Der Lichtbogen wird 
gegebenenfalls mittels eines magnet. Geblases auseinandergezogen, wahrend das Schmelz
gut senkrecht durch die yon den Elektrodenachsen bestimmte Ebene in den elektr. 
Lichtbogen hineingeleitet wird. Der Tragkegel kann wahrend der Schmelzung in 
Drehung yersetzt werden. Das obere Ende des Tragkegels, auf welchem sich die 
Schmelzperle bildet, wird in eine bestimmte Zono des Lichtbogens eingestellt. (Schwz. P. 
158179 yom 11/2. 1930, ausg. 16/1. 1933.) D r e w s .
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VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
Knapp, Die Forischritte der Glasindustrie. im Jahre 1931. (Vgl. C. 1933.1. 830.) Be

sprechung der Arbeiten iiber Glaskeramik (Wannen- u. Ofensteine etc.) u. Analyse der 
Glasrohstoffe u. des Glases. (Glashiitte 63. 109—11. 13/2. 1933. Tokio.) R o l l .

L. Springer, Was muf! der GlashiUlenlechniker von den neuen Versuchen iiber die 
Lauterungsmiltel fiir  Glas wissen? (Vgl. C. 1933. I. 2735.) Zusammenstellung der 
neueren Untersuchungsergebnisse iiber die Wrkg. von K N 03, As„03, Sb20 3, NaoSO.j, 
NaCl, CaF2, Sulfaten, Chloriden, Fluoriden, NH4-Salzen auf die Lauterung des Glases. 
(Glashiitte 63- 287—90. 24/4. 1933. Zwiesel.) R o l l .

— , Neues Sicherheitsglas. Besprechung der Eigg. des Hartglases „Sekurit“ . 
Mitteilung von Untersuchungsergcbnissen hinsichtlich mechan. Festigkeit, speziell 
gegen Sclilag- u. Biegungsbeanspruchung. (Automobiltechn. Z. 35. 502—04. 25/10.
1932.) R o l l .

J. C. Green, Feuerfeste Massen. Kurze Ubersicht iiber die Anwendung von
feuerfestem Materiał in der GieBereitechnik. (Foundry Trade J .  48. 208—09. 23/3.
1933.) SCHUSTERIUS. 

Justus Schmauser, Anwendungsmóglichkeiten von Siemensit in  der ehemischen
Technik. (V gl. C. 1933. I. 2452.) Entdeckung u. Entw. von Siemensit. Angabe von 
P riife rg e b n iss e rr  (vgl. C. 1933. I .  479), Verwendbarkeit in SlEM EN S-M A R TIN -O fen, 
bei Wasserglaswannen, bei Soda-Riickgewinnungsofen der ZellstoffinduBtrie u. in 
heiBgehenden Sehachtófen zum Brennen von Kalk, Zement u. ahnlichen Stoffen. 
Anwendung von Siemensit in der Kalk- u. Dolomitindustrie. (Chem. Fabrik 6. 119—22. 
15/3. 1933. Berlin.) SCHUSTERIUS.

A. Gefiner, Vergleichsversuche mit schweizerischen und tscliechoslowakischen hoch- 
wertigen Zementen. Ergebnisse der Normenproben von 6 Zementen. (Zement 22. 
221—23. 27/4. 1933. Ziirich, Materialpriifungsanstalt an der eidgenóss. Techn. 
Hochsch.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

Renato Salmoni, Untcrsuchungen iiber den Tonerdezement. II. (I. vgl. C. 1932.
I. 3213.) Es wird die Anderung der scheinbaren D., des Geh. an gebundenem W. u. 
des ph beim Abbinden eines Al20 3-Zements untersucht. Die Ergebnisse lassen erkennen, 
daB die Hauptmenge des im abgebundenen Zement enthaltenen W. erst im lctzten 
Stadium des Abbindeprozesses gebunden wird. Dieser Vorgang erfolgt unter Zunahme 
des Vol. u. des ph, die etwa nach 6 Stdn. beginnt. E r wird offenbar an der Oberflache 
der Zementkomer ausgelost. Das Anmachwasser diirfte dabei nur die Rollo eines 
t)bertragers zwischen den Bestandteilen des Gemisches spielen. Gegen Ende des Ab- 
bindens tr i t t  eine tiefgehende Anderung des Oberflachenzustandes der Komer ein; 
auch nach Beendigung des Abbindeprozesses erfolgt noch eine langsame regelmaBige 
Hydratation. (G. Chim. ind. appl. 15. 65— 70. Febr. 1933. Padua, T. H., Inst. f. techn. 
Chemie.) R . K. M ULLER.

Serban Solacolu, Die Nutzanwendung des Rankinschen Diagramms au f die Praxis 
des Zemenłbrennens. An einen Oberblick iiber den Stand u. die Entw. der wissensehaft- 
lichen Erforschung der Vorgange beim Zementbrennen wird die Diskussion der Frage 
angeschlossen, wie weit die beim Zementbrennen erreichten „techn. Ungleichgewichte“ 
sich entfernen von den „theoret. Gleichgewiehten“ im Dreistoffsystem Ca0-Si02-AL03. 
Die techn. Eigg. einer Reihe von Zementen m it konstantem Fe20 3-Geh. (SOicatmodul
0—2) wurden bestimmt, die Zementfelder in das Dreistoffdiagramm eingetragen u. 
ihre Lage m it der Lage der singularen Punkte u. der Konjugationslinien vergljchen. 
Die Brennproben wurden opt. u. róntgenograph. untersucht, u. darauf die Zemente 
nach ihrem minerał. Aufbau in das ternare Diagramm eingefiigt. Nachweis der Existenz 
von 2 Zementfeldern, in denen man Tonerdezement erhalt. (Mitt. Zementtechn. Inst. 
Techn. Hochsch. Berlin. Nr. 41. 110 Seiten. 1932; Zement 22- 17—22. 33—38. 114 
bis 117. 191—95. 250—54. 11/5. 1933.) E l s n e r  V. G r o n o w .

R. Griin, Uber Hydrataticmsvorgange. Angabe der Druckfestigkeit von mehrmaLs 
erhartetem Zement unter verschiedenen Erhartungsbedingungen. Auch yeranderte 
Klinkerteile befordern die Wiederhartung gemahlenen Zementsteines: Wiederaufnahme 
von W. durch die Gele. — Unters. der Auslaugbarkeit von urspriinghchem u. mehrfaeh 
erhartetem Portlandzement durch steigende W.-Mengen. — Beim Portlandzement 
wird durch das Erharten der Kalk leichter 1. gemacht, bei den anderen Mischzementen 
m it TraB u. Hochofenschlacke w hkt das Zumischgut kalkbindend. — CaS ist in 

XV. 1. 247



3766 HVI. G la s . K era m ik . Z e m en t. B a t j s t o f f e . 1933. I .

krystallinen Schlacken leicht, in glasigen schwer 1. (Zement 22. 143— 47. 155—58. 
Marz 1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

Joseph A. Kitts, Zusammenstellung von Grundregeln fiir Bełonmischungen. X II. 
(XI. vgl. C. 1933. I. 2861.) Diskussion von Methoden zur Best. der Oberflaehe der 
Żuschlagstoffe, des OberflŚchenmoduls nach Ta l b o t  u .  R ic h a r t  u .  des Feuehtig- 
keitsmoduls u. der Beziehungen dieser GróBen zueinander. (Concrete, Cement Mili. 
Edit. 41. Nr. 4. 13— 15. April 1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

E. Gaber und H. Hoeffgen, Untersuchungen uber Ghifl- und Stampfbeton fiir  
Gefrierschdchte. Dio Druckfestigkeit yon Beton m it yerschiedenem Anteil an Grob- 
zuschlag wurde erm ittelt u. GieBverss. dam it angestellt. Warmeentw. u. W.-Durch- 
lassigkeit einiger Zemente u. Mórtel werden mitgeteilt. Zu den Verss. wurden Portland- 
zement, TraBportlandzement, Eisenportlandzement u. hochwertiger Zement heran- 
gezogen. Friert frischer Beton noch vor dem Abbinden ein, so sinkt die Druckfestigkeit 
etwas. Bei Temp.-Schwankungen wahrend des Frostes u. Abbindens sinkt die Druck
festigkeit erheblich. Im  Gefrierschacht erzielt man etwa einhalb so groBe 31-Tage- 
Festigkeiten, wie bei +15°. (Gliickauf 69. 305—14. 8/4. 1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

— , Vergleichende Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von Dichtungsmitteln. 
Prufkorper aus Kalk- u. Zementmórtel wurden m it verschiedenen Dichtungsmitteln 
behandelt. Die Ergebnisse der W.-Aufsaugfiihigkeits- u. Durchlassigkeitspriifungen 
wurden tabelliert. Die Ergebnisse an Kalkmortelkórpern yerlaufen ahnlich wie an 
Zementmórtelkórpern. (Tonind.-Ztg. 57. 295— 97. 27/3. 1933. Mitt. aus d. Lab.
H. S e g e r  & E . C r a m er  G. m. b. H.) E l s n e r  v . G r o n o w .

P. N. Grigorjew, Die Abscheidung der Alkalien in Silicaten und die titrimetrische 
Bestimmung des Kaliums. Es wird eine yereinfachte Methode fur Alkalibest. in Silicaten 
angegeben. Nach dem AufschluB m it H F u. H 2S04 wird der UberschuB der Sauren 
durch leichtes Gliihen entfernt, bis die Entw. yon S03-Dampfen aufhórt. S ta tt des 
BaCl2 wird Ba(OH)2 zur Beseitigung des S 0 3-Restes u. des Mg gebraucht. Den t)ber- 
schuB an Ba(OH)2, sowie die iibrigen bas. Bestandteile des Silicats, auBer den Alkalien, 
entfernt man durch (NH4)2C03 u. NH3. Die Fallung durch (NH4)2C03 kann auch gut 
durch Einleiten yon CO, in die alltal. Lsg. ersetzt werden. Dadurch ergibt sieh eine 
bedeutende Ersparnis an Ndd. u. an Zeit. Im  F iltrat yerbleiben die Alkalien m it sehr 
wenig Ba- u. Al-Salzen. K  wird nach der yom Vf. abgeanderten Kobaltnitritmethode 
bestimmt. Das K 2NaCo(N02)8-H20  wird ohne Zusatz von NaCl gefallt u. wird nicht 
m it einer konz. Lsg. yon NaCl gewaschen. Die FI. iiber diesem Nd. wird fast bis zur 
Trockne eingedampft u. soforfj bestimmt. Na20  wird aus der Differenz bestimmt. Die 
Dauer der Analyse wird m it 2 Tagen angegeben. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 
66. 162—63. 9/3. 1933. Moskau, Analyt. Lab. fiir Baumaterialien.) S c h u s t e r iu s .

E. Erlinger und H. Kostron, Die Frostdauer bei der Frostprobe an Baustoffen. 
Es wurde an Mauerziegeln yerschiedener GroBe, sowie an Marmorwurfeln von 6,5 cm 
Kantenlange der Abkuhlungsyorgang im Ziegel u. im Frostraum thermoelektr. in  
einem Gefrierautomaten der Bauart B r o w x -B o v e r i  m it 1 PS Antriebsleistung ver- 
folgt. Dabei ergab sieh, daB eine Frostdauer von 4 Stdn. bei Mauerziegeln ungeniigend 
ist. Wohl aber kann bei lockerer Lagerung der Priifkórper angenommen werden, daB 
bei Einsatz yon mehr ais zwei Ziegeln die Vers:-Temp. von —15° 2 Stdn. nach der 
Zeit, zu der die Frostraumtemp. diese Temp. durchlaufen hat, an allen Stellen des 
Einsatzes erreicht ist. (Tonind.-Ztg. 57. 389—91. 27/4.1933.) Graz. S c h u s t e r iu s .

Lilian Byrne, iibert. yon: Charles de Lukaesevics, Detroit, V. St. A., Schleif- 
kórper. G e m isc h e  v o n  etwa 45°/o S ch w arzem  oder graphit. Ton, 25°/o Zn02, 15°/o Feld- 
spat u. je 5°/0 Agalmatolit, Magnesit u. Kaolin werden fein gepulvert, geformt, sehr 
langsam auf etwa 900° erhitzt, langere Zeit bei dieser Temp. erhalten u. dann langsam 
abgekiihlt. Die Erzeugnisse sind sehr h art u. widerstandsfahig gegen m e c h a n . Einw w.
u. Hitze. (A. P. 1899 239 vom 15/12. 1928, ausg. 28/2. 1933.) K u h l i n g .

Arthur Simeon Watts, City of Columbus, Ohio, V. St. A., Verfahren und Ofen 
zum Brennen von Porzellan und dhnlichen keramischen Erzeugnissen, bei dem wahrend 
des Brandes plotzliche Temperaturyeranderungen yorgenommen werden, dad. gek., 
daB die zu brennenden unglasierten Porzellangegenstande zunaehst bei einer nahe 
unterhalb des Verglasungspunktes der Oberflaehe liegenden Temp. wahrend einer Zeit- 
dauer gebrannt werden, worauf eine plotzliche Temperatursteigerung in dem Ofen 
bewirkt wird, die nur so lange aufrechterhalten wird, bis die gewiinschten Oberflachen- 
eigg. erreicht sind; die Temp. wird dann plótzlich wieder bis auf einen unterhalb des
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Verglasungspunktes der Oberflache liegenden Grad gesenkt. Die Erhóhung u. Senkung 
der Temp. in dem Ofenraum kann durch Verringerung oder Erhóhung des Luft- 
iiberschusses hervorgerufen werden. — Durch das Verf. sollen die zu brennenden 
Gegenstande eine yerscliiedene AuBen- u. Innenstruktur erhalten, z. B. eine verglaste 
Oberflache, wahrend der Kern wohl gebrannt, aber noch nicht yerglast ist. 
(D. R. P. 575 307 KI. 80 c rom  31/3. 1932, ausg. 27/4. 1933.) H e i n r ic h s .

Franz Skaupy, Berlin-Lichterfelde, Formkórper oder Anstrichmasse zur Ver- 
minderung der Warmeausslrahlung aus hocherhitzten Ofenraumen. Die Formkórper 
oder Anstrichmassen bestehen aus feuerfesten, nicht metali. Substanzen von geringem 
Warmestrahlungsyermógen, z. B. weiBen Oxyden, wie A120 3, MgO, Z r02, in auBerst 
feinkórnigem Zustand, namlich in Korngrófien von etwa 1 /i u. darunter. — Es ist 
nach Angabe des Erfinders festgestellt, daB sieh das Strahlungsyermógen soleher 
Kórper oder Anstrichmassen m it abnehmender KomgróBe sehr yerringert, daB z. B. 
das Emissionsvermógen eines Magnesiumosyds von 2—5 fi bei 1600° absolut 0,3 be- 
tragt, dagegen bei einer KorngróBe yon 1/2—1 /j. nur 0,09 (im roten Spektralgebiet). 
(D. R. P. 574 717 KI. 80b vom 9/3. 1930, ausg. 19/4. 1933.) H e in r ic h s .

A. Eiger, Warschau, Ausnutzung des bei der Zementherstellung nach dem Na/3ver- 
fahren gebildeten Wasserdampfes. Die Trocknung des Rohschlammes wird m it HeiB- 
dampf von etwa 400° durcligefuhrt. Gleichzeitig wird der Schlamm durch HeiBdampf 
auf etwa 80—100° yorerhitzt u. zweckmaBig in zerstaubter Form in die Trockentrommel 
eingefiihrt; hierauf wird der aus dem Sehlammwasser durch Verdampfung erzeugte 
Dampf gemeinsam m it der zur Trocknung in der Trocknungszone yerwendeten Dampf- 
menge abgesaugt. Von dieser abgesaugten Dampfmenge wird ein dem yerdampftenW . 
des Sehlamms entsprechender Anteil gereinigt, uberhitzt u. fiir andere Arbeitszwecke, 
gegebenenfalls nach Speicherung, yerwendet. Die restliche Dampfmenge wird nach 
Erhitzen auf Anfangstemp. wiederum zur Trocknung u. Vorwarmung des Schlammea 
yerwendet. Die aus dem Drehofen m it hoher Temp. (700—800°) abziehenden Gase 
dienen zur Yorwarmung der Verbrenungsluft, zur tJberhitzung des fiir maschinellen 
Antrieb u. fiir Fabrikationszwecke gebrauchten Dampfes sowie zur tJberhitzung des 
zur Trocknung im Ofen gebrauchten Dampfes. (Schwed. P. 72 527 yom 23/1. 1929, 
ausg. 25/8. 1931.) D r e w s .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: Paul C. Lemmermann, Cleyeland, und 
Raymond F. Remler, Lakewood, V. St. A., Hersłdlung von Mórtdflachen. Frisch 
bereitete Mórtelflachen, z. B. FuBbodenbelage, werden wahrend des Abbindens m it 
Wasserglaslsg. bedeckt, der ein nichtkaust. Elektrolyt, yorzugsweise eine schwache 
organ. Saure, in einer Menge zugesetzt ist, welche keine Fallung yon Si(OH)4 bewirkt. 
Die aufgebrachte Schicht yerzógert die Yerdunstung von Anmachwasser aus dem 
frischen Mórtelbelag u. yerhindert die durch zu rasches Verdunsten des W. bedingten 
Schadigungen. (A. P. 1899 576 vom 13/11. 1930, ausg. 28/2.1933.) K u h l i n g .

Grasselli Chemical Co., Cleyeland, iibert. von: William K. Schweitzer, East 
Cleyeland, V. St. A., Herstellung von Mórtelflachen. Bei dem Verf. gemaB A. P.
1 899 576 (s. yorst. Ref.) werden ais Elektrolyte Ammoniumsalze, wie NH4C1, (NH4)2- 
S 0 4, NH4-C2H30 2 o . dgl., in Mengen yon etwa 2%  yerwendet. (A. P. 1 899 590 vom 
17/11. 1930, ausg. 28/2. 1933.) K u h l i n g .

Peter J. Maul, Detroit, und Martin Hoffman, Chicago, V. St. A., Oberflachen- 
behandlung von Mortd-, besonders Zementmortdflachen. Mittels AcetylenBauerstoff- 
geblases o. dgl. wird auf die abgebundenen Mórtelflachen geschmokener Feldspat, 
A120 3 o. dgl., besonders geschmolzene Gemische von BleiweiB, Kaolin u. Feuerstein auf- 
gebracht, oder es werden derartige Stoffe dem Mórtel vor dem Verlegen zugesetzt, 
durch Behandeln der Oberflache der abgebundenen Flachę m it dem Acetylensauerstoff- 
geblase wird der Zusatzstoff geschmolzen. Die Erzeugnisse sind wasserdicht. (A. P. 
1900 833 vom 10/10. 1930, ausg. 7/3.1933.) K u h l i n g .

Berliner Gipswerke L. Mundt vorm. H. Kiihne, Berlin, Hersidlung eines hoch- 
wertigm Oipses durch Erhitzen von Rohgips in  W. oder Salzlsgg. bei Tempp. iiber 100° u. 
anschlieBende Trocknung u. Vermahlung des Erzeugnisses, dad. gek., daB die Yer- 
mahlung bei Tempp. oberhalb 100° yorgenommen wird. — Nicht abbindender Gips 
wird gemaB der Erfindung in hochbindefahige Erzeugnisse yerwandelt. (D. R. P. 
573 118 KI. 80b vom 16/1. 1927, ausg. 29/3. 1933.) K u h l i n g .

U. St. Gypsum Co., Chicago, iibert. yon: Wilbur S. Randel, Farnams, V. St. A., 
ModeUgips, besonders fiir Zwecke der Automobilindustrie. 50—80 °/o yon unter Druck 
m it Dampf behandeltem u. feingepulvertem Rohgips werden m it der an 100% fehlenden
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Menge Portlandzement gemischt. Dio abgebundenon Mischungen sind durch Raum- 
bestandigkeit, Hartę, Festigkeit u. rasches Abbinden ausgezeichnet. (A. P. 1801 056 
vom 13/1. 1932, ausg. 14/3. 1933.) K u h l i n g .

U. St. Gypsum Co., Chicago, iibert. yon: Manvel C. Dailey, Maywood, V. St. A. 
Gripsformen fu r  zahnarzlliche Zwecke. Die Formen werden hergestellt aus Gemischen yon 
unter Druck m it Dampf behandeltem u. feingepulvertem Eohgips, feingepulyertcm S i02, 
oder einem an S i02 reichen Stoff, einem die Abbindezeit des Gipses regelnden Stoff u . 
gegebenenfalls einem plastifizierenden Stoff, wie feingemahlenem Andalusit, oder aus 
Gemischen von unter Druck m it Dampf behandeltem u. feingepulvertem Rohgips, fein- 
gepulverter S i02 o. dgl., u. Gummi. arabicum o. dgl. Die Formen werden ausgegliiht, 
um sie von Rcsten des Wachskernes zu befreien, u. mit gcschmolzenem Au gefullt. 
(A. PP. 1901052 u. 1901053 vom 3/7. 1930, ausg. 14/3. 1933.) K u h l i n g .

U. St. Gypsum Co., iibert. yon: Manvel C. Dailey, Chicago, V. St. A., Zur 
Herslellung zahnurztlicJier Modellstucke geeignete Mischung. Die Mischung besteht aus 
unter Druck m it Dampf behandeltem u. feingepulvertem Rohgips, einem die Abbinde
zeit regelnden Stoff, wie Seignettesalz, u. gegebenenfalls einem Farbstoff. (A. P. 
1901054 vom 10/8. 1931, ausg. 14/3.1933.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Karl Dietz, Frankfurt a. M., und 
Karl Frank, Bad Soden), Herslellung von KittmeMen nach Patent 506928, dad. gek., 
daB man aufgeschlossene, wasserhaltige, 11. Silicate in fester Form m it solchen Stoffen 
yermisclit, welche dio Si(OH),, der Silicate in Form von unl. Silicaten binden. — Die 
m it den Erzeugnissen erhaltlichen Kittungen besitzen hohe Festigkeit. (D. R. P. 
573177  KI. 80b yom 30/10. 1931, ausg. 29/3. 1933. Zus. zu D R. P. 506 928; C. 1930.

Victor Wintsch, Ziirich (Schweiz), Verfahren zur Verarbeilung von Lehm fu r  
die Herslellung hochwertiger Ziegeleierzeugnisse, dad. gek., daB an die Schussel eines 
Kollerganges yon Ziegeleien ein regulierbarer automat. Beschickungsapp. angeschlossen 
wird, der eine zum Garbrennen der Ziegeleierzeugnisse geniigende Menge Brennstoff 
dem Rohmehl kontinuierlich zufiihrt, wonach der Kollergang den Brennstoff mit dem 
Rohlehm yermischt u. so fein zcrkleinert, daB beim Brennen an keiner Stello eine 
Stichflammenbldg. entsteht. Ais Brennstoff dient zweckmaBig Ivokspulver. — Wenn 
der Lehm durch u. durch m it genugend Brennstoff yersetzt ist u. dieser beim Brennen 
yerglimmt, sintert das Ziegeleierzeugnis, ohne sich zu deformieren, u. es worden be- 
sonders dichte Erzeugnisse gewonnen. Fiir den Garbrand werden z. B. auf 2,5 ccm 
Lehm durchschnittlich 140 kg Koks beigeftigt. (Schwz. P. 158 478 yom 16/11. 1931, 
ausg. 16/2. 1933.) H e i n r i c h s .

Max Schenker, Heitersheim i. Baden, Verfahren zur Herstdlung von Klinker- 
sleinen aus Ton, dad. gek., daB die getrockneten Steine spatestens wahrend des Brennens 
mit einem Pulver iiberstreut werden, das yorwiegend aus Ton, Anhydrid, Dolomit u. 
organ. Substanzen zusammengesetzt ist. Z. B. wird ein Pulver yerwendet, das durch 
Trocknen u. Vermahlen dor von Chlorkalienfabriken herstammenden Schlammriick- 
stande gewonnen wurde. Durch das Verf. sollen besonders harte, auch fiir den StraBen- 
bau yerwendbare Steine sich ergeben. (Schwz. P. 158 752 vom 23/12. 1930, ausg. 
16/2. 1933. D. Prior. 10/6. 1930.) H e i n r i c h s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Wolf, 
Hermann Leuchs und Hans Saenger, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Her
stdlung von porósen Baumaterialien aus hydraulischen Bindemitteln unter Zusatz yon 
schaumbildenden Stoffen, dad. gek., daB man die hydraul. Bindemittel, gegebenenfalls 
zusammen m it geeigneten Zuschlagsstoffen, m it Hilfe yon Sulfosauren, insbesondere 
solchen alkylierter aromat. KW-stoffe, oder dereń Salzen u. der Anmachefl. zu einem 
schaumigen Brei yerarbeitet u. diesen dann in an sich bekannter Weise yergieBt. — 
Es geniigt yielfach schon ein Zusatz yon weniger ais 1% des hydraul. Bindemittels zu 
den genannten Sulfosauren, bzw. dereń Salzen, um eine geniigende Schaumbldg. zu 
erzielen. Es werden z. B. 100 Teile Zement, 400 Teile Zuschlagsstoffe, wie Bimsstein, 
Schlacken u. dgl. m it 1 Teil des Natriumsalzes der isopropylierten Napkthalinsulfo- 
saure trocken yermischt u. m it der iiblichen Menge W. angemacht. (D. R. P. 574 793 
KI. SOb yom 6/5. 1928, ausg. 20/4. 1933.) H e i n r i c h s .

Akt.-Ges. Hunziker & Cie. Hartsteinwerke & Cementwarenfabriken Ziirich, 
Olten, Schweiz, Verfahren zur Herstdlung eines porósen Baustoffes unter Verwendung 
yon Treibmitteln u. silicathaltigen Rohmaterialien, dad. gek., daB man nichthydrau- 
lische Bindemittel u. unyeranderliche Zuschlagsstoffe venvendet u. den Baustoff unter

II. 2817.) K u h l i n g .
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dem EinfluB yon Warnie u. Dampf erharteu laBt. — Ais Bindemittel, das trocken m it 
dor Luftkohlensiiure abbindet, ist z. B. Atzkalk geeignet u. ais Zuschlagsstoff Quarz- 
kiessand. Das Bindemittel braueht nur in geringen Mengen zugesetzt zu werden, da 
dureh die Dampfbehandlung die Kieselsauro des silicathaltigcn Materials erschlossen 
wird u. selbst ais Bindemittel wirken kann. Das Materiał liiBt sich sagen u. nageln; 
seine Struktur ist bestandig, es tr i t t  weder (Juellen noch Schwinden ein. (Schwz. P.
157 876 yom 22/1. 1932, ausg. 16/2. 1933.) H e i n r i c h s .

L. von Reiche und j .  Giersbach, Oberscheld, Herstellung von poriger und trockner 
Hochofenschlacke mittels W., welches dureh die in der Schlackc aufgespeicherte Warme 
zum Verdunsten gebracht wird, dad. gek., daB die fl. Schlackc uber ein m it einem 
rinnenfórmigen, wasserfiihrendcn Kranz yersehenes Rad geleitet wird, so daB dio 
Schlackc schwillt u. danach in einen Behiilter gelangt, wahrend das W. fast restlos 
yerdunstet u. ein etwaiger W.-tJberschuB abflieBt. — Gegebenenfalls wird die Schlacke 
noch m it geringen Mengen W. bespriiht oder m it hochgespanntem Dampf oder Druck- 
luft behandelt. (Schwed. P. 72 590 vom 23/12. 1929, ausg. 1/9. 1931.) D r e w s .

Leopold Davion, Frankrcieh, Baustoffe, Kunstmarmor o. dgl. Breie von grauem 
oder Schwarzem Zement werden mittels TitanwciB, ZnO, PbO, ZnS o. dgl. weiB, 
Breie von weiBem Zement mittels Fe20 3 o. dgl. bunt gefarbt u. abbinden gelassen. 
Zwecks Herst. von geadertem Kunstmarmor werden faserige Stoffe m it gefarbtem 
Zementbrei getriinkt u. m it anders gefarbtem Zementbrei umgossen. (F. P. 741173 
yom 9/11. 1931, ausg. 8/2. 1933.) K u h l i n g .

George E. Bamhart, New Brighton, und Harry E. Pfaff, Warren, Penns.,
V. St. A., Kunststeinmasse. Die einen hydraul. Zement, insbesondere Portlandzement 
ais Bindemittel enthaltende M. erhalt Zusatze, die dem Zweck dienen sollen, eine dichte, 
glasige, polierfahige Oberflache zu bilden, die den E in tritt yon Feuehtigkeit in das 
Steininnere yerhindert. Ais solche Zuschlage sind genannt: Sulfate der Alkalimetalle, 
Aluminiumsulfat u. Magnesiumsulfat in yerschiedener Kombination. (A. P. 1901 890 
yom 2/5. 1928, ausg. 21/3. 1933.) H e i n r i c h s .

Gerald Noel White, London, Herstellung farbiger Effekte in  Bausloffen. Teilref. 
nach E. P. 277389 ygl. C. 1928. I. 259. Nachzutragen ist, daB Anthrachinonkiipen- 
farbstoffe besonders geeignet sind u. aueh Mischungen von Farbstoffen yerwendet 
werden sollen. (D. R. P. 573 415 K I. 80b vom 8/3. 1927, ausg. 1/4. 1933. E. Priorr. 
8/3. u. 26/7. 1926.) K u h l i n g .

Harold Leslie Tucker, Manchester, England, Bodenbelag. Auf dem zu bedeckenden 
Boden wird eine aus Sorelzement, Fullmitteln u. bis zu 50% ihres Gesamtgewichts aus 
einem Faserstoff, wie CocosnuB-, Holzfasern o. dgl. bestehende Schicht erzeugt, auf 
die Oberflache dieser Schicht vor dem Abbinden ein Yerstarkungsmittel (Armierung) 
aufgebracht u. das Ganze nach dem Abbinden m it einer etwa gleich starken Schicht 
von Sorelzement bedeckt, welche ebenfalls Fiillstoffe, aber keine Faserstoffe enthalt. 
Die Erzeugnisse bleiben auch bei Scliwankungen des Bodens rissefrei. (E. P. 388 158 
vom 17/12. 1931, ausg. 16/3. 1933.) K u h l i n g .

U. St. Gypsum Co., iibert. von: Harry K. Linzell, Chicago, V. St. A., Boden- 
belagmasse, bestehend aus unter Druck m it Dampf behandeltem u. feingepulyertem 
Rohgips, einem Fiillmittel, wie Sand, Kies, Holzmehl, Kork o. dgl., einer Asphalt- 
emulsion u. gegebenenfalls einem das Vol. des abgebundenen Erzeugnisses regelnden 
Stoff, wie Portlandzement. ZweckmaBig wird die Mischung des unter Druck m it Dampf 
behandelten Rohgipses m it dem Fiillmittel m it W. zum mórtelartigen Brei ąngeruhrt, 
die Asphaltemulsion zugegeben u. das Ganze auf den zu belegenden Boden aufgetragen. 
(A. P. 1901055 yom 30/1. 1931, ausg. 14/3. 1933.) K u h l i n g .

K. Scłmeble, Zurich, Herstellung eines Fufibodenbelages unter Verwendung yon 
Korkabfall u. Zement, dad. gek., daB man den Korkabfall m it Kieselgur umgibt u. nur 
m it so yiel Zementbrei yermischt, bis eine piast., hauptsachlich aus Kork bestehende, 
auf den FuBboden auflegbare M. entsteht, zu der m an femer ais Fiillmittel gepulverten 
Bimsstein zugibt. (Schwed. P. 72139 vom 1/6. 1929, ausg. 30/6. 1931.) D r e w s .

Harold Leslie Tucker, Redeliffe, Manchester, England, Bewehrter Magnesil- 
fuflboden. Die Bewehrungseinlage wird gereinigt u. m it einem Anstrich yon Natrium- 
silicat, dem auch noch Alaunerde u. Zucker beigemischt sein konnen, yersehen. Bevor 
der Anstrich getrocknet ist, wird die Bewehrung in die Magnesitmasse eingebettet. 
Der Anstrich soli ein sieheres Anhaften der Bewehrung am Magnesit gewahrleisten u. 
ein Rosten der Bewehrung yerhindern. (E. P. 389 207 vom 17/12.1931, ausg. 6/4. 
1933.) H e i n r i c h s .
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N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Verfahren zur Herstdlung wasser- 
dićhter Wandplatten o. dgl. Eine Suspension von Ton in W. wird erwarmt u. m it ge- 
schmolzenem Asphalt, sowie Faserbrei unter Zusatz yon etwas Na2Si03 oder A12(S04)3 
innig gemischt u. zu P latten geformt. Diese P latten werden in einer Presse bei 140 bis 
170° u. 100—200 a t Druek m it m it K unstharz getranktem Papier oder Gewebe verpreBt. 
(F. P. 741636 vom 30/8. 1932, ausg. 16/2. 1933. D. Prior. 29/9. 1931.) B r a tjn s .

Louis R. Nichols, Weston, V. St. A., Wdrmeschutzmassen. Gegebenenfalls durch 
Schutten durch ein feinmaschiges Sieb yon gróberen Beimengungen befreiter Sehorn- 
steinruB wird m it hóchstens der gleichen Menge Asbestzement gemischt, m it W. an- 
gemacht u. auf die gegen Warmeverluste zu schiitzenden HeiCwasser- oder Dampf- 
leitungsróhren, Dampfkessel o. dgl. aufgetragen. Nach dem Abbinden entstehen dicht 
anliegende, festhaftende u. sehr wirksame Belage. (A. P. 1899 473 vom 21/3. 1931, 
ausg. 28/2. 1933.) K u h l i n g .

U. St. Gypsum Co., Chicago, ubert. von: Carlisle K. Eoos, Wheaton, V. St. A., 
Schalldampfende Baustoffe. Gemische von etwa 2000 Teilen unter Druck m it Dampf 
behandeltem u. feingepulvertem Rohgips, 20— 100 Teilen CaC03, 30— 150 Teilen 
A12(S04)3, N aH S04 o. dgl., 25—75 Teilen Holzmehl u. 5—20 Teilen eines Bindemittels, 
wie Gummi arabicum, D estrin  o. dgl., werden m it W. angeriihrt, geformt u. getrocknet. 
(A. P. 1901057 vom 10/7. 1930, ausg. 14/3.1933.) K u h l i n g .

U. St. Gypsum Co., ubert. yon: James S. Offutt, Chicago, V. St. A., Schall
dampfende. Wandbeldge. Gips, zerkleinerter Marmor, Quarz o. dgl., zerkleinerter Bims- 
stein, vulkanisches Gestein o. dgl., sehr fein gemahlener Asbest, Holzfasern, zerkleinerte 
Seifenrinde o. dgl. u. ein das Abbinden des Gipses yerzogernder Stoff werden gemischt, 
das Gemisch m it W. angemacht u. auf die zu belegenden Wandę aufgetragen. (A. P. 
1900 866 vom 28/3. 1930, ausg. 7/3. 1933.) K u h l i n g .

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
O. Engels, Vergleichende Versuche uber die Wirkung von 40°loigem Kalisalz und 

Kainit au f den Ertrag und Zuckergehalł der Fulterriiben. (Unter Mitwirkung v. A. Poths 
u. H. Spann.) Trotz hohen KaMgeh. des Bodens wurden durch Kalidungung erhebliche 
Mehrertrage an Ruben, B lattern u. Zucker je ha erzielt, wobei aber ncnnenswerto Unter- 
schiede zwischen Kainit u. 40%ig. Kalisalz nicht auftraten. Abgesehen von der Trans
port- u. Kostenfrage wird ersteres also vor allem auf leichten, letzteres zur Verminderung 
der Verkrustungsgefahr auf mittleren u. schweren Bóden zur Anwendung gelangen 
miissen. (Fortschr. d. Landwirtsch. 8. 131—33. 15/3. 1933. Speyer, Landw. Kreis- 
yers.-Station.) L u T H E R .

O. Engels, Die Wirkung steigender Kaligaben au f den Ertrag und Zuckergehalł 
der Zuckerriiben. (Vgl. C. 1932. H. 1062.) Steigendc Kaligaben fiihrten auf einem 
kalireichen Rubenboden (23,4—34,5 mg K ,0  nach N e u b a u e r ) noch zur Erhohung 
des Zuckergeh. u. des Gesamtertrages. Eine kleine Kaligabe (2 dz 40%ig. Kali/ha) 
erhohte den Zuckergeh. um 0,42%, eine mittlere Gabe (3 dz/ha) um 0,91%, eine starkę 
Gabe (5 dz/ha) um 0,95%. (Em ahrg.d.Pflanze 28. 381—82.1/11. 1932.) W. S c h u l t z e .

C. Kriigel, C. Dreyspring und H. Kurth, Der Einflu/3 der Phosphorsdurediingung 
au f den Ertrag und die Qualitał vcm Braugersten. (Z. Pflanzenemahrg. Diing. Boden-
kunde Abt. B. 12. 12—32. Jan . 1933. — C. 1933. I . 1339.) W. S c h u l t z e .

R. E. R. Grimmett und F. A. Denz, Einige Faktorem, welche die Wurzelloslichkeit 
des Kalksteins im Boden bedingen. Fiir die Beurteilung der sehnellen Wrkg. einer Diingung 
m it Kalkstein ist der Kornungsgrad u. die H artę der im Handel yorkommenden Sorten 
von groBer Wichtigkeit. (New Zealand J .  Agric. 46. 23—25. 20/1. 1933.) W. S c h u l t z e .

K. pfeilsticker, Die elektrische Leitfdhigkeit von Bodenprepsciften. Zur Best. 
werden kleine MikroleitfahigkeitsgefaBe u. nach V. WRANGELL gewonnene Boden- 
preBsafte benutzt. Die Leitfahigkeit, welche in Milliaquivalenten Calciumnitrat aus- 
gedriickt wird, sehwankte bei den untersuchten Boden zwischen 0,5—51 Aquivalente 
im Liter. Zunehmende Nitrifikation u. yermehrte kiinstliche Diingung kommen deutlich 
in den Schwankungen der Leitfahigkeitswerte zum Ausdruck. (Z. Pflanzenemahrg. 
Diing. Bodenkunde. Abt. A. 28. 36—53. 1933. Pflanzenemahrungsinstitut Hohen- 
heinu) W . SCHULTZE.

G. Verplancke, Einflup der Desinfektion a u f den Wert des Bodens. Nach Wachs-
tumsverss. mit Elodea canadensis in wss. Bodenausziigen wirken einige Desinfektions- 
mittel durch Zufuhrung von Nahrelementen oder gewissen Prodd., die die chem. Zus.
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des Bodens verandern. Vf. findefc keine Beziehung zwischen der Zahl der Bakterien, der 
der Protozoen u. dem Wachstum der Elodeapflanzen, woraus folgt, daB andere, noch 
unbekannte Faktoren die Fruchtbarkeit eines Bodens beeinflussen miissen. (Natuur- 
wetensch. Tijdschr. 15. 75—82. 15/4. 1933. Botan. Inst.) G r o s z f e l d .

Joseph G. Falconer, J. W. 'Wright und H. W. Bealł, Die Zersetzung gewisser 
Arien von Waldstreu unter naturlichen Bedingungen. Die Zers. von abgefallenem Laub u. 
abgefallenen Zweigen wird in Abhiingigkeit von Temp. u. Nd.-Menge untersucht. (Amer. 
J .  Bot. 20. 196—203. Marz 1933.) W . S c h u l t z e .

S. Lallemand, Vergleichende Untersuchungen uber Anaerobiose, heroorgerufen durch 
Vaseline und Mineralole. Raffinierte u. paraffinarme Mineralóle bieten keinen wirk- 

samen Schutz gegen Luft-Oa, so daB sie ais Bedeckungsmittel von m it Larven besetztem 
W. keinen Schutz gegen dereń Entw. bilden. Bedeutend wirksamer erwies sich Vaseline. 
(Buli. Sci. pharmacol. 39 (34). 663—68. 1932. StraBburg.) G r i m m e .

H. W. Frickhinger, Ein Fortschritt in  der Bekampfung ton Getreideschadlingen. 
Bau- u. Wirkungsweise von Silobegasungsanlagen. (Tages-Ztg. Brauerei 31. 214—15. 
7/4. 1933.) A n t e l m a n n .

P. J. Greaney, Versuche iiber die Bekampfung von Haferrost durch Schwefel- 
bestdubung. Stengel u. Kronrost wurden auch bei schwerem Befall wirksam bekampft. 
Durch die Behandlung wurde der Ertrag um 153°/o erhoht. (Sci. Agric. 13. 426—34. 
Marz 1933. Winnipeg, Man. Dominion R ust Res. Lab.) G r o s z f e l d .

Gustav Sundelin, Die Unkrautbekampfung im  Winiergetreide. Zusammenfassung 
der Versuche, die von der agronomischen Abteilung der schwedischen landmrtschaftlichen 
Zentralversuchsstation durchgefuhrt wurden. Unkrautbekampfungsyerss. m it Kalkstick- 
stoff, Eisensulfat, Schwefelsaure, Raphanit, 20%ig. Chilesalpeterlsg. u. einem Gemisch 
von verd. Schwefelsaure mit Ammonsulfat. Die besten Resultate konnten mit 3%  bis 
4%ig. Schwefelsaure bei einer Gabe yon 800— 1200 l/ha erzielt werden. (Kung. Landt- 
bruks-Akad. Handl. Tidskr. 72. 106— 16. 1933.) W. S c h u l t z e .

Albrecht Hase, Bekampfung der Bettwanze durch die Spinne Thanatos flavidus. 
(Naturwiss. 21. 285. 14/4. 1933. Berlin-Dahlein.) L e s z y n s k i .

P . Vageler und F. Alten, Die Bodenuntersuchung und Bodenbeurteilung nach 
physikalisch-chemischen Gesichtspunkten. Angabe yon Formeln, die eine rein rechner., 
fast ąuantitatiye Beurteilung der Wrkg. einer Diingergabe, wobei allerdings das Opti
mum der W.-Versorgung eine unumgangliche Voraussetzung ist, eine Feststellung des 
Verhaltnisses der Basen im Boden, sowie die W ahl der Dungermenge u. -form ermóg- 
łichen. (Ernahrg. d. Pflanze 29. 121—32. 1/4. 1933. Berlin-Lichterfelde, Landw. Yers.- 
Station.) '  LU TH ER.

W. F. Kandaurowa, Volumelrische Verfahren zur Bestimmung der Absorptions- 
kapazitat. 10 g Boden werden mit BaCl2 (durch mehrmaliges Dekantieren) behandelt 
bis zur yolligen Sattigung m it Ba. Hierauf wird die Einwaage mitsamt Filter auf einem 
Filterbogen getrocknet, mit 500 ccm 0,05-n. H 2S 04 geschiittelt, filtriert, u. je 2 bis
3 Portionen des F iltrats zu 50 ccm gegen Phenolphthalein titriert. Die Titrations- 
differenz von 50 ccm der urspriinglichen H 2S 04 u. 50 ccm F iltra t in ccm 0,1-n. Lauge, 
mai 10 ergibt die K apazitat von 100 g Boden in Milliaquivalenten. Die Resultate 
weichen von den grayimetr. Bestst. nach BOBKO-ASKINASI ganz wenig ab (ca. !%)• 
Die Methode eignet sich fiir carbonatfreie Boden. (Dung. u. E m te [russ.: Udobrenie
1 Uroshai] 1931. 458—59.) S c h o n f e l d .

G. Deines und R. Kleinschmit, Vergleichende Untersuchungen zur Aciditats- 
bestimmung in Waldbóden. II . (I. vgl. C. 1932. II. 2357.) pn-Bestst. an Bodenproben, 
die teils an Proben im natiirhch feuchten Zustande durchgefuhrt werden, teils auch 
an  luftgetroekneten Proben. Es wird eine Methode angegeben, welche die Messung 
leicht reproduzierbarer Sauregradzahlen bei einem Feuchtigkeitsgeh. yon 80%  ge- 
s ta tte t u. welche eine Errechnung der Sauregradezahl bei natiirlicher Befeuchtung des 
Bodens zulaBt. (Z. Pflanzenernahrg. Dung. Bodenkunde. Abt. A. 28. 67—82. 1933. 
W aldbauinst. d. Forstl. Hochschule Hann.-Munden.) W. SCHULTZE.

Hans Egner, Eine Methode zur Bestimmung des leichtlóslichen Phosphats in  kul- 
tiińerten Boden. Nach krit. Besprechung der Methoden von DlRKS u. SCHEFFERS, 
N e u b a u e r  u . MlTSCHERLICH schlagt Vf. eine colorimetr. Best.-Methode vor, wozu
2 Pufferlsgg. von folgender Zus. benutzt werden: I. 0,005-n. H 2S04 u. 0,015-n. (NH4)2S 04 
(pn 2,4); H . 0,02-n. Ca-Lactat u. 0,01-n. HCl (pH 3,5). Die Ausschuttelung geschieht 
m it 250 cm3 Lsg. u. dauert 2 Stdn. Ais Yorlaufige Grenze fiir P20 5-arme Boden wird
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200 kg P 20 5 pro ha Boden angegeben. Die Methode arbeitet sehr sehnell u. billig. 
(Kung. Landtbruks-Akad. Handl. Tidskr. 72. 30—63. 1933.) W . SCHULTZE.

C. Antoniani und M. Nicolini, Die Neubauersche Methode zur Bestimmung von 
im Boden assimilierbarer Pliosphorsaure und Kalium. II. Beziehungen zwischen der 
Methode Neubauer, ckemischen Methoden und direktm Diingerersuchen. (I. vgl. C. 1931. 
U . 3246.) Die Methode von N e u b a u e r  wird m it der Best. des citratlóslichen P20 5, 
der P 20 5-Best. nach LEMMERMANN u . der Best. des in 1/ł0-n. NHjCl 1. K20  verglichen. 
Die Abweichungen der einzelnen Methoden voneinander sind zu groC, ais daB ohne 
weiteres die eine durch die andere ersetzt werden konnte. Gegenuber direkten Dunge- 
verss. zeigt die NEUBAUERsche Methode beziiglich des P20 5-Geh. gutet)bereinstimmung, 
die K 20-Best. nach N e u b a u e r  sowie diejenige aus der Loslichkeit in NH.,C1 zeigen 
erhebliche Abweichungen von dem Befund der Diingeverss. Von den indirekten Best.- 
Methoden erscheint Vff. die NEUBAUERsche am empfehlenswertesten. (G. Chim. 
ind. appl. 15. 57—61. Febr. 1933. Mailand, Landw. Hochsch., Lab. f. landw. 
Chemie.) ' R. K. M u l l e r .

S. P . M oltschanow, Ober die Konstanz des Koeffizienten von Mitscherlich fiir  
Kalium. Es wurde gepriift, ob der MiTCHERLiCHsche Wirkungsfaktor c fiir Kali bei 
verschiedenem Ph konstant bleibt (untersucht bei pn =  6—8 u. Sand -f  Torf 29 : 1 
ais Substrat). Die Befunde MlTSCHERLICHs haben sich nicht bestatigt. Der Wirkungs
faktor ck  ist yerschieden in saurem u. alkal. Medium. Das Wachstumsoptimum von 
Hafer kann je nach der Kalimenge in saurem oder neutralem Medium liegen. Die 
GroBe des Wirkungsfaktors fiir Kali diirfte auch vom Substrat abhiingen. (Diing. u. 
Ernte [russ.: Udobrenie i Uroshai] 1931. 452— 57.) Sc h o n f e l d .

Bemardino Angeli, Die Bestimmung der organischen Substanz des Bodens nach 
der Methode Schollenberger. Diese Methode (vgl. C. 1927. II. 1392. 1931. II. 2379) 
liefert im Vergleich m it der trockencn Yerbrennung sehr befriedigende Ergebnisse. 
Bei reduzierenden Boden wird die Huminsaure vorher m it h., verd. KOH extrahiert 
u. der zur Trockne gebracht© Ruckstand wie iiblich weiterbehandelt. (G . Chim. ind. 
appl. 15. 130—31. Marz 1933. Siena.) H e l l r i e g e l .

W. Hoffmann, Die Herstellung einer colorimetrischen Standardlosung zur Be
stimmung der Humifizierungszahl bei Moorboden. Die Darst. der colorimetr. Normallsg. 
nach der Methode O d e n  laBt sich dadurch vereinfaehen, daB s ta tt des lOstdg. Zentri- 
fugierens eine einfache Filtration durch ein Membran- oder Cellafilter Yorgenommen 
wird. Es wird festgestellt, daB bereits das F iltrat durch ein l-Sek.-Filter weniger Koli. 
enthalt ais eine lOstd. zentrifugierte Lsg. Durch Best. der farbenden Bestandteile in 
einem TeO des F iltrats laBt sich die anzuwendende Verdiinnung zur Erzielung einer
0,03384°/„ig. Normallsg. errechnen. Die Unters. ergab ferner, daB das benutzt© 
MERCKsche „Acidum huminicum“ trotz gleicher Ausgangsmengen nicht immer die 
gleiche Farbtiefe zeigte. (Z. Pflanzenemahrg. Diing. Bodenkunde. Abt. A. 28. 102—06. 
1933. Moorversuchsstation zu Bremen.) W . SCHULTZE.

Scott Ewing, Elektrische Methoden zur Bestimmung des Korrosionsvermógens 
von Boden. (Vgl. C. 1932. II. 804.) An Yerschiedenen Bodentypen werden bei wech- 
selndem Feuehtigkeitsgeh. Leitfahigkeitsmessungen durchgefiihrt, die nur teilweise 
"Obereinstimmung m it dem Korrosionsvcrmogen der Boden ergaben. (Amer. Gas Ass. 
M onthly 14. 356—61. Aug. 1932.) W. S c h u l t z e .

L. Gisiger, Beitrag zur Bestimmung des Nicotins und Pyridins nebeneinander. 
Nach Versagen der Dest.- u. Ausschiittelungsmethode m it A. bei Unters. von Nicotin- 
seifenlsg. wurde die Yerschiedene Loslichkeit der siiieowolframsauren Salze zur Trennung 
benutzt, indem einmal aus stark verd. Lsg. nur das Nicotin, ein andermal aus konz. 
Lsg. beide Basen, bei Beriicksichtigung des LoshchkeitsYerlustes nach besonderen 
Vorschriften, gefallt u. die Ndd. gewogen wurden. Uber Einzelheiten, Faktoren u. 
Hilfstabelle vgl. Original. (Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 24. 42—53. 1933. Oerlikon, 
Eidgen. landw. Yersuchsanst.) G r o s z f e l d .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M. (Erfinder: F ritz  Sander und
Gustav Miinch, F rankfurt a. M.-Griesheim), Entwassem ton krystallwasserhaltigem 
Dicalciumphosphat, 1. dad. gek., daB man es in W. in Ggw. von Sauren, wie HCI oder 
H3P 0 4, suspendiert u. die Mischung auf eine Temp. zwischen 40— 100° erwarmt. — 
In  der FI. konnen 1. Kalksalze, F- oder KieselfluorYerbb. zugegen sein. Die erhaltene 
Mutterlauge kann fiir die weitere Entwasserung benutzt werden. (D. R. P. 572 056 
KI. 16 vom 21/6. 1929, ausg. 22/4. 1933.) G r o t ę .
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Bayerische Stickstoffwerke A.-G., Berlin, Fiilłen der zur Azotierung des Calcium- 
carbides dienendcn Einsdlze unter dem Śchutz der Miihlcnabgase, dad. gek., daB das 
Fiillen unter luftdichter Verb. zwischen Fiillbehalter u. Carbidmiihlen yorgenommcn 
wird. (D. R. P. 572 325 KI. 12k vom 7/11. 1928, ausg. 14/3. 1933.) D r e w s .

Robert Alexander Grigor Young, Malton, England, Diingemittel. Geflugelmist, 
zweekmaBig in Mischung m it Gips, wird im Strom eines h. Gases getrocknet u. ge- 
mahlen. Dazu geeignete Vorr. beschreibt die Patentschrift. (E. P. 387 694 vom 4/8.
1931, ausg. 9/3. 1933.) K u h l i n g .

Soc. An. Maison Antoine Baud, Frankreich, Puherfórmiges M itłel zur Behand- 
lung von Weinslocken. Zur Erhóhung der Haftfahigkeit von Staubemitteln oder der 
Bmulgierbarkeit yon Briihen wird diesen ein Gemisch von Na2C03 (20—60%), Starkę 
(10—50°/o) u - Pflanzenleim (10—20%) zugesetzt, z. B. 250 g auf 100 1 Briihe. W ird 
in den zu verwendenden Briihen noch S emulgiert, so werden gróBere Mengen, z. B. 
500 g auf 100 1 Briihe, zugefiigt, um eine móglichst bcstandige S-Emulsion zu erreichen. 
(F. P. 741766 vom 17/11. 1931, ausg. 20/2. 1933.) G r a g e r .

Auguste-Clement-Aime Lepetit, Frankreich, Verbesserung von Kupferbruhen oder 
anderen Pflanzenschutzmitteln. Um eine bessere Haftfestigkeit u. so eine bessere W irk
samkeit der anzuwendenden Mittel zu erreichen, wird den Briihen oder pulverformigen 
Prodd. Kalialaun zugesetzt. (F. P. 741445 yom 23/8. 1932, ausg. 11/2. 1933.) G r a g e r .

William Henry Bickerton, Wellington, Neu-Seeland, Unkrautvemichlungs- 
m ittd, bcstehend aus einer Lsg. yon Thymol (etwa 3—4 Unzen) u. Benzoe saure (etwa 
% —%  Unze) in einem Petroleumol, besonders Terpentin (1 Gallone), zu welcher ein 
farbendes Mittel zugesetzt werden kann. (Austr. P. 7927/1932 yom 22/6. 1932, 
ausg. 22/12. 1932.) G r a g e r .

Camille-Franęois Sicot, Frankreich, Insekticid und Diingemittel. Pflanzliche 
Prodd., wic Kartoffeln, Meercsalgen usw. werden getrocknet, gemahlen u. dann mit 
wirksamen Stoffen, wie Anthracenól, Petroleumol, Asphalt usw. getriinkt bzw. be- 
laden. (F. P. 741322 vom 17/8. 1932, ausg. 10/2. 1933.) G r a g e r .

William I. Dennis, Iowa, V. St. A., Insekticid, bestehend aus der gemahlenen, 
yonFasern befreiten„cube“-Wurzel, deren Auszug oder deren Auszug in einem geeigneten 
organ. Ldsungsm. (Can. P. 293 233 yom 12/3. 1929, ausg. 24/9. 1929.) G r a g e r .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Insekticid, bestehend aus einem 
KW-stoffgemisch, welches reich an ungesatt. KW-stoffen (mehr ais 15%) ist u. durch 
Behandlung von Petroleum mit einem Lósungsm., yorzugsweise S 02, erhalten wird, 
u. einem wirksamen Insekticid, z. B. Pyrethrumauszug. Die yerwendeten KW-stoffe 
sieden zwischen 176 u. 315°. (F. P. 729 213 yom 4/1. 1932, ausg. 20/7. 1932.) G r a g e r .

Arpad de Wiczwinszky, Saint-Cloud, Frankreich, Insekticid, enthaltend die 
Hydrierungsprodd. yon Pyridin u. deren Homologe, besonders Piperidin, allein, in 
Lsg. oder in Mischung m it anderen insekticiden Stoffen, z. B. Piperidin oder Propyl- 
piperidin, Petroleum u. Xylol. (E. P. 388 006 vom 11/5. 1931, ausg. 16/3. 1933. 
F. Prior. 10/5. 1930.) G r a g e r .

Arpad de Wiczwinszky, Saint-Cloud, Frankreich, Nagetienertilgungsmittel, ent
haltend Furfurol oder solche Stoffe, die Furfurol im tier. Organismus bilden, wie 
Furfuramid oder ein Disulfit enthaltendes, Furfurol entwickelndes Gemisch. Der 
Zusatz von Koderstoffen ist selbstverstandlich. Auch in gasfórmigem Zustand kann 
Furfurol angewandt werden. (E. P. 388 007 yom 11/5. 1931, ausg. 16/3. 1933. 
F . Prior. 10/5. 1930.) ' G r a g e r .

Ignaz Kreidl, Wien, Verfahren zur Uerstellung von anorganischen Polysulfiden 
in  fester Form aus Sulfiden u. S in Ggw. von W., dad. gek., daB man ein aus Sulfiden 
u. S unter Zusatz von W. zu einer steifen Pastę angemachtes Rk.-Gemisch durch Er- 
hitzen bis zur Wasserfreiheit trocknet, z. B. 10 Teile BaS u. 5,7 Teile S-Pulver gut 
mischt u. m it 5 Teilen W. zu einem dicken Brei yerriihrt, der bei ungefahr Siedetemp. 
des W. erhitzt wird, bis die Umsetzung yollzogen ist, worauf das Umsetzungsprod. 
wasserfrei gemacht wird. Diese unm ittelbar erhaltenen, festen u. haltbaren Poly- 
sulfidverbb. sind in W. 11. u. kónnen sowohl ais Bestaubungsmittel yerwendet werden, 
ais auch zur Herst. yon Briihen in beliebiger Konz. dienen. (Oe. P. 131872 vom 
10/9. 1929, ausg. 25/2. 1933.) G r a g e r .

Imperial Bureau of Soil Science, Technical Communications. 26, The dispersion of soils in 
mechanical analysis. London: H. M. S. O. 1933. 2 s. net.
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VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
H. Sutton, Umgekehrte Seigerung. Die bisker in der L iteratur Yorhandencn 

verschiedenen Ansichten iiber das Problem der umgekehrten Seigerung werden 
zusammenfassend dargestellt. (Metallurgist 19 3 3 . 22—24. Beilage zu Engineer. 155 . 
28/4.) G o ld b a c h .

R. B. Dupuis, Das Elektrolyteisen. Zusammenfassende Besprechung der ein- 
zelnen Verff. zur Herst. yon Elektrolyteisen, ferner Angaben uber die kennzeichnenden 
Eigg. des rolien u. ausgegliihten Elektrolyteisens. (Congr. int. Mines, Mćtallurgie, Geol. 
appl. Seet. Mótallurgie. VI. S.-Ber. 1 9 3 0 . 773— 82.) E d e n s .

A. Cousin, Einige BełracJUungen iiber die Frage des Erzstaubes, der an der Oicht 
des Hochofens vom Oichtgas miłgerissen wird. tiber die Menge an Erzstaub, der yom 
Gichtgas mitgerissen wird, in Abhangigkeit yon dem Kokssatz, der Gasgeschwindigkeit 
u. den Hoehofenabmessungen. (Congr. int. Mines, Metallurgie. Gśol. appl. Seet. Mótal
lurgie VI. S.-Ber. 1930. 5—8. Socióte Cockerill.) E d e n s .

N. D. Awerkijew und N. W. Udowenko, Brikettieren von Gichtóffnungsstaub 
und slaubartigen Erzen durch Alkalisilicale. Es wird ein neues Brikettierungsverf. yon 
Gichtóffnungsstaub u. feinem Erz durch Pressung des benetzten Materials unter Zu- 
gabe von Wasserglas (Na-Silicat oder Na-K-Silieat) vorgeschlagen. Die Wasserglas- 
menge betragt 15— 18% des Staubgew. u. 6—8%  des Feinerzgew. Die Briketts werden 
bei 400—500° getrocknet u. kónnen dann unter denselben Bedingungen wie das Erz 
aufbewahrt werden. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 353—61.1932. Kamensk, Dschersinski-Kombinat. 
metallurg.) KLEVER.

Aclulle Lefebvre, Die Gaszusammensetzungen in  verschiedenen Zonen des Hoch
ofens und die Theorie von Mathesius. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Seet. 
Metallurgie. VI. S.-Ber. 1 9 3 0 . 25—28. — C. 1 9 3 1 . I. 3045.) E d e n s .

Franz Pohl und Emil Schiiz, Beitrage zur Kenntnis des Schalenhartgusses. 
A. EinfluB der chem. Zus. auf die Oberflachenharte u. Schrecktiefe von HartguBeisen: 
Si u. Mn sind fiir die Hartesteigerung ohne Bedeutung, eine C-Zunahme von 0,1% 
steigert die Oberflachenharte um 11, eine gleiche P-Zunahme um 5,7 Brinelleinheiten. 
Die Oberflachenharte ais Funktion des C-Geh. des Hartgusses ergibt eine Gerade, 
durch dereń Extrapolation eine Ferritharte yon 55 u. eine Zementitharte von 800 
Brinelleinheiten theoret. erm ittelt wird. Bei der Schrecktiefe ruft eine C-Zunahme 
von 0,1%  eine Tiefenabnahme yon 5 mm, eine gleiche P-Zunahme eine solche von
2 mm hervor. Ebenso emiedrigt wachsender Si-Geh. die Schrecktiefe. Mn emiedrigt 
die Tiefe nur bis zu 0,4%, hóherer Mn-Geh. bewirkt einen Anstieg. — Die metastabile 
Erstarrung wird durch steigenden Graphitanteil der Gattierung erschwerfc; steigende 
Uberhitzung u. Verlangerung der Sehmelzdauer begiinstigen jedoch diese Erstarrung. 
U nter den iibliehen Abkiihlungsbedingungen entsteht martensit. HartguBeisen bei 
4,3% Ni, 1,3% Cr u. 3,65% C. — B. EinfluB der Abkiihlungsbedingungen beim Schalen- 
hartguB: Die Abkiihlungsgeschwindigkeit beeinfluBt Kernzałd u. Krystallisations- 
geschwindigkeit; ihr Ansteigen bewirkt ein Feinerwerden des Gefiiges u. eine Steigerung 
der Oberflachenharte. Mit steigender GieBtemp. nimmt die Abkiihhingsgeschwindig- 
keit zu, die Erstarrungsgeschwindigkeit jedoch ab. Steigende Abkuhlungsgeschwindig- 
keit ha t zudem eine Zunahme der Schrecktiefe zur Folgę. Dieser Zusammenhang IieB 
sich auch m it Hilfe einer yon SCHWARZ aufgestellten Formel iiber die Abkiihlungs- 
yerhaltnisse bei fl. Metali mathemat. naehweisen. (Mitt. Forsch.-Anst. Konzerns Gute- 
hoffnungshiitte 2. 145—72. Mai 1933. Kónigsbronn, Schwab. Hiittenwerke.) Go i.d .

J. H. Lansing, Konstruktionsgrundsdtze bei Tempergufi. Zusammenfassende An
gaben iiber die giinstigen mechan. Eigg. yon TemperguB u. uber die Verbesserung der 
W irtschaftlichkeit der TemperguBerzeugtmg durch richtiges IConstraieren der Werk- 
stiicke. (Foundry 61. Nr. 1. 24—25. 37. Jan. 1933. Danville. Ul., Allith-Prouty Co.) E d .

F. J. Walls und A. Hartwell jr., Einige Fragen iiber die Warmebehandlung von 
Zylinder- und legierlem Gupeisen. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 38. Proceed. 
34. Annual Meeting. 865—96. 1931. Pontiac, Mich., Wilson Foundry Machino Co. — 
C. 1 9 3 1 . I I . 3033.). E d e n s .

Geo. Batty, Uber die wichtigste Veranderliche. Hierbei handelt es sich um den 
EinfluB der Beschaffenheit der Form u. des Formsandes auf StahlguBstiicke; erweiterte 
Wiedergabe der C. 1 9 3 2 .1. 279 referierten Arbeit. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 38- 
Proceed. 34. Annual Meeting. 309—31. 1931. Philadelphia.) E d e n s .
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J. Deschamps, Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren zur Stahlherstdlung 
in  StahlgiePereien. Zusammenfassende Betrachtungen. (Congr. int. Mines, Metallurgie, 
Geol. appl. Seot. Mśtallurgie. VI. S.-Ber. 1930. 763—65. Letchworth, Śociete K ryn 
Lahy, Ltd.) _ E d e n s .'

Frank G. Steinebach, Ober das Vergie/3en von Staldgufistucken am laufenden 
Band. Kurze Beschreibung einer Anlage der D e t r o i t  S t e e l  Ca s t i n g  C o . (Foundry 
61. Nr. 1. 10—12. 46. Jan. 1933.) E d e n s .

Peter Bardenheuer, Ober den Desoxydationsverlauf bei der Herstdlung von sili- 
cierlem Fluflstahl (Transformatorenstahl). Kurze Bespreckung der C. 1932. II . 3777 
referierten Arbeit. (Naturwiss. 20. 405—07. 1932. Dusseldorf, K.-W .-Inst. Eisen- 
forschung.) E d e n s .

C. Benedicks und H. Lofguist, Eine wesentliche Bedingung fu r  die Erzeugung 
schlackenfreien SłaMs. (Vgl. C. 1933. I. 490.) Die Verunreinigung des Stahles durch 
Schlackeneinschlusse ist im besonderen darin begriindet, daB zwischen Schlacke u. 
Metallbad kein Gleichgewichtszustand herrscht u. infolgedessen dauemd neue Reaktions- 
prodd. entstehen, die keine Zeit zur Abscheidung zur Verfiigung haben. An Hand der 
bisherigen Unterss. uber die Gleichgewichte zwischen Metallbadern u. M n0-Fe0-Si02- 
haltigen Schlacken wird festgestellt, daB die Schlacken, die m it den Stahlen der gewóhn- 
lichen Zus. im Gleichgewiclit sind, sich von den tatsachlichen Endschlacken bei der 
Stahlerzeugung hauptsachlich durch den hoheren MnO-Geh. unterscheiden. Vff. 
schlagen deshalb vor, durch Zugabe yon MnO zur Schlacke die Einstellung des Gleich- 
gewichtes zu fordem, um dem Stahl alsdann Zeit zum Abstehen geben zu konnen. 
Angaben des Schrifttums bestatigen die Brauchbarkeit des yorgeschlagenen Verf. 
Weiterhin wird auf Grund des Systems MnO-FeO-SiOa erortert, innerhalb welcher 
Konzentrationsgebiete die dunnstfl. Schlacken liegen. Ein gewisser Al-Zusatz ist u. U. 
yorteilhaft. (Jernkontorets Ann. 117. 151—64.1933. Stockholm, Metallogr. Inst.) W e n .

Felix Lepersonne und Leon Marbais, Ber rationelle E inkauf und, die rationelle 
Oattierung des Einsatzes in  Martinófen. Berechnungen, graph. Auswertungen u. An- 
wendungsbeispiele. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Mśtallurgie. VI. 
S.-Ber. 1930. 117—34.) E d e n s .

Henry D. Hibbard, Ober den migiinstigen Einflufi des Wasserstoffgehaltes bei der 
Herstellung von „rimming^-Stahl. (Vgl. C. 1932. I I . 3952.) (Steel 90. Nr. 22. 27—28.

Albert Sauveur, Der Austenit und sein Zerfall. (Vgl. C. 1932. II. 3011). Eine 
zusammenfassende Besprechung der Erscheinungen des WlDMANSTATTENschen Ge- 
fiiges u. der dendrit. Primarkrystallisation bei Stahlen. (Congr. int. Mines, Mśtallurgie, 
Góol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 335— 42. H arvard Uniy.) E d e n s .

N. T. Belaiew, Der Perlit, sein Oefiigeauf hau und seine mechanischen Eigenschaften. 
Eine Wiedergabe der Ansichten des Vf. iiber den lamellaren Aufbau des Perkts, iiber 
den Abstand der Lamellen sowie uber die mechan. Eigg. rein perlit. Stahle. (Congr. 
int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Mśtallurgie VI. S.-Ber. 1930. 257—61.

Joseph VietÓrisz, Der EinfluP der Rekrystallisation au f niedriggekohlten Stahl, 
der unterhalb des Umwandlungsgebietes gewalzt wurde. (Vgl. C. 1930. II. 3189.) An 
einem Weicheisen m it 0,05% C, das bei Tempp. unterhalb A lt namlich zwischen 700° 
u. 20°, kaltgewalzt wurde, wird der EinfluB des Anlassens yor u. nach einer zusatz- 
lichen Kaltbeanspruchung durch Druck yerschiedener GroBe bei Raumtemp. auf die 
Vickersharte untersucht; ferner werden die Festigkeitseigg. yon Materiał, das bei ver- 
schiedenen Tempp. gewalzt bzw. angelassen wurde, erm ittelt. (Carnegie Scholarship 
Mem. 21. 153—91. 1932. Budapest, Roy. Joseph Uniy. Teehn. Sci.) E d e n s .

A. Portevin und A. Sourdillon, Neuere JJntersuchungen betreffs der Defor- 
mationen, die mit der Warmebehandlung des Stahles verbunden sind. (Congr. int. Mines, 
Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie. VI. S.-Ber. 1930. 343—63. — C. 1931. II . 
3252.) E d e n s .

Oskar Meyer, Walter Eilender und W oli Schmidt, Ober die Nitrierung zon 
Eisen und Eisenlegierungen. I II . (II. vgl. C. 1932. I. 2087.) Nach Besprechung der 
physikal. u. chem. MaBnahmen zur Verkiirzung der Nitrierzeit wird an Hand von 
Harte-Tiefekurven beim Nitrieren yerschiedener Nitrierstahle festgestellt, daB eine 
Verkurzung der Nitrierdauer durch Beheizung des zu nitrierenden Werkstiicks im 
Feld einer m it hochfrequentem Wechselstrom beschiokten Spule infolge beschleunigter 
Diffusion m5glich ist. Diese Wrkg. scheint auf Magnetostriktion des Werkstiickes

1932. Plainfield, N. Y.) E d e n s .

London.) E d e n s .
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zu beruhen. Es zeigt sich fcrner, daB die Wrkg. sich nieht nur auf Nitrieryorgange, 
sondern auch auf dio AnlaByorgange ausscheidungsfahiger Legierungen erstreckt, wie 
aus Harte-AnlaBdauerkurven beim Anlassen eines yon 1250° in W. abgeschreckten 
Stahles m it 6,19% Ti bei 600° festgestellt wird. (Arch. Eisenhiittenwes. 6. 241—45. 
Dez. 1932. Aachen, Mitt. Inst. Eisenhuttenk. T. H.) E d e n s .

B. Jones, Untersuchungen iiber die Nitrierhdrtung von Stiihlen. I. Die Nitrier- 
eigenschaflen einiger Nitrierstahle mit besonderer Berucksichtigung des Einflusses der 
Zusatzelemente. Zuniichst wird festgestellt, daB Al sich besser fiir Nitrierbehalter eignet 
ais Fe-haltige Stoffe oder Ni, da das NH3 durch Al nicht zers. wird. Ferner werden 
an zahlreichen legierten Nitrierstiihlen Nitrierverss. (Aufstellung yon Hartę—Eindring- 
tiefe—Kurven) durchgefuhrt, die ergeben, daB Cr die Eindringtiefe erhoht, daB aber 
bei Al-Stahlen der Harteabfall zum Kern sehr steil yerlauft; d. h. Cr-Zusatz zu Al- 
Stahlen ist zur Erzielung einer groBen Nitriertiefe bei groBer Oberflachenharte giinstig. 
AuBerdem wird der EinfluB einer Warmebehandlung vor dem Nitrieren untersucht. 
Einfeines sorbit. Gefiige bedingtharte u. zahe Nitrierschichten; eine Zusammenballung 
der Nitride muB yermieden werden. Ferner werden N-Konz.—Eindringtiefekurven 
ermittelt, aus denen heryorgeht, daB an der Oberfliiche eine sehr dunne Schicht, die 
aus Fe2N besteht, yorhanden ist, die yerhiiltnismaBig weich ist. Die Absorption des 
N2 ist bei reinen C-Stiihlen gering, bei Al-Stahlen yerhiiltnismaBig stark, die Diffusion 
des N2 im Stahl selber dagegen bei den unlegierten Stahlen wesentlich hoher ais bei 
den legierten, wahrscheinlich infolge der Bldg. unl. komplexer Nitride an der Ober- 
flachc. Diese feindispers yerteilten komplexen Nitride bedingen auch die groBe H artę 
nitrierter legierter Stiihle. (Carnegie Scholarship Mem. 21 . 39—86. 1932. Cardiff, 
Univ. College.) E d e n s .

Werner Jellinghaus, Ober den EinfluP von Mangan au f die Harlbarkeil der 
Kohlenstoffstdhle. An yerschiedenen Stiihlen m it C-Gehh. bis 0,89% u. Mn-Gehh. bis
1,5% wird an Hand yon therm. Analysen u. Gefiigeunterss. der EinfluB des Mn auf 
die Umwandlungen in Abhangigkeit von der Abkiihlungsgeschwindigkeit untersucht. 
Es zeigt sich, daB die Perlittemp. durch Mn-Zusatz durch die Steigerung der Ab- 
kuhlungsgeschwindigkeit herabgesetzt wird, ferner daB die Geschwindigkeit der Perlit- 
bldg. yermindert wird, so daB die Perlitbldg. schon bei geringeren Abkiihlungs- 
geschwindigkeiten unterdriiekt wird. Die Martensitbldg. setzt genau wio bei un
legierten Stahlen m it hoher Geschwindigkeit ein; sie wird innerhalb des untersuchten 
Legierungsbereichs auch bei Abkuhlungsgeschwindigkeiten bis 2000°/Sek. nicht unter- 
druckt. Im  Gegensatz zu den Unterss. an Cr-Stahlen w'ird keine mittlere Umwandlungs- 
stufe gefunden. Die krit. Abkiihlungsgeschwindigkeit der C-Stahle wird durch Zusatz 
yon 1% Mn schon um rund 80% herabgesetzt. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforschg. 
Dusseldorf 15 . 15—20. 1933.) E d e n s .

Pierre Chevenard und Albert Portevin, Beitrag zum Studium des Anlassens 
gehdrleter Slahle. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie. VI. 
S.-Ber. 19 3 0 . 263—82. — C. 1 9 3 2 . II. 599.) E d e n s .

A. T. Kathner und P. Damiron, Die Herstellung und Warmebehandlung von 
Stahlblechen fu r  die Automóbilindustrie. Zusammenfassende Obersichfc. (Congr. int. 
Mines, Metallurgie, Gśol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 19 3 0 . 299—311.) E d e n s .

O. W. Ellis, tjbtr die Schmiedbarkeit von Stahl und den Einflufi der Zusammen- 
setzung und Herstellung hierauf. Die Schmiedbarkeit yerschiedener legierter Stahle 
u. der EinfluB der Schmelzbedingungen auf die Schmiedbarkeit werden untersucht. 
Es zeigt sich, daB die Zugabe von Ni oder Cr oder Ni u. Cr zusammen zu Stahlen m it 
niedrigem C-Geh. die Schmiedbarkeit kaum beeinfluBt, wahrend die Zugabe dieser 
Elemente zu Stahlen m it mittlerem C-Geh. die Schmiedbarkeit yerringert u. zwar 
in starkerem MaB bei hóheren ais bei niedrigeren Schmiedetempp. Ein EinfluB der 
Schmelzbedingungen auf die Schmiedbarkeit war kaum festzustellen. (Metal Progr. 
22. N r. 3. 19—23. Sept. 1932. Ontario Res. Foundation.) E d e n s .

Portevin, Pretet und Jolivet, Beitrag zum Studium des Einflusses des Blockquer- 
schnitts a u f die mechanischen Eigenschaften geschmiedeter und geimlzier Stahlbarren. 
Es wird der EinfluB des Schmiedens auf die Gefiigeausbldg. des Stahles, ferner auf die 
Beziehungen zwischen der Querschnittsverminderung beim Verarbeiten yom Błock 
zum fertigen Werkstueke u. den mechan. Eigg. eingegangen. (Congr. int. Mines, 
Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 19 3 0 . 135—47.) E d e n s .

Jean Galibourg, Der Einflu/3 des Reckgrades bei terschtedenen aufeinanderfolgenden 
Beckungen und anschliepender Alterung au f die Elastizitałsgrenze und, den Elastizitdts-
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moduł eines weichen Stahles. Es wird iiber den EinfluB wiederholter Reekungen bei 
nachtraglieher Alterung bei 165—170° (10 Min. Alterungsdauer) auf dio mechan. Eigg., 
insbesondere auf die Elastizitatsgrenze u. den Elastizitatsmodul, beriolitet. Es zeigt 
sich, daB durch die kiinstliche Alterung das elast. Verh. des Materials vollkommen 
wiederhergestellt wird, ferner daB der Elastizitatsmodul des gegliihten Materials hóher 
liegt ais derjenige des gereckten u. gealtertcn Materials. Ahnliche Erseheinungen werden 
auch bei Ni beobaehtet. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 195- 1022—24. 28/11.
1932.) _ E d e n s .

Hans Biihler und Erich Scheil, Zusammenwirken von Warme- und Umwandlungs- 
spannungen in  abgeschreckten Stahlen. Die Spannungen in  abgeschreckten Stahlen sind 
auf die allgemeine Schrumpfung bei der Abkiihlung u. auf dio Ausdehnung infolge 
der Austenit-Martensitumwandlung zuriickzufuhren. Um die Verhaltnisse bei der 
ttberlagerung der beiden Vorgiinge zu untersuchen, werden nach dem Ausbohryerf. 
yon S a c h s  die Spannungen an Zylindern m it niedrigem C-Gch. u. Ni-Gehh. yon 0 bis 
27% ermittelt. Die Ergebnisse iiber die Endspannungen in den Zylindern werden in 
Schichtlinienschaubildern zusammengefafit u. zeigen, daB fiir das Zusammenwirken 
yon Warme- u. Umwandlungsspantiungen yor allem die Temp. des Umwandlungs- 
beginns maBgebend ist; ferner ist von Bedeutung, ob die Umwandlung bei Errcichen 
der Raumtemp. bereits beendet ist oder nicht, u. ob sie vor oder nach der Umkelir 
der Warmcspannungen erfolgt. Dabei kann es yorkommen, daB dio Wrkgg. der beiden 
Spannungen sich aufheben, wobei dann ein prakt. spannungsfreier Zustand entsteht. 
Weiterhin zeigt sich, daB mit steigendem Durclimesser dio Spannungen langsam an- 
wachsen. (Arch. Eisenhuttenwes. 6. 283—88. Jan. 1933. Dortmund, Mitt. Forschungs- 
inst. Ver. Stahlwerke A.-G.) E d e n s .

J. Seigle, Untersuchungen iiber gewohnliche weiche und besonders weiche Slabie 
unter besonderer Beriicksichtigung von dilatomeirischen Anomalien und mit verschiedenen 
Betrachtungen iiber die Anderungen im Gefiige und der mechdnischen Eigenschaften durch 
langes Gluhen wid durch Torsion bei hóheren Temperaturen. (Congr. int. Mines, Metal
lurgie, Gcol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1 9 3 0 . 365—83. — C. 1932- II. 
3951.) E d e n s .

W. H. Swanger und R. D. France, Der Einflufi ton Zinkiiberzugen au f die Dauer- 
festigkeitseigenschaflen ton Stahl. An Stahlen m it 0,02%; 0,45% u. 0,72% C wird der 
EinfluB einer Feueryerzinkung u. einer elektrolyt. Verzinkung auf die Dauerfestigkeits- 
eigg., die nach dem rotierenden Verf. yon R. R. M o o r e  u. dem axialen Verf. von 
H a ig h  bestimmt werden, untersueht, wobei auch der EinfluB yerschiedener Warme- 
behandlungen, wie Gliihen, Harten u. Vergiiten, beriicksichtigt wird. Die Ergebnisse 
sind in Spannungs-Lastwechseldiagrammen zusammengestellt. Bestst. der stat. meehan. 
Eigg. u. Gefugeunterss. erganzen die Verss. Das Verhaltnis der Dauerfestigkeit zur 
Zugfestigkeit ist bei den nicht yerzinkten Proben bei dem rotierenden Verf. 0,38—0,70 
u. beim axialen Verf. 0,31—0,59. Durch das Beizen vor dem Verzinken wird die Dauer
festigkeit erniedrigt u. zwar in starkerem MaBe bei den geharteten ais bei den gegliihten 
oder yergiiteten Stahlen; u. zwar betragt die Abnahme 0— 10%. Ein noch starkerer 
Abfall findet durch die Feueryerzinkung sta tt, namlieh bis 42,5%. Dagegen sind die 
Dauerfestigkeiten der elektrolyt. yerzinkten Proben gleich oder groBer ais diejenigen 
der nicht yerzinkten Proben. Die Unterschiede beruhen auf dem Unterschied der 
Bindung zwischen dem Zn-tJberzug u. dem Stahl, ferner auf Unterschieden der S truktur 
u. Hartę der beiden Arten der Uberzuge. (Bur. Standards J .  Res. 9 . 9—24.
1932.) E d e n s .

P. Herman und R. Mossoux, Einige Ergebnisse beim Warmzerrei/itersuch. E s  
wird uber WarmzerreiByerss. an mehreren legierten Stahlen berichtet. (Congr. int. 
Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 19 3 0 . 321—26.) E d e n s .

Erich Schneider, Uber die Kerbschlagprobe bei Schweifistahl. Naeh einer Be-
sprechung der Erscheinung, daB die Kerbschlagprobe bei SchweiBstahl durch die
mechan. Bearbeitung der Proben u. durch die durch reihenfórmige Anordnung der 
Schlackenteilchen bedingte Anisotropie beeinfluBt wird, werden die Grundzuge eines 
neuen Verf. geschildert, bei dem durch neue Platinen- u. Paketformen die Schlackenreihen 
im Walząuerschnitt so angeordnet erscheinen, daB der SchweiBstahl eine annahernde 
GleichmaBigkeit gegen die ublichen mechan. Beanspruchungen durch zentralgerichtete 
Krafte erhalt. Weiter werden Kerbschlagyerss. beschrieben, die m it mehreren Probe- 
formen bei wechselnder Bearbeitung u. yerschiedenen Winkeln zwischen Kerbriehtung 
u. Platinenlage ausgefiihrt werden, wobei der SchweiBstahl teils nach dem alten, teils
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nach dem neuen Verf. hergestellt wird. Es zeigt sich, daB der nach dem neuen Verf. 
hergestellte SchweiBstahl giinstigere Kerbzahigkeitswerte aufweist. (Mitt. Forsch.- 
Anst. Konzerns Gutehoffnungshiitte 2. 99—107. Marz 1933. Eisenwerk Niirn- 
berg.) E d e n s .

Gustav Tammann und Gerhard Bandel, Sichtbarmachung des Prim&rgefiiges der 
Stahle durch Zusatz von radioaktivem Thorium B. An Hand von Verss. m it Elektrolyt- 
eisen u. verschiedenen Stahlen, denen das radioakt. Bleiisotop Thorium B in Geh. 
bis hochstens 1 ■ 10-8 %  zugesetzt wird, wird gezeigt, daB durch Auflegen der Schliffe 
auf photograph. P latten das Primargefiige u. submkr. Einschliisse Biehtbar gemacht 
werden. Hierbei erscheinen im Gegensatz zur O B E R H O FFE R -A tzung die Bander der 
Krystallitc, in denen sich das strahlende Thorium B anhauft, dunkel, die Mitte heli. 
Wegen der Kurzlebigkeit des Thoriums ist es notwendig, das Radiogramm im Laufe 
des ersten Tages nach dem Schmelzen der Proben aufzunehmen. Radioakt. Uran, 
das wegen seiner grdCeren Halbwertzeit l&ngere Bestrahlungszeiten ais Thorium B er- 
fordert, lóst sich nicht im fl. Eisen, wohl aber in Ni, so daB hierdurch das Gefiige von 
Ni-Legierungen in Radiogramm sichtbar wird. (Arch. Eisenhuttenwes. 6. 293—96. 
Jan. 1933. Góttingen.) E d e n s .

J. Galibourg, Kennzeichnende mechanisclie Eigenschaften von gegliihten Nickel- 
und Nickel-Chromstahlen im Yergleich mit unlegierten Stahlen. Bei den unlegierten 
Stahlen wird festgestellt, daB die mittleren Werto der Elastizitiitsgrenze annahernd 
proportional der ZerreiBfestigkeit, die Dehnung eine hyperbol. Funktion der ZerreiB
festigkeit darstcllt u. die Kerbzahigkeit einen steilen Abfall bei einer ZerreiBfestigkeit 
von etwa 40—50 kg/qmm aufweist. Bei den Ni-Stahlen zeigt sich, daB bei gleich- 
bleibender Zugfestigkeit die Elastizitatsgrenze bis zu Ni-Gehh. von 7°/0 hoher ist ais 
bei den entsprechenden C-Stahlen u. zwar um so mehr, je hoher der Ni-Geh., ferner 
daB die Dehnung bei gleichen Zugfestigkeiten dieselbe GroBenordnimg aufweist wie 
die unlegierten Stahle, endlich daB die Kerbzahigkeitswerte der Ni-Stahle hoher sind. 
(Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. IMetallurgie VI. S.-Ber. 19 3 0 . 157
bis 171.) E d e n s .

J. Galibourg, Der nichtrostende austenitische Stahl mit 18—20%  Cr und 8—10°/0 N i. 
Zusammenfassende Angaben iiber die chem. Zus., den Gefugeaufbau, die mechan. 
Eigg., das chem. Verh., die Herst. u. Verarbeitung sowie iiber die Verwendung dieser 
nichtrostenden Stahlsorten. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie 
VI. S.-Ber. 1 9 3 0 . 173—79.) E d e n s .

R. A. Buli, Spezialstdhle fiir  StahlguPstiicke. Zusammenfassende Erórterung 
iiber die Verwendung von Spezialstahlen tu r die Herst. von StahlguB, ferner iiber die 
Warmebehandlung der fertigen StahlguBstiicke. (Foundry 61 . Nr. 1. 21—22. 44. 
Nr. 2. 15—16. 53. 1933.) E d e n s .

J. H. G. Monypenny, Einige ne.ue.re Entuńcklungen bei korrosionsbestandigen 
Stahlen. Zusammenfassende tjbersicht iiber die moderne Entw. auf dem Gebiete der 
korrosionsbestandigen Stahle, ferner iiber Schwierigkeiten, die sich bei der prakt. 
Verwendung solcher Stahle gezeigt haben. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. 
Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1 9 3 0 . 201—15. Sheffield, Bayleys Steel Works 
Ltd.) E d e n s .

Ed. Houdremont, Miłteilungen uber die Beziehungen zwischen den Eigenschaften 
und der Herstellung von nichtrostenden Stahlen. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. 
appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930- 181—99. — C. 1931. I. 516.) E d e n s .

H. H. Walkup und E. C. Groesbeck, Den Preeceiest von Zinkgufi beeinflussende 
Faktoren. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32. P art I I . 453—67. 1932. — C. 1933. I. 
1003.) L e s z y n s k i .

W. H. Bassett jr. und C. J. Snyder, Die Yorbereitung von Kdbelschutzblei und 
-bleilegienmgen zur mikroskop-ischen Uniersuchung. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32. 
P art i i .  558—75. 1932. — C. 19 3 2 . II. 2719.) L e s z y n s k i .

H. B. Gardner und C. M. Saeger jr., Faktoren, die die physikalischen Eigen
schaften von Rotgup (85 Cu, 5 Zn, 5 Sn, 5 Pb) beeinflussen. (Proc. Amer. Soc. Test. 
Mater. 32 . P art II . 517—35. 1932.) Le s z y n s k i .

A. J. Field und J. H. Dickin, Die elekirische Leitfahigkeit von Aluminiumdraht.
Die Temp. des Warmwalzens, die die hóchste Leitfahigkeit ergibt, liegt fiir 99,6%ig. 
Al-Draht zwischen 410 u. 460°. Wird dieses Temp.-Intervall auch nur vor dem Walzen 
uberschritten, so macht sich ein nachteiliger EinfluB geltend. — Der Walzvorgang 
selbst bringt je nach der angewandten Methode Anderungen der Leitfahigkeit heryor.
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Ein mittlerer Grad der Qu ers chni ttsabn ah m e u. satzweises Walzen wirken hierbei 
giinstiger ais groBe Quersehnittsverminderung u. kontinuierliches Walzen. Bei der 
Warmebehandlung des fertigen Drahtes stellte sieh heraus, daB die Leitfahigkeit mit 
steigender Temp. yon einem urspriinglick niedrigen W ert bis zu 300 u. 325° stetig zu- 
nimmt, dann aber bis zu 600° unter den Ausgangswert absinkt. Die Dauer der Wiirme- 
behandlung steigert bei 200 u. 300° die Leitfahigkeit, auch nach 30 Blin. ist noch kein 
Maximum erreicht. Von 400° an zu hoheren Tempp. hin nimmt die Leitfahigkeit mit 
der Dauer ab, bei 500° stellt sich schon nach 15 Blin. ein konstanter niedriger W ert 
ein. Die Abkuhlungsgeschwindigkeit hat auf die bei 300° gegliihten Proben keinen 
EinfluB, bei Tempp. dariiber u. darunter wirkt langsame Abkuhlung leitfahigkeits- 
fordernd. Mit Steigerung der Verfestigung des Drahtes vor dem Gliihen wachst auch 
die Leitfahigkeitszunahme durch die Warmbehandlung. Aus diesen Ergebnissen werden 
fiir die prakt. Anwendung der Warmebehandlung Schliisse gezogen. Was die Ver- 
unreinigungen des Al anlangt, so pragen sich die durch die unterschiedlichen Warrn- 
behandlungen hervorgerufenen Unterschiede in der Leitfahigkeit m it abnehmender 
Reinlieit immer starker aus. — Die Anwesenheit eines zweiten Metalls eraiedrigt die 
Leitfahigkeit viel starker, wenn es in fester Lsg. m it dem Grundmetall yorliegt, ais wenn 
es eine separate Phase bildet. Fe geht m it Al keine feste Lsg. ein, Si hat ein yon der 
Temp. abhangiges schwaches Bestreben, zur Mischkrystallbldg. m it Al. In dem ge- 
gossenen Walzbarren tr i t t  Si ais metastabiler, ubersattigter Mischkrystall auf. Um 
hohe Leitfahigkeit zu erzeugen, muB fiir weitgehende Ausscheidung aus der festen Lsg. 
gesorgt werden. Das Optimum der Ausscheidung liegt zwischen 300 u. 460°, die Aus- 
scheidungsgeschwindigkeit laBt sich durch mechan. Verformung noch steigem. Bei 
hohen Tempp. u. langsamer Querschnittsabnahme bleibt der D raht also am langsten 
in den fur die Ausscheidung u. damit fur die Leitfahigkeitssteigerung gunstigen Be
dingungen. (Engineering 135. 473—75. 28/4. 1933.) G o l d b a c h .

Herbert Meyer, Vergiitungsuntersuchungen an der Zinlc-Aluminiumlegierung von 
der Zusammenseizung A l2Zn3. Ausfuhrliche Wiedergabe der C. 1932. II. 3142 ref. 
Arbeit. (Forschungsarb. Metallkunde Róntgenmetallogr. Folgę 2. 49 Seiten.
1932.) Go l d b a c h .

Wesley Lambert, Das Mischen von Metallm mit Hilfe der Analyse. Wird das 
Schmelzgut nicht aus reinen MetaOen, sondern mehr oder weniger aus Schrott her
gestellt, so ist es schwierig, eine genaue Zus. des fertigen Gusses zu gewahrleisten. 
Durch Analysen u. Gewichtsbest. der einzelnen Schrottpakete wird eine Tabelle auf- 
gestellt, aus der sich nach MaBgabe des prozentualen Anteils der einzelnen Legierungs- 
elemente der zulassige Anteil der verscliiedenen Schrottarten an der Charge gewichts- 
maBig bestimmen laBt. Beispiele werden besprochen. (Metal Ind., London 42. 441—42. 
28/4. 1933.) G o l d b a c h .

Ernst Fleischmann, Lagerweipmełalle und ihre Prufung. Besprochen werden die 
Vorbedingungen fiir einen einwandfreien GuB, die Bedeutung der Schmelztemp., die 
Nachteile der iiblichen GieBmaschinen, die yerschiedenen GieBarten, das Reinigen u. 
Verzinnen der Lagerschalen. Zur Erzielung einer guten Bindung u. Blasenfreiheit 
muB das Lagermetall in der Schale mindestens 1 Min. fl. bleiben; bis zur volligen Er- 
starrung diirfen jedoch nicht mehr ais 5 Min. yergehen. Schliffbilder der gebrauchlichen 
Lagermetalle werden wiedergegeben u. in bezug auf KomgróBe u. Fremdkórper- 
einschlusse diskutiert. Prufeinrichtungen fiir die Bewahrung der Metalle bei yersagen- 
der Schmierung, fiir Druckfestigkeit, Stauchfahigkeit "u. Quetschharte werden be- 
schrieben u. PrtLfungsdaten mitgeteilt, ebenso Kurven iiber H artę u. Warmharte der 
Metalle. Auf Rekiystallisationserscheinungen an Lagermetallen wird hingewiesen. 
Die yorhandenen Lagermetallprufmaschinen werden einer krit. Prufung unterzogen 
u. aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen wird eine neue Prufmaschine entwickelt, 
m it der Verss. angestellt werden, dereń Ergebnisse in Tabellen u. Kurven wiedergegeben 
sind. Der Anhang enthalt eine Auslese von Analysengangen fiir die besonderen Bediirf- 
nisse der techn. Lagermetallpriifung. (Forschungsarb. Metallkunde Róntgenmetallogr. 
Folgę 3. 84 Seiten. 1932. Miinchen.) G o l d b a c h .

Paul Sommer, Prufung von Leichtkólbenbaustoffen. Die Messungen des Gleit- 
widerstandes der Kolbenlegierungen wurden auf einer urspriinglich zur Unters. von 
Lagermetallen entwickelten Reibungspriifmaschine durchgefuhrt (vgl. vorst. Ref.). 
Die erhaltenen Ergebnisse werden durch den Gefiigecharakter der Werkstoffe erklart, u. 
eine Theorie des Reibungswiderstands wird entwickelt. Zur Best. der Warmeleitfahig- 
keit wird eine einfaehe Apparatur beschrieben. Die hiermit gewonnenen Daten werden
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ebenfalls durch die Wrkg. der Gefiigebestandteile begriindet. Ebenso die Ergebnisse 
von Warmhartemcssungen. (Forsehungsarb. Metallkunde Rontgenmetallogr. Folgę 4. 
42 Sciten. 1932. Miinchen.) Go l d b a c h .

C. L. Clark und A. E. White, EinflujS der Rekrystallisationstemperatur und 
Kórngrofle auf die Kriechcliarakteristiken von Nicliteisenlegierungen. (Proc. Amer. Soc. 
Test. Mater. 32. P art I I .  492—516. 1932. — C. 1932. I I . 3781.) L e s z y n s k i .

Guichard, Clausmann, Bilion und Lanthony, Die Hartę des Elektrolytnickels 
und Elektrolyteisens. Kurze tlbersicht, wobei insbesondere auf den EinfluB okkludierter 
Gase eingegangen wird. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie
VI. S.-Ber. 1930- 525—26.) E d e n s .

Edgar L. Francis, Untersuchungen iiber das Drahtziehen. I II . Schmierung. (II. ygl.
1932. II . 604.) Die Theorie der Schmiervorgange beim Ziehen von Draht wrird im 
einzelnen besprochen, ferner wird auf die Methoden zur Messung der sog. „Grenz- 
reibung", einer Reibungsart, die zwischen nasser u. trockner Reibung liegt, eingegangen. 
Die mit dieser Methode erzielten Ergebnisse werden besprochen. Zum SchluB wird 
noch auf die Schmierung m it festen Schmiermitteln u. auf den EinfluB der Temp. 
hierauf eingegangen. (Carnegie Scholarship Mem. 21. 1—34. 1932. Manchester, Victoria 
U n iv .)  _ E d e n s .

T. S. Quinn, Schmdzschweiflung und Stahlgufi. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32 
P art U . 269— 92. 1932. —  C. 1933. I. 299.) Le s z y n s k i .

H. AyBlinger, Steigerung der Gutewerte lichtbogengeschweipter Verbindungen durch 
hochwertige Elektroden. Mit der von der Gutehoffnungshiitte entwickelten ummantelten 
Elektrode wurden an Kesselblechen Giite I  u. teilweise an St 37-Stahl SchweiBverbb. 
hergestellt u. Zug-, Biege-, Kerbschlag- u. Dauerzugverss. unterworfen. Es ergab sieh, 
daB mit dieser SchweiBung eine dem Werkstoff in Hinsicht auf Festigkeit, Dehnung 
u. Zahigkeit gleichwertige Verb. herstellbar ist. Metallograph. Unterss. ergaben gute 
Bindung u. Porenfreiheit u. ein gleichmaBiges, feinkórniges Gefiige des SehweiBgutes. 
(Mitt. Forseh.-Anst. Konzerns Gutehoffnungshiitte 2. 135— 40. Mai 1933. Gute- 
hoffnungshiitte Sterkrade.) Go l d b a c h .

E. J. Shuler, Das Schweifien hochmanganlialtiger Stahle. Mn-Stahle, die wegen ihrer 
VerschleiBbestandigkeit besonders gegen schlagartige Beanspruchimgen fiir Eisenbahn- 
schienen u. Weichen verarbeitet werden, erfordern beim SchweiBen, das meist bei der 
Rcparatur solcher Teile angewendet wird, genaue Einhaltung spezieller Vorschriften, die 
im Einzelnen dargestellt werden. (Weld. Engr. 18. Nr. 4. 19—20. April 1933.) G o l d b .

Herbert Herrmann, Das Schweipen von Nickel und Nickellegierungen. Bei starker 
ortlicher Erhitzung fangt Ni an zu arbeiten. Fiir den SckweiBvorgang ist ferner nach- 
teilig, daB Ni zwischen 800° u. 1050° warmbriichig ist u. in geschmolzenem Zustand 
zur Absorption von H, S 02 u. O neigt. H  hinterlaBt beim Erstarren des Metalls Poren, 
S u. O bilden mit Ni Verbb., die sieh an den Korngrenzen ablagem u. die Festigkeit 
der SchweiBnaht emiedrigen. O bildet auBerdem auf der Ni-Oberfliiche Osydhaute, 
die eine Bindung erschweren, sieh aber durch geeignete FluBmittel umgehen lassen.
O in Mengen bis zu 0,214% ist nicht schadlich, da es mit Ni ein Eutektikum eingeht, 
das 1,1% NiO entspricht. Aus diesen Eigg. ergeben sieh fiir das SchweiBen von Ni 
u. dessen Legierungen gewisse Vorsehriften, die im einzelnen besprochen werden. Be- 
sondere Beaehtung wird dem HammersehweiBen geschenkt. (Metallurgist 1933. 30—32. 
Beilage zu Engineer. 155. 28/4.) G o l d b a c h .

W. Rimarski und H. Friedrich, Verfahren zur Prufung der Festigkeit von Wasser- 
vorlagen fu r  Acetylenapparate gegeniiber Ezploskmsdrucken. Vff. beschreiben eine Appa- 
ra tu r zur Prufung der Festigkeit von Wasservorlagen fiir C,H2-Ent\vickler. Die Vor- 
lagen miissen explosionssicher sein. Fiir die Verss. wurden Siederohre von 119 mm 
Durchmesser u. 5,5 mm Wandstarke benutzt, an deren Enden Bóden in Yerschiedener 
Weise eingeschweiBt wurden. Die Versuchsergebnisse sind graph. zusammengefaBt. 
(Autogene Metallbearbeitg. 26. 49—54. 15/2. 1933. Berlin.) L u d e r .

L. Wright und F. Taylor, Das Plattieren von Z ink und von Spritzgufi a u f Zink- 
basis. tlbersicht iiber die Zus. der bisher vorgeschlagenen Bader fiir die Vernickelung. — 
Elektrolyt. Reinigung in einer sd. Lsg. von 10 g Na-Silicat u. 30 g Na3P0.1/'l wird einp- 
fohlen. Ais Beizfl. ist eine 1—2%ig. Lsg. von 48%ig. H F  oder 8°/0 ig. HC1 geeignet.— 
Die heute gebrauchliehen Ni-Bader sind fiir die Vernickelung von Zn nicht brauchbar. 
Hauptiibelstand ist das Auftreten sehwarzer Abscheidungen. — pH-Messungen in 
rerschiedenen Ni-Lsgg. werden mitgeteilt. Eine Lsg. von 75 g/l N iS04 liat ein pn =  5,6, 
das nach Zugabe von H 3B 03 auf 5,1 sinkt; sind auBerdem 200 g Na,SOj/l gel., so erhóht
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sieli der W ert auf 5,6 (Komparator, Br-Kresolrot). Nach zahlreichen Verss. orweist 
sich ein Bad der folgenden Zus. ais am besten geeignet: NiSO, 75 g/l, Na2SO., • 10 H zO 
200 g/l, NH.,C1 12 g/l u. H3B 03 10 g/l; ph =  5,8—6,2, GuBanoden. Das Bad kann 
nach Erfordernis m it N H tOH oder H2S 0 4 korrigiert werden. Es ergibt Ndd., dio nach 
dem Polieren leicht verchromt werden kónnen. (Metal Ind., London 42. 355—58. 
405—06. 14/4. 1933.) K u t z e l n i g g .

Seiji Kaneko und Chujiro Nemoto, Bildung von Aluminiumoxydvberzugen und 
ihre Farbung. Fiir die Erzeugung von Oxydfilmcn auf Al-Anoden durch Elcktrolyse 
oignen sich folgende Lsgg.: 0,8-n. H3P 0 4, 0,8-n. H„CrO.,, 1,0-n. C.,H,04, 1,0-n. H3PO, +
0,2-n. NaOH, 1,0-n. H3B 0 3 +  0,35-n. NaOH, 1,0-n. H2Cr04 +  0,2-n. NaOH, 1,0-n. 
C2H 20 4 +  0,5-n. NaOH. Die Uberzuge werden durch Elektrolyse bei 100 Y erzougt 
(25°). Die Lsg. 1,0-n. H3P 0 4 +  0,2-n. NaOH eignet sich fiir die Erzeugung gefiirbter 
Óxydiiberziige; hierzu kann man substantive, saure u. Beizenfarbstoffe verwenden; 
bas. Farbstoffe sind ungeeignet. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 116 B—17 B. 
Marz 1933 [Orig. cngl.].) SCHONFF.LD.

A. Delacour, Bemerkungen iiber Untc.rsuchu.ngen beziiglich der Ursachen der Br uchę 
von Wasserrohrkesselrohren. Nach einer kurzeń Besprechung des Einflusses des iiblicher- 
weise angewendeten Harteverf. zur Herst. von Kesselrohren auf die Eigg. u. das Verh. 
der Rohre, wird iiber Verss. an einem Stahl m it 0,12% C berichtet, die den EinfluB 
eines Abschreckens von Tempp. zwischen 900° u. 1300° einmal in  Wasser von 16—17° 
u. das andere Mai in Wasser von 100° auf die mechan. Eigg. untersuchen. Gefiige- 
unterss. erganzen die Verss. (Ann. Mines [13] 1. .337—49. 1932.) E d e n s .

Fr. Kolkę, Einiges iiber Unterrostungen. Feststellung des Grades der Unter- 
rostung. Verhinderung der Untcrrostung durch Phosphatbehandlung. (Farben-Ztg. 
38. 765—67. 8/4. 1933. Berlin, Techn. Labor. der Zóllner-Werke.) W lLBO RN .

Oscar Melaun, Lankę, Bez. Potsdam, Verfahren und Vorrichlung zum Giepen 
von Verbundblócken u. -formstucken unter Verwendung eines aushebbaren Einsatz- 
stiickes, dad. gek., daB wahrend des Hebens des Einsatzstiickes eine legierungsfahige 
M., z. B. Ferromangaii, Elektrolytkupfer oder C, unter Druck in die Mischzone luftfrei 
eingepreBt wird. — Das Einsatzstiick ist m it Kanalen verselien, die an seinem Boden 
ausmunden u. dureh die dio legierungsfahige M. eingefiihrt wird. Zur besseren Ver- 
teilung dieser M. sind dio Kanale an ihrem unteren Ende durch Einsatze unterteilt. 
Dureh das Mischmetall soli eine bruchsiehere Verb. der beiden Metallsorten erreicht 
werden. (D .R .P . 564 073 KI. 31 c yom 5/2. 1931, ausg. 14/11. 1932.) G e i s z l e r .

British Cast Iron Research Association, Allan Leslie Norbury und Edwin 
Morgan, England, GufJeisenlegierung m it Gehh. an Si yon 4— 12%, an Ni von 4—45% 
u. an Cr bis zu 10%- AuBerdem kónnen die Legierungen noch bis zu 2%  Al u. bis 
zu 25%  Cu enthalten. Schmiedbare Legierungen sollen 18—20% Ni, 4—-7°/0 Si u. bis 
zu 2%  Cr enthalten. Wenn man warmfeste Werkstoffe hoher Zahigkeit herstellen will, 
dann soli der Geh. an Ni zwischen 4 u. 18%, der an Cr zwischen 2 u. 10% u. der an 
Si zwischen 4 u. 8%  liegen. Legierungen m it etwa 12% Si besitzen hohe Korrosions- 
festigkeit. (F. P. 737173 vom 14/5. 1932, ausg. 8/12. 1932. E. Prior. 14/5.
1931.) G e i s z l e r .

Paul Girod, Frankreich, Verfahren zum Reinigen von Stahl und Eisen, insbesondere 
Thomasstahl. In  einer GieBpfanne werden zusammen yergossen der zu behandelnde 
Stahl u. Schlacke, die vorher in einem yorzugsweise elektr. Ofen geschmolzen u. iiber- 
h itzt ist. Die desoxydierenden oder legierenden Bestandteile kónnen m it oder getrennt 
von der Schlacke geschmolzen werden; sie kónnen auch k. oder bereits geschmolzen 
dem Ofen oder der GieBpfanne zugesetzt werden; am yorteilhaftesten werden sie 
unter der Schlacke geschmolzen u. dann gleichzeitig m it dem Stahl oder der Schlacke 
oder unm ittelbar yorher in die GieBpfanne gegeben. — Bei dem Verf. wird das Ein- 
gieBen des fl. Stahlćs in einen Ofen yermieden u. dadurch die Herst. des Stahles yerein- 
facht. (F. P. 738 493 vom 10/6. 1932, ausg. 26/12. 1932. D. Prior. 9/7. 1931.) H a b b .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen, Chemisch neutrale Chrom-Nickelstdhle m it solchen 
Gehh. an Zr oder U, allein oder zusammen, daB sie eine stabile chem. Verb. m it dem 
in der austenit. Grundmasse gel. C eingehen u. der C an diese Legierungskomponenten 
gebunden ist, wobei das austenit. Gefiige erhalten bleibt, auch wenn der Stahl eine 
einer AnlaBbehandlung gleichkommende Erwarmung erfahrt; insbesondere soli bei 
einem Stahl m it weniger ais 1% C, 12— 40% Cr u. 7—25% Ni der Geh. an Zr oder U 
oder beiden bis zu 10% betragen; beyorzugt sind 0,07—0,2% C, ca. 18% Cr, ca. 8%
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Ni u. 0,2—2,5°/o Zr. — Dic Stiihle verlieren nicht ihre Korrosionswiderstandsfiihigkeit 
u. werden nicht briichig, wenn sie bei der Herst. oder im Betriebe eine einer AnlaB- 
behandlung gleichkommende Erwarmung auf etwa 500—900° erfahren liaben. (E. P.
386 656 vom 15/7. 1931, Auszug verdff. 16/2. 1933. D. Prior. 21/7. 1930.) H a b b .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen, Chemisch neulrale oder rostfreie Chrom-Nickcl- 
stulile, die bis zu 0,48% C u. ferner eines oder mehrere der folgenden Elemente en t
halten: Nb, Ta, Hf, seltene Erdmetalle, wie Ce, Th, La, Y, Nd u. Sm; diese Elemente 
sollen in solehen Gehh. zugesetzt werden, daB sie eine stabile chem. Verb. m it dem 
in der austenit. Grundmasse gel. C eingehen u. der C an diese Legierungskomponenten 
gebundon ist, wobei das austenit. Gefiige erhalten bleibt, auch wenn der Stahl eine 
einer AnlaBbehandlung gleichkommende Erwarmung erfahrt; insbesondere soli bei 
einem Stahl m it 12—40% Cr u. 7—25% Ni der Geh. an den Zusatzelementen bis zu 
10% betragen; bevorzugt wird eine Legierung m it 0,07—0,2% C, ca. 18% Cr, ca. 8%  
Ni u. ca. 0,3—2,5% Nb +  Ta. — Die Stiihle verlieren nicht ihre Korrosionswiderstands- 
fahigkeit u. werden nicht briichig, wenn sie bei der Herst. oder im Betriebe eine einer 
AnlaBbehandlung gleichkommende Erwiirmung auf etwa 500—900° erfahren liaben. 
(E. P. 386 690 vom 15/7. 1931, Auszug yeroff. 16/2. 1933. D. Prior. 21/7. 1930.) H a b b .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Einseitig geMrtete Panzerplatte aus Stahl, 
dad. gek., daB die Legierungskomponenten so gewahlt sind, daB das Temp.-Intervall 
Ac 1 — Ac 3 klein ist; eine derartige Panzerplatte kann z. B. etwa 0,2—0,65% C,
0,5—4%  Ni, 2,0—4,5% Cr u. 0,2—1,5% Mo enthalten, wobei der Mo-Geh. ganz oder 
teilweise dureh den etwa 1,5—3-fachen W-Geh. ersetzt sein kann. E in Verf. zum 
Warmbehandeln solcher Panzerplatten besteht darin, daB sie zunachst durch Hiirten 
u. Anlassen in den Zustand hoehster Ziihigkeit gebracht, dann dureh Erhitzung yon 
einer Seite her nur in der AuBenschicht auf Hiirtetemp. gebracht u. durch schnelle 
Abkuhlung einseitig gehartet werden. — Der Ni-Geh. wird zweckmaBig nach der Dicke 
der Panzerplatte bemessen; ais besonders yorteilhaft ha t es sich erwiesen, den Ni-Geh. 
auch bei dicksten P latten auf nicht mehr ais etwa 3%  zu halten; m it abnehmender 
Starkę kann der Ni-Geh. derart gesenkt werden, daB er bei diinnen P latten nur noch 
etwa 0,5% betragt. Beispiele: Panzerplatte von etwa 100 mm Starko m it etwa 0,38% C, 
2,5% Cr, 1,3% Ni u. 0,4% Mo; Panzerplatte von 150 mm Starko m it etwa 0,45% C, 
2,6% Cr, 1,8% Ni u. 0,45% Mo. Die Panzerplatte gemaB der Erfindung weist den 
Vorteil auf, daB sie, nachdem die ganze P latte durch Hiirten u. Anlassen in den Zustand 
hoehster Ziihigkeit gebracht worden ist, sich ohne Zementation einseitig hiirten laBt, 
ohne daB die nicht gehartete Seite in einer fiir die Bewahrung der P latte erforderlichen 
geniigend starken Schicht ihre Ziihigkeit einbiiBt, was bei den yorbekannten Panzer
platten  nicht moglich war. (F. P. 736 939 vom 11/5. 1932, ausg. 5/12. 1932. D. Prior. 
27/6. 1931.) H a b b e l .

American Sheet and Tin Platę Co., New Jersey, iibert. von: Franklin Stockton, 
Pittsburgh, V. St. A., Abbeizen gegluhter eiserner Gegenslande. Die gegliihten, yorzugs- 
weise aus rostfreiem Stahl beliebiger A rt bestehenden Gegenstande werden bei etwa 
90° m it einer wss. Lsg. behandelt, welche etwa 20% NaOH u. 1% KM n04 enthalt. Bei 
der anschlieBenden Behandlung m it Beizsauren wird der beim Gliihen entstandene 
Oxydbelag entfemt, ohne daB das unveranderte Metali angegriffen wird. (A. P.
1899  734 Tom 18/1. 1930, ausg. 28/2. 1933.) K u h l i n g .

Metallgesellschait A.-G., F rankfurt a. M., Herstellung von Ferrophosphor, dad. 
gek., daB m an ein Stoffgemisck, aus welchem durch Red. die Elemente Fe, P  u. Si 
gebildet werden konnen u. zugleich eine CaO u. A120 3 enthaltende Schlacke entstehen 
kann, m it einer solehen Menge eines C-haltigen Rcd.-Mittels erhitzt, daB aller gebundene 
P  zu elementarem P, alles gebundene Fe zu metali. Fe u. alles gebundene Si zu ele- 
mentarem Si reduziert wird u. neben einer SiO,-freien, CaO u. A120 3 enthaltenden 
Schlacke ein Si entkaltender Ferrophosphor erhalten wird. (Hierzu ygl. E. P. 372412;
C. 1932. II. 1684.) (Schwz. P. 158 234 vom 18/5. 1931, ausg. 16/1. 1933.) D r e w s .

Bergwerksges. Georg von Giesche’s Erben, Breslau, Zinkeleklrolyse. Zur Er- 
zielung einer intcnsiven Bewegung des Elektrolyten innerlialb eines Elektrolysen- 
behalters ohne Anordnung yon besonderen Umlaufpumpen, bringt man in dem Raum 
zwischen den Elektroden u. den beiden Langswanden des Behalters je eine senkrechte 
Wand an, die unten nicht bis auf den Boden des Behalters reicht u. oben unterhalb 
der Oberflache des Elektrolyten endet. Es bildet sich eine Laugenbewegung aus, die 
zwischen den zusiitzlichen Wanden infolge der aufsteigenden Gasblasen u. der Erwar
mung des Elektrolyten nach oben, zwischen diesen Wanden u. den Langswanden des
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Behalters nach unten fiihrt. Die Laugenbewegung kann noch dadurch gefordert werden, 
daB man die Lauge wahrend der nach unten gerichteten Bewegung kiihlt. (F. P. 735 563 
vom 19/4. 1932, ausg. 10/11. 1932. D. Prior. 21/4. 1931.) GEISZLER.

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Reginald Scott Dean, 
Riverside, 111., Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Blcilegierungen. Legie- 
rungon aus Pb u. 0,02—0,1% Ca werden bei 310—325° gegliiht, von dieser Temp. 
abgesohreckt u. dann bei unterhalb 150° gealtert. Harto, Zugfestigkeit u. Ermiidungs- 
festigkeit steigen durch die AYarmebehandlung. AuBerdem besitzen die Legierungen 
hohen W iderstand gegen korrodierende Einflusse. GemaB A. P. 1890014 werden dio 
Legierungen auf dio angegebenen Tempp. erhitzt, dann aus einer Strangpresse aus- 
gepreBt u. hierauf abgesohreckt. (A. PP. 1 890 013 u. 1890 014 vom 29/6. 1928, 
ausg. 6/12. 1932.) G e i s z l e r .

American Metal Co. (Ltd.), New York, Raffination von Kupfer. Die zu selimel- 
zenden Kupferblocke werden in einem unm ittelbar m it dem Raffinierofen verbundenen 
Kanał, durch den die Abgase gefuhrt werden, auf eine Temp. kurz unterhalb des F. 
des Cu vorgewarmt u. in das mit einer Schlackendecke versehene Kupferbad einfallen 
gelassen; Es soli vermieden werden, daB das Cu Verunreinigungen aus den Heizgasen (<S) 
aufnimmt. (Holi. P. 28 484 vom 14/6. 1929, ausg. 15/12. 1932.) G e i s z l e r .

David Long Sumrney, V. St. A., Herstdlung von Oupstucken aus Kupfer oder 
anderen leicht okydablen Metallen, wie Al, Ni, Zn oder Mg. Das Metali wird, vorzugs- 
weiso in einem Induktionsofen, in welchem eine reduzierende oder neutrale Atmosphare 
herrscht, unter eino Holzkohlendecke eingeschmolzen. Um einen porenfreien GuB zu 
erhalten, werden von dem Metali auf seinem Weg vom Ofen in die Form Luft u. andere 
schadlicho Gase so lange fern gehalten, bis es ersta rrt ist. Zu diesem Zweck gieBt man 
das Metali aus dem Ofen durch einen Syphon in eine m it einer Bodenoffnung versehene 
beheizte Muldę, die in  eine senkrechte Form ausmiindet. Syphon u. Muldę sind dureh 
eine moglichst luftdicht schlieBende Haube iiberdeckt, in die ein reduzierendes oder 
neutrales Gas eingeleitet wird. (F. P. 736 628 vom 4/5.1932, ausg. 25/11.1932. A. Prior. 
8/5. 1931.) G e i s z l e r .

United Verde Copper Co., Clarkdale, Arizona, iibert. von: Morris G. Fowler, 
Charles R. Kuzell und 01iver C. Ralston, Clarkdale, Aufarbeitung ton sulfidischen, 
Kupfer und Z ink enthaltenden Erzen. Die Erze werden eingeschmolzen u. in einem 
Konverter auf einen zinkfreien 75—80% Cu enthaltenden Stein unter teilweiser Ver- 
fliichtigung des Zn ais Oxyd verblasen. Die Schlacke wird dann durch Einblasen von 
reduzierenden oder neutralen Gasen entzinkt. (A. P. 1 893 798 vom 14/1. 1929, ausg. 
10/1. 1933.) G e i s z l e r .

Tannie Lewin, Univcrsity City, Missouri, Elektrolytische Aufarbeitung von Messing- 
oder Bronzeabfallen. Zur Reinigung des Elektrolyten von suspendierten anod. Ver- 
unreinigungen, die z. T. auf der Kathode niedergeschlagen werden u. so dio Reinheit 
des Cu herabsetzen, entfernt man ihn yon Zeit zu Zeit aus den Zellen u. laBt ihn iiber 
abgerosteten Anodenschlamm flieBen. Die suspendierten Verunreinigungen werden 
koaguliert u. abgeschieden. AuBerdem wird der Cu-Geh. der Laugen immer wieder 
erganzt. Der RostprozeB wird so geleitet, daB alle Sulfate m it Ausnahme von CuS04 
zers. werden. Der geklarto Elektrolyt wird in die Elektrolysenzellen zuriickgefiihrt. 
(A. P. 1890 856 vom 17/8. 1931, ausg. 13/12. 1932.) G e i s z l e r .

Otto Kamps, Aachen, Aluminiumlegierung, bestehend aus etwa 5%  Cu, 0,3% 
Ni, 0,1%  Th, 6,8% einer Legierung aus 90% Cu u. 10% Ce, Rest Al. Zur Verbesserung 
ihrer Eigg. wird die Legierung zwischen 480 u. 530° gegliiht, abgesohreckt u. bei 50 
bis 300° gealtert. Der Werkstoff ist besonders gut gieBbar. AuBerdem wird er yon 
Sauren, Salzlsgg. u. Meerwasser kaum angegriffen. (A. P. 1892 840 vom 5/12. 1929, 
ausg. 3/1. 1933. D. Prior. 5/10. 1927.) G e i s z l e r .

Brevets Berthelemy de Montby, Paris, Herslellung von bleihaltigen Aluminium- 
legierungen. Das Pb wird in Legierung m it Mg in das Al eingefiihrt. Die Endlegierung 
soli etwa 0,8—1,0% Mg u. 1,5—2,0% Pb enthalten. Die homogene Legierung zeichnet 
sich durch hohe Korrosionsfestigkeit u. gute mechan. Eigg. aus. (Schwz. P. 154 574 
vom 25/10. 1930, ausg. 1/8. 1932. F. Prior. 29/10. 1929.) G e i s z l e r .

Brevets Berthelemy de Montby, Paris, Herstellung ton homogenen wismuthaltigcn 
Aluminiumlegierungen. Das Bi wird zusammen m it Sb in das fl. Al eingebracht. 
(Schwz. P. 154 575 vom 25/10. 1930, ausg. 1/8. 1932. F . Prior. 29/10. 1929.) G e i s z l .

Soc. An. Le Carbone, Frankreich, Herslellung tcm Metallpulver. Die Kórnchen 
eines geeigneten Metalles, z. B. Cu, werden m it einer diinnen Schicht von nicht oxy-
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(lierbarem Metali, z. B. Ag, iiberzogen. Das so hergestellte Prod. dient ais Zusatz fiir 
Kohlc, die fiir Biirsten, Kontakt© o. dgl. an elektr. Masbhinen bestimmt ist. (P. P. 
741753 vom 16/11. 1931, ausg. 20/2. 1933.) D r e w s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Sicmensstadt (Erfinder: Richard Swinne, 
Bcrlin-Siemensstadt), M a ssekem  zur Bclaslung von Femmeldeleilungen, dessen magneti- 
sierbarem Pulver gegebenenfalls Bindę- bzw. Isoliermiliel zugeseizt sind, dad. gek., daB 
dio magnetisierbaren Pulverteilchen yorwiegend Einkrystalle sind. — Ais ferromagnet. 
Ausgangsmaterial ist Fe zu yerwenden, aber auch andere reine Metalle, wie N i, Co 
oder dereń binśire Legierungen, so z. B. Fe m it bekanntem, die Anfangspermeabilitat 
erhohendem Zusatz, wie Si, A l oder entsprechende I'V.-A7t-L€gierungen; ferner ternare 
oder noch liohere Legierungen der genannten Metalle m it Cu, Cr u. dgl., sowie aucli 
H E U SL E R sche Legierungen. (D. R. P. 574 378 KI. 21g vom 18/5. 1926, ausg. 12/4. 
1933.) H e i n r i c h s .

Vanadium Alloys Steel Co., Latrobe, Pen., ubert. yon: Philip M. Mc Kenna, 
Unity Township, Westmoreland County, Pen., Hartmelallegierung. Eine Mischung aus 
gepulvertem Ta in Mengen von 15— 30°/o 11 • W2C ais Best wird, nachdem sie unter 
holiem Druck in Formen geprefit ist, in einem Hochfreąucnzofen bei einer unterhalb 
des F. der beiden Komponenten liegenden Temp. (2800— 2850°) gesintert. (A. P. 
1892  653 vom 28/10. 1930, ausg. 27/12. 1932.) G e i s z l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hildegard Mie- 
thing, Berlin-Hermsdorf), Gerat zur Bestimmung der Oberflacheniemperaturen von be- 
wegten Gegenslanden aus Hartmetall, z. B. Achsen, Walzen, Trommeln, Kolbenstangen, 
m it einem ruhenden, an die zu messende Oberflache angedruckten, das Thermometer 
enthaltenden Klotz, dad. gek., daB der Klotz aus Kohle, insbesondere Grapliit, oder aus 
Blei besteht. — Das fiir den Klotz gewiihlte Materiał yereinigt geringen Reibungskoeff. 
gegen Hartmctalle m it hoher Warmeleitfahigkeit. Die Messung wird also nicht durch 
Reibungswarme gefalsclit, u. der Klotz nimmt schnell die Temp. des bewegten Gcgen- 
standes, den er beruhrt, an, was noch durch Anordnung einer Wiirmeisolation des 
Gleitklotzes — etwa mittels Kieselgur — gesteigert werden kann. (D. R. P. 574 977 
KI 42i vom 13/5. 1930, ausg. 22/4. 1933.) H e i n r i c h s .

L’Oxyhydrique Internationale, Frankreich, und Michael Zack, Deutschland, 
Elektrische Lichtbogenscliweipung. Das SchweiBen gesehieht m it mindestens zwei Elek- 
troden, yon denen die eine eine Kohlenelektrode ist u. zur Erhitzung des Werkstiickes 
dient, wahrend die andere aus Metali besteht u. das SchweiBmetall liefert. Die Licht- 
bogen werden zwischen den Elektroden u. dem Werkstiick erzeugt. GemaB F. P. 
735142 soli in den Kohlelichtbogen Wasserdampf eingefiihrt werden, der in seine Be- 
standteile zerlegt wird u. durch die Verbrennung des H ., die Erwarmung des Werkstiickes 
begiinstigt. (F. P. 642 324 vom 15/9. 1927, ausg. 27/8. 1928. D. Prior. 9/11. 1926 u. 
F. P. 735142 yom 13/4. 1932, ausg. 3/11. 1932. D. Prior. 17/4. 1931.) G e i s z l e r .

George Augustine Whiting, England, Schweijielektrode. Der Kerndraht wird 
zunachst m it einer Wasserglaslsg. eingestrichen. Dann werden einzelne Asbestfasern 
auf den feuchten Draht, z. B. durch Aufblasen aufgcbracht. Durch Anlegen eines 
hohen Potentials an den K erndraht werden die einzelnen Asbestfasern aufgeladen, 
so daB sie sich gegenseitig abstoBen u. buschelartig vom Kerndraht abstehen. Durch 
Hindurchfiihren des Drahtes durch eine rotierende Biirste werden die Asbestfasern 
wieder entladen u. gleichzeitig in Form von Spiralen um den Kern gelegt. Dann iiber- 
zieht man den D raht m it einem ublichen FluBmittel. (F. P. 735268 vom 15/4. 1932, 
ausg. 5/11. 1932.) G e i s z l e r .

E. M. F. Electric Co. Proprietary Ltd., Australien, Aufbringen des Flup-mitlel- 
iiberzugs auf Schiceifieleklroden. Der auf eine Spule aufgewickelte Draht, aus dem die 
SchweiBstabe hergestellt werden sollen, lauft durch eine Richtmaschine, dann durch 
eine Vorr., in der der D raht zur Yerbesserung der Haftfahigkeit des tJberzugs aufgerauht 
wird u. schlieBlicli durch eine Vorr. nach A rt einer Strangpresse, in der der D raht mit 
dem FluBmitteliiberzug versehen wird. Hierauf wird der D raht auf ein endloses Band 
gefiihrt, auf dem er in Stiicke von gewiinschter Lange geschnitten wird, die dann in 
einen Trockenofen gelangen. Zwischen Aufrauhyorr. u. Strangpresse kann der D raht 
m it Asbest umwickelt werden. Das Verf. gestattet eine Verbilligung der Herst. von 
m it FluBmitteln uberzogenen SchweiBstaben. (F. P. 735 873 yom 23/4. 1932, ausg. 
16/11. 1932. Austr. Prior. 23/4. 1931.) G e i s z l e r .

L’Oxhydrique Franęaise, Frankreich, Fiillmasse fiir Acelylenflaschen, bestehend 
aus Holzstucken, dereń natiirliche Capillaren durch Behandlung m it Ldsungsmm. nach
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Móglichkeit freigelegt sind, u. die ansehlieBend getrocknet wurden, gemischt m it fein- 
verteilten porosen Stoffen, wie Sagespanen, Holzkohle oder Kieselgur. (P. P. 741132 
vom 3/11. 1931, ausg. 6/2. 1933.) D e rs in .

Robert Halbheer, Glarus (Schweiz), Aluminiumschwcippulter, gek. durch eine 
Mischung von Kaliumchlorid, Lithiumchlorid, Natriumfluorid, Natriumsulfat, Alu- 
miniumfluorid u. Kochsalz. Die Herst. geschieht zweckmaBig in der Weise, daB zuerst 
Kaliumchlorid m it Lithiumchlorid gemischt wird u. dann der Reihe nach N atrium 
fluorid, Natriumsulfat, Aluminiumfluorid u. zuletzt Kochsalz hinzugefiigt wird. Ein 
yorteilhaftes Verhaltnis der Stoffe ist: 550 Gewichtsteile Kaliumchlorid, 175 Ge- 
wichtsteile Lithiumchlorid, 60 Gewichtsteile Natriumfluorid, 35 Gewichtsteile N atrium 
sulfat, 10 Gewichtsteile Aluminiumfluorid u. 170 Gewichtsteile Kochsalz. (Schwz.P.
158 890 vom 24/6. 1932, ausg. 16/2. 1933.) H e in r i c h s .

Arthur Ulrich, Ziirich, Loten von Gegenstanden aus Aluminium oder seinen Legie
rungen. Der kupferne Lótkolben ist in seiner Liingsrichtung geteilt u. in der Teilung 
m it einer flachen Aussparung yersehen, durch die eine entsprechend gestaltete Mctall- 
biirste gefiihrt wird, die etwas iiber das untere Ende des Kolbens hinausragt u. zur 
Bearbeitung der Lótstellc wahrend des Lotvorganges dient, um sie frei von Oxyd- 
hauten zu halten. (E. P. 386 249 vom 18/7. 1932, ausg. 2/2. 1933. Schwz. Prior. 
24/7. 1931.) G e i s z l e r .

Aluminium Colors Inc., Indianapolis, ubert. yon: Martin Tosterud, Arnold, 
V. St. A., Schutzbelage auf Aluminium. Die zu schutzenden Aluminiumgegenstando 
werden ais Anoden bei der Elektrolyse von 5—12°/„ig. H2S04 geschaltet. Elektrolysiert 
wird etwa 30 Min. lang m it etwa 20 V bei Tempp. yon etwa 25°. Es entstehen gleich- 
maBig gefarbte Belage von schmirgelartiger Hartę, glatter Oberflache u. guter Be- 
standigkeit gegen mechan. u. chem. Einww. (A. P. 1 900 472 vom 9/9. 1931, ausg. 7/3. 
1933.) K u h l i n g .

John A. Moritz, Crawfordsville, V. St. A., Verzinken von Eisen- und Stahldrahlen.
Die Oberflaehen der Zinkbader, durch wfelche die zu bedeckenden Drahte gezogen werden, 
werden m it Kieselgur bedeckt, die Ein- u. Austrittsstellen der Drahte bleiben aber un- 
bedeckt. Bldg. yon Oxyden u. dgl. wird yermieden u. Ersparnisse an Heizung erzielt. 
(A. P. 1 901464 vom 23/4. 1931, aus. 14/3. 1933.) K u h l in g .

Am erican Society for testing Materials and American Foundrymen’s Ass’n, Symposium on
steel castings. Philadelphia: Authors 1932. (254 S.) 8°. pap., 8 1.

IX. Organische Industrie.
Paul Sors, Fabrikalion von Benzylchlorid. Eingehende Beschreibung aller Phasen 

der techn. Herst. u. Aufarbeitung einschlieBlieh der Apparaturen. (2 Abbildungen.) 
(Chemiker-Ztg. 57. 321—23. 26/4. 1933. Ujpest.) P a n g r it z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Oxydieren von Athylen und Propylen. 
Zu dem Ref. nach E. P . 376306; C. 1932. I I .  2724 wird bemerkt, daB die Oxydation 
von Athylen u. Propylen durch Behandeln m it Selendioxyd oder seleniger Sauro er- 
folgen soli. (D .R . P. 574162 KI. 12o yom 9/3. 1932, ausg. 10/4. 1933. E. Prior. 
8/4. 1931.) R . H e r b s t .

Clarence P. Byrnes, Sewickley, ubert. von: Joseph Hidy James, Pittsburgh, 
Pennsylvania, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von Zwischenprodukten von Teil- 
oxydationen. C, H u. O enthaltende Mischungen, etwa alipliat. KW-stoffe wie Mineralól 
oder Petroleum +  0 2 oder Luft werden bei Tempp. unter Rotglut, etwa bei 230—450°, 
in der Gasphase iiber Katalysatoren geleitet, die ein oder mehrere Metalle yon hohem 
F. u. niedrigem Atomvol., etwa Mo-Oxyd oder Uranyluranat bzw. -uranit auf Asbest, 
enthalten. Drucke unter 5 a t sind anwendbar. Die Teilosydationsprodd. werden 
kondensiert u. die Oxydationsbedingungen so geregelt, daB neben unveranderten 
KW-stoffen wenig Sauren entstehen u. entweder Aldehyde oder Aldehydsauren uber- 
wiegen. Einige Beispiele erlautern Einzelheiten des Verf., eine Zeichnung die ver- 
wrendete App. (A. P. 1697 653 yom 7/3. 1919, ausg. 1/1. 1929.) D o n a t .

Clarence P. Byrnes, Sewickley, ubert. von: Joseph Hidy James, Pittsburgh, 
Pennsylvania, V. St. A., Verfahren zur Beliandlung komplexer, flussiger, teilweise oxy- 
dierter Produkte und dabei hergestellte Stoffe. Nach E. P. 138 113; C. 1921. IV. 1025 
u. A. P. 1 697 653; vgl. vorst. Ref., erhaltliche u. durch fraktionierte Dest. gewonnene
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Alddiydfettsauren werden in Ggw. anderer durch die teilweise Oxydation gebildeter 
Zwischenprodd. wie oxydierter organ. Sauren durch Yerseifung der Sauren, Isolierung 
der Scifen u. Zers. m it HCI 4— 10%ig. in Harzsduren ubergefiihrt. Die Prodd. haben 
z. B. Erweichungstempp. von 65—72°, F. von 85— 120° u. sind bei Zimmertemp. sprode 
u. von heli- bis dunkelbrauner Farbę. (A. P. 1 894 352 vom 13/7. 1920, ausg. 17/1. 
1933.) D o n a t .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Karl Wiesler, Konstanz), Herstellung von Aceialdehyd aus Athylalkohol 
durch tlberleiten eines Gemisches von A.-Dampfen m it 0 2 oder 0 2 enthaltenden Gasen 
iiber Ag- oder Cu-Katalysatoren unterhalb 520°, 1. dad. gek., daB ein Gemisch, welches 
auf je 2 Voll. A.-Dampf 0,6—0,9 Vol. 0 2 enthalt, angewendet wird. — 2. dad. gek., 
dafi Luft durch 90—95%ig. A. durchgeleitet wird bei einer Temp. zwischen 50 u. 70°, 
Yorzugsweise bei 55— 65°. — 3. dad. gek., daB die bei der Rk. entstehenden Gase nach 
der Abkiihlung, wobei ein Teil des Acetaldehydgeh. kondensiert wird, im Gegenstrom 
zuerst m it Yerd. A. u. dann m it W. gewaschen werden u. die gesamte Waschfl. m it 
dem kondensierten Teil des Acetaldehyds vereinigt wird, wobei ferner gegebenenfalls 
das Gemisch zwecks Abtrennung des Acetaldehyds rektifiziert, ein Teil des Riickstandes 
gekiihlt u. zur erwahnten Gegenstromwaschung zuruckgeleitet, der Rest des Riick- 
standes zwecks Ruckgewinnung reinen konz. A. rektifiziert u. der letztere wieder zum 
SattigungsgefiiB zuriickgebracht wird. — 4. dad. gek., daB die Abtrennung des Acet
aldehyds aus der Waschfl. durch Rektifikation bei einem Druek, der hoher ist ais der 
atmosphar. Druck, ausgefiihrt wird. — Nach dem Verf. werden auch beim Arbeiten 
in techn. MaBstabe ein unerwunschter Temperaturanstieg u. dam it unerwunschte 
Nebenrkk. Yermieden. An Hand schemat. Zeichnungen der App. wird die Arbeitsweise 
naher dargelegt. (D. R. P. 573 537 Kl. 12o vom 28/1. 1931, ausg. 3/4. 1933. A. Priorr. 
29/1. u. 29/3. 1930.) R. H e r b s t .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinchen (Erfinder: 
Martin Mugdan und Johann Sixt, Munchen), Herstellung von Glyozal aus Acetaldehyd 
u. Salpetersaure bei Ggw. von Katalysatoren, 1. dad. gek., daB Acetaldehyd, Yorzugs
weise in der Form von Paraldehyd, m it wss. H N 03 bei Tempp. oberhalb 30°, vorteilhaft 
zwischen 30 u. 60°, bei Ggw. von Stickoxyden oder anderen Katalysatoren zu einer 
homogenen FI. durchmischt wird. — 2. dad. gek., daB die Rk. durch abwechselnde 
oder ununterbrochene Zumischung von Salpetersaure u. von Aldehyd zu der Rk.-Fl. 
weitergefiihrt wird, wobei zweckmaBig ein solcher tlberschuB von Aldehyd angewandt 
wird, dafi die am Schlusse der Operation erhaltene Glyoxallsg. nur mehr geringe Mengen 
Yon Salpetersaure enthalt. — Z. B. werden zu 10 1 20%ig. H N 03, die sich in einem 
Ruhrkessel aus Chromnickelstahl m it RuckfluBkuhler befinden, bei 40—55° unter 
Zuleiten von etwas N 0 2 2 kg Paraldehyd allmahlich zugegeben. Das Abgas wird m it 
k. W. gewaschen zwecks Ruckgewinnung des Acetaldehyds. Nach Erlahmen der Rk. 
werden 1 kg H N 03 von 65% u. 0,66 kg Paraldehyd eingefuhrt; diese Operation kann 
mehrmals wiederholt werden, da die Umsetzung auch in der sich stark verdunnenden 
H N 03 bei Ggw. Y on S tic k o x y d e n  n o c h  r a s c h  yerlauft. Aus 25 kg Aldehyd (einschlieBlich 
des w'iedergewonnenen) u. 26 kg H N 03 (100°/o) werden so in 14 Stdn. 15 kg Glyoxal 
e r z e u g t ;  diese Menge e n ts p r ic h t  e in e r  A u s b e u te  Y on 46%, b e r . auf den Y e rb ra u c h te n  
Aldehyd. Die Rk.-Fl. e n th a l t  am Ende der Rk. neben 20% Glyoxal nur 0,6% H N 03. 
Durch Yakuumdest. wird daraus ein hellgelbes festcs Prod. m it 76% Glyoxalgeh. iso
liert. A is K atalysatoren eignen sich fur die Rk. auch Vanadinsaure, selenige Saure 
oder akt. Kohle. (D. R. P. 573 721 Kl. 12o vom 3/1.1932, ausg. 5/4.1933.) R. H e r b s t .

Roland Runkel, Mainz-Mombach, Verfahren zur Gewinnung vcm Essigsaure aus 
Pflanzenmaterial durch Behandlung desselben in zerkleinertem Zustande m it Yerd. 
anorgan. Basen, gegebenenfalls Umsetzung der schwach bas. Ablaugen m it Mineral- 
saure u. Isolierung der in Freiheit gesetzten Essigsaure durch Extraktion u. Dest. 
des Extraktes, 1. dad. gek., daB man die bas. Behandlung bei Tempp. vornimmt, 
die um 100°, yorzugsweise zwischen 90 u. 110°, liegen, 2. dad. gek., daB die aus der 
Behandlung entstehende Ablauge mehrfach zur Behandlung weiterer Mengen des 
Pflanzenmaterials verwendet u. so an M etallacetat angereichert wird. — Z. B. werden 
125 kg Buchenholzhackspane (oder Fichtenholzhackspane oder Strohhaeksel) m it 360 kg 
einer wss. Lsg. Yon 10 kg NaOH 6 Stdn. bei 90— 100° eingeweicht, ablaufen gelassen u. 
durch Diffusion ausgewaschen. Von den vereinigten Laugen wird %  m it 10 kg NaOH u. 
W. auf die anfangliche Konz. gebracht u. wieder 125 kg lufttrockene Hackspane dam it 
behandelt. Dies wird noch zweimal wiederholt. Von der 12—14° Be starken Lauge
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werden s/i zu weiteren Holzbehandlungen benutzt, 1/4 zur Freisetzung der Fettsauren 
mit H2S04 behandelt, extrahiert u. die Essigsaure in bekannter Weise durch Dest. 
abgetrennt. 7—7,5% Essigsaure, absol. gedacht, werden so auf absol. troekenes Holz 
berechnet erhalten. (D. R. P. 571 590KI. 12o vom 31/8. 1930, ausg. 2/3.1933.) D o n a t .

Charles Pfizer & Co., Brooklyn, iibert. von: Richard Pasternack, Brooklyn, 
und William Ralph Giles, Richmond Hill, New York, V. St. A., Verfahren zur Her- 
stdlung von leicht loslichem Calciunigluconat. Ca-Gluconat wird ais 11. Pulver erhalten, 
wenn etwa 90— 100° h. Lsgg., die z. B. 100 g Ca-Gluconat krystallisiert in 500 ccm 
W. enthalten, durch Verspriihen in einem Strom trockner Luft von etwa 145° getrocknet 
werden. Die Lóslichkeit in k. W. betragt bis zu 40%- D a s  Salz ist amorph. (A. P.
1900 517 vom 6/7. 1931, ausg. 7/3. 1933.) D o n a t .

Kali-Chemie A.-G., Berlin (Erfinder: Bruno Uebler, Berlin-Niederschoneweide, 
und Friedrich Nessler, Berlin-Baumschulenweg), Herstellung von festem Kcdiumfcrri- 
cyanid neben einer an IC-Ferricyanid u. KC1 gesiitt. Lsg. durch Osydation einer K-Ferro- 
cyanidlsg. m it Cl, dad. gek., daB man die Osydation in der Kalte oder Warnie in Ggw. 
eines bemessenen, bei Beginn oder wahrend des Verlaufes der Oxydation zugesetzten 
Oberschusses an K-Ferrocyanid ais Bodcnkórpcr durehfiihrt. (D. R. P. 573 907 
KI. 12k vom 29/7. 1931, ausg. 7/4. 1933.) D r e w s .

Herbert Wittek, Beuthen, Einschrankung der Ammoniakzersctzung bei der Her
stellung von Cyanamiden der Erdalkalien und des Magnesiums oder Cyanamiden, Cyanaten, 
Cyaniden der Alkalien bzw. Gemischen der letztgenannten Verbindungen m it Hilfe von 
NH3, C, N. u . H 2, 1. dad. gek., daB N2 u. H , in einem Verha.lt.nis von etwa 1: 3 zu- 
geleitet werden. — 2. dad. gek., daB die Menge des N,—H2-Gemisches etwa derjenigen 
Ń2—H2-Menge entspricht, die sieh im Ofen unter den jeweils herrsehenden Bedingungcn 
ohne Zusatz dieser Gase bilden bzw. einstellen wiirde. — 3. dad. gek., daB das in den 
Ofen eingeleitete Gasgemisch aus den Abgascn des Ofens besteht, denen die NH3- 
Menge zugesetzt wird, die yerbraucht wrorden ist. — 4. dad. gek., daB aus den Abgasen 
des Ofens vor dem Zusatz von NH3 die die NH3-Bldg. beeintrachtigenden Gase u. 
Dampfe, wie z. B. H2 u. C02, entfernt werden. — 5. Verf. nach 3, dad. gek., daB dem 
aus nicht weiter verwertbaren Gasen durch Verflussigung entfemten NH3 eine gleich- 
falls aus den Abgasen isolierten Komponenten vor seiner Wiederverwendung in erforder- 
lichen Mengen zugesetzt werden. (D. R. P. 574 357 KI. 12k vom 18/1. 1930, ausg. 
22/4. 1933.) D r e w s .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von Thio- 
hanistoff. Die bekannte Herst. von Thioharnstoff aus Ca-Cyanamid mit Erdalkali- 
sulfiden u. H aS 0 4 oder C02 oder durch Einwirken von H2S auf Ca-Cyanamid wird 
sehr verbessert, wenn man den ganzen ProzeB unter griindlichem Vermahlen in Rohr-, 
Stab- oder Kugelmiihlen vor sieh gehen lafit. — Z. B. werden 900 Teile Ca-Cyanamid 
(20% Gesamtamid-N2) in einer Rohrmiihle m it 700 Teilen CaS u. 1000 Teilen W. 
unter Einleiten von C02 gemahlen. Hierbei entwickelt sieh Hitze, so daB die Rk. 
in 15 Min. beendet ist. Nach Abfiltrieren von den Ca-Salzen werden 99% (berechnet 
auf den Amid-N2) der Theorie an Thioharnstoff gewonnen. Oder es werden 500 Teile 
Ca-Cyanamid (20% Amid-N2) m it 1800 Teilen W. zusammen in einer Rohrmiihle 
feingemahlen, w'orauf H2S bis zur Sattigung eingeleitet wird. Der Gasiiberdruck wird 
unterhalb 1 a t gehalten, die Temp. betragt ca. 50°. Dann werden die gebildeten Ca- 
Sulfide m it H ,S 0 4 zers. u. der entwickelte H 2S wird wieder fiir eine neue Charge ver- 
wendet. Nach Abfiltrieren vom CaS04 werden aus dem F iltra t 256 Teile Thioharnstoff 
entsprechend 95% der Theorie (berechnet auf den Amid-N2) erhalten. (E. P. 389 033 
vom 6/10. 1932, ausg. 30/3. 1933. Sehwz. Prior. 6/10. 1931.“ E. P. 389 042 vom 26/10.
1932, ausg. 30/3. 1933. Schwz. Prior. 27/1. 1932.) E b e n .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben b. Rosslau, Anhalt, Herstellung 
voii Dithiocarbamaten. Die bekannte Herst. von Dithiocarbamaten aus CS2 u. primaren 
oder sekundaren Aminen wird sehr verbessert, wenn 1 Mol CS2 m it 2 oder mehr Mol 
eines Amins in Gas- oder Nebelform aufeinander einwirken gelassen werden, wobei 
inerte Gase ais Verdiinnungsmittel dienen. Es werden so auf einfache Weise auBer- 
ordentlich reine Prodd. gewonnen. Es kónnen aliphat., aromat., alicycl. u. heterocycl. 
Aminę verwendet werden. — Z. B. werden durch Zusammenbringen zweier Wasser- 
gasstróme, von denen der eine innerhalb von 6 Stdn. 18 kg Piperidindampf, der 
andere in derselben Zeit 7,6 kg CS2-Dampf m it sieh fiihrt, in einer Rk.-Kammer 
ca. 25 kg rein weiBes 'pentamełhylendithiocarbaminsaures Piperidin niedergeschlagen. 
In  3 weiteren Beispielen wird die Herst. von cyclohezyldilhiocarbaminsaurem Cyclo-
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hexylamin, dibutyldithiocarbaminsaurem Dibulylamin u. von dicyclohexyldithiocarbamin- 
saurem Dicyclohezylamin beschrieben. (E. P. 387 924 vom 14/7. 1932, ausg. 9/3. 1933.
D. Prior. 11/6. 1932.) E b e n .

F. Hoffmann-La Roche & Cie., Frankreich, Hersiellung von aromatischen Oxy- 
aldehyden. Phenole m it einer Propenylgruppe in o- oder p-Stellung werden in wss. 
alkal. Lsg. m it nitrierten aromat. Sulfonsauren oder Carbonsauren, wie Nitrobenzol- 
m-sulfonsaure, p-Nitrobenzoesaure, l-Chlor-4-nitrobenzol-2-sulfonsaure, oxydiert. Z. B. 
wird eine Lsg. von 164 Teilen Isoougenol u. 240 Teilen m-nitrobenzolsulfonsaures Na 
in 1200 Teilen Natronlauge von 10°/o 3 Stdn. lang zum Sieden erhitzt. Die Kk.-Lsg. 
wird dann angesauert, ausgeathert u. das gebildete Vanillin iiber die Bisulfitverb. 
gercinigt. Man erhalt 136 Teilo Vanillin vom F. 78—79°. In  entsprechender Weise 
wird aus 2-Oxy-3-propenylbenzoesaure Benzaldehyd-2-oxy-3-carJ>onsaure, F. 174— 176°, 
erhalten; nach Umkrystallisieren aus W. F. 178— 179°. (F. P. 741458 vom 23/8.
1932, ausg. 13/2. 1933. D. Prior. 24/8. 1931.) R. H e r b s t .

Chemical Reactions Ltd., London, iibert. von: Josef Varga, Hydrieren von 
lłohnaphtTialin m it iiberschussigem H a in Ggw. von so groBcn Mengen H2S, daB die 
A k tm ta t der Katalysatoren aus der 6. Gruppo des period. Systems erhóht wird. Die 
Hydrierung wird unter hohem Druck u. bei hohen Tempp. durchgefuhrt. Der Partial- 
druck des H2 wahrend der Hydrierung soli 95—97% des Gesamtdruckes ausmaehen. 
Vgl. F .P .  683 070; C. 1930. II. 1774. (Can. P. 299 726 vom 18/11. 1929, ausg: 29/4.
1930.) M. F. Mu l l e r .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Crafton, Pennsylvanien, 
V. St. A., Ozydation von Fluoren. Dasselbe wird m it einer groBen Menge W.-Dampf 
u. einem oxydierenden Gas, wie Luft oder m it C02 verd. 0 2, bei 350—500° iiber einen 
Metalloxydkontakt oder eine geeignete, mindestens eine basenaustauschende Verb. ent- 
haltende Kontaktmasse, die liberdies wenigstens ein Metali der 5. oder 6. Gruppo 
des period. Systems der Elemente, wie V, in nicht austauschbarer Form enthalt, ge- 
leitet. Es wird so Fluorenon erhalten. Ais Verunreinigungen entstehen dabei saure 
Verbb., wie Phthalsaureanhydrid u. Maleinsaure, welche beim Abkiihlen unterhalb 
191°, wobei das Phthalsaureanhydrid in Phthalsaure iibergeht, abgeschieden werden. 
Ebenso kónnen gemaB dem Verf. die Homologen des Fluorens, seine Dehydrierungs- 
prodd., wie Dibiphenylenathen, Bisdiphenylenathan, sowie seine Substitutionsprodd., 
wie halogenierte Fluorene, katalyt. zu Fluorenon oder halogenierlem Fluorenon oxydiert 
werden. (A. P. 1892 768 vom 31/10. 1928, ausg. 3/1. 1933.) R . H e r b s t .

H. Th. Bóhme Akt.-Ges., Cliemnitz, Śaehsen, Hersiellung von Telrahydrofurfur-
alkohol durch katalyt. Hydrierung von Furfurol bei 140—170° in Ggw. eines Ni-Kiesel- 
gurkatalysators. Der Alkohol wird ais Wasch-, Reinigungs-, Netz- u. Dispergierungs- 
mittel event. zusammen mit Seifcn, sulfonierten Olen, Schwefelsaurcestern hóher 
molekularer aliphat. Alkohole oder aromat. Sulfonsauren benutzt. (E. P. 388 703 vom 
17/10. 1932, ausg. 23/3. 1933. D. Prior. 7/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Stolz,
Frankfurt a. M.-Hochst, Walter KroB, Baden-Soden, Taunus, und Hans Schlichen- 
meier, Bad Soden, Taunus), Darstellung von Piperidin und seincn Abkommlingen, dad. 
gek., daB man Pyridin  (I) oder seine Abkómmlinge in Ggw. von reinen oder gemischten 
Nickelkatalysatoren, die durch Red. der durch langsames Ausfallen bei erhóhter Temp. 
in feinstkrystallin. Form auf einen Trager niedergeschlagenen Metallverbb. bei Tempj). 
iiber 400° hergestellt sind, mit H 2 unter Druck boi hóherer Temp. behandelt. — Man 
hydriert z. B. I bei 130— 1S0“ u. 40—60 a t  m it einem Ni-Kontakt, der aus N i-N itrat 
in Ggw. von Bimsstein m it Na2C03 u. Red. bei 400° erhalten ist. — Ebenso kann man
2-Methyl-5-athylpyridin hydrieren. — Aus 2,6-Dimethylpyridin-3-carbonsduremethylesler 
entsteht dio Hexahydroverb., Kp.s 72—77°. — Dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,ó-carbon- 
saurediathylester liefert die Hexaliydroverb. vom Kp., 144—154°. (D. R. P. 574 137 
KI. 12 p vom 12/8. 1925, ausg. 10/4. 1933.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Seliweiz, Hersiellung von 
basischen Derwaten substituierler Chinolinearbonsauren. 2-Chlorchi?iolin-4-carbonsdurc- 
diathylathylendiamid (F. 74°) liefert beim Kochen m it Na in Hexylalkohol die 2-n-Hexyl- 
oxyverb., F . 73°, wl. in k. PAe., 11. in w. PAe. — Aus 2-Chlorchinolin-4-carbonsaure- 
diathyl-1,3-propylendianiid (F. 72°) u. Na in Butanol wird die 2-n-Butyloxyverb. e r
halten, F. 63°. Die entsprechende 2-n-Hexyloxyverb. h a t F. 75°. (Schwz. PP. 157 848,
157 849 vom 21/12. 1931, ausg. 16/12. 1932, u. 157 850 vom 21/12. 1931, ausg. 2/1. 
1933. Zuss. zu Schwz. P. 137 338; C. 1930. II. 625.) A l t p e t e r .
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X. Farberei. Farben. Druckerei.
H. Th. Bóhme, Akt.-Ges., Die Bedeutung der feitsauren Carboxylgruppe fiir 

die Industrie der Teztilhilfsmittel. Erwiderung auf die Bemerkungen von K. L i n d n e r  
(C. 1933. I. 2872) zum Aufsatz von H. S t a d l i n g e r  (C. 1933. I. 1845). (Fettchem. 
Umschau 40. 30—31. Febr. 1933. Ckemnitz.) S g h o n f e l d .

Hermann Stadlinger, Die Bedeutung der feitsauren Carboxylgruppe fiir die 
Industrie der Teztilhilfsmittel. (Vgl. vorst. Ref.) Polemik gegen L i n d n e r  (C. 1933. I. 
2872). (Fettchem. Umschau 40- 31—32. Febr. 1933. Charlottenburg.) SCHONFELD.

J. F. Stocker, Capillare Erscheinungen an Gewebefasem. Erwiderung au f die 
Arbeit von K . Schullze. (Vgl. C. 1833. I. 128.) Auf Grund der Werte fiir Steig- u. 
Luftverdrangungsvermógen kann man bei allen Textilstoffen u. allen Benetzungs- 
methoden die Benetzungsgeschwindigkeit im voraus bestimmen. Damit ergibt sich, 
daB Steigvermógen u. Luftverdriingungsvcrm6gen den Benetzungsvorgang beherrschen. 
(Melliands Textilbor. 14. 197—98. April 1933.) S u v e r n .

— , Aguafiber, Wasseranziehung und Diffusion. (Ygl. C. 1933. I. 3005.) Ab- 
schlieBendc Polemik von J. Vallee u. von Justin-Mueller. (Rev. gćn. Teinture, 
Impress., Blanchiment, Appret 11. 193—95. Marz 1933.) F r i e d e m a n n .

F. L. Goodall, Die Bestandigkeit von Wollfarbungen gegen Nafibehandlungen. 
Typ. NaBbchandlungen sind: Benetzung, Wiische, Walkę, Potten, Carbonisieren u. 
Chloren; weniger eindeutig sind: Dampfen, Schwefeln, Biigehi u. der EinfluB des 
SchwciBcs. Auch dio Lichtcchtlieifc ist eng mit der Feuchtigkeit yerkniipft, da bei 
Abwesenheit von W. kein VerschicBen eintretcn kann. Besprochen werden nicht chem. 
Zerstorungen des Farbstoffs durch Cl oder S, sondern nur Einww. auf das System 
Faser—Farbstoff. „Ausbluten“ heiBt Ablósung von Farbstoff von der Faser, Ubergang 
in dic umgebcndc FI. u. Wiederaufziehen auf benachbarte Fasern. Die iibliche Wasch- 
probe mit Zopfen ungefiirbten u. gefarbtcn Materials ist ungenau, vor allcm, weil Alkali- 
reste nicht geniigend beachtet werden. Es wurden daher lose gewebte Stoffe m it 2,5% 
Saureorange GG (C. I. Nr. 27), 2% Erioechtorange GS, 3%  Polargelb R  conc. (C. I. N r.430) 
u. 2%  Terracolta A O R  (nachchromiert) gefarbt, der Farbstoff der Muster mengen- 
miiBig bestimmt u. dic Muster 30 M n. bei 20, 40, 60 u. 80° mit Lsgg. von N aH ,-P 0 4, 
Na2H -P 0 4 u. Na3PO., bei ph =  7— 10,5 behandelt; dio Menge des ausgebluteten F arb
stoffs wurde colorimetr. bestimmt. Stets nahm das Ausbluten m it steigendem pn, am 
meisten iiber 9,5, zu. (5 Kurvenbilder.) Vergleicht man die Kurven der vier Farbstoffe 
bei gleicher Temp., z. B. 40° =  n. Waschtemp., so erkennt man die groBe Oberlegen- 
heit des nachchromierten Terracolta AOR, dem Polargelb, Erioechtorange u. zuletzt 
Saureorange GG folgen. Wolle halt Alkali u. Sauren iiuBerst zah fest. H at ein Woll- 
stoff nach vollendeter Wascho noch z. B. 0,01% Na2C03 bei 35% Feuchtigkeit, so ist 
dic Wolle mit einer rund 0,03%’S- Alkalilsg. in Beriihrung =  pn von 8,5. Dabei blutet 
in 30 Min. Saureorange GG zu 20% aus, Erioechtorange GS zu 3% , die beiden anderen 
genannten Farben gar nicht. Beim nachfolgenden Trocknen verstarken sich die Fehler 
durch Steigerung der Temp. u. Konzentrierung des Alkalis bis pn =  10,5 u. mehr, 
was in der Praxis oft das Ausfarben ins WeiB verschuldet. Da das Ausbluten auch 
zeitabhangig ist, so ist schnelles Trocknen ratsam. Sehr wesentlich ist die Flottenlange: 
bei 1: 5 ist die Extraktion 24,6%, bei 1: 75 61% . Bei Waschechtheitsprufungen sollte 
nie yergessen werden, die alkal. oder saure Rk. des Musters zu bcrucksichtigen; alkal. 
Muster blu ten 'stets starker! Vorss. ergaben, daB das prozentuale Ausbluten fiir alle 
Farbtiefen das gleiche ist. So konnen die Prozente ins Bad ausblutenden Farbstoffs 
unabhiingig yon der Handelsstiirke des Farbstoffs gemessen werden, nur unter kon
stanten Bedingungen, z. B. Ph =  9,5, Zeit 30 Min., Flottenlange 1: 25, Temp. 40°. 
Die Zugrundelegung solcher Farbstoffextraktionswerte bei der Aufstellung der Echt- 
heitsnummem wiirde groBe Vorteilc bieten. (J. Soc. Dyers Colourists 49. 97—101. 
April 1933.) " F r i e d e m a n n .

Georg Rudolph, Seeioasserechte Fdrbungen a u f Wolle. Es werden eine Reihe von 
Wollfarbstoffen aufgefiihrt, die eine geniigende Licht-, Wetter- u. Salzwasserechtheit 
besitzen, um fiir Badeanziige Verwendung zu finden. Von den sauer farbenden kommen 
vor allem Supranolfarben u. einige Alizarinfarbstoffe in Frage; fiir Dunkelblau emp- 
fehlen sich die Sulfoncyanine, fur Schwarz Sulfoncyaninschwarz BB , Palatinecht- 
schwarz W A N  u. WAGN. Auch fur helle Modetóne verwendet man Palatinechtfarben. 
Fiir volle, bunte Farben eignen sich die Metachromfarbstoffe, unter denen sich auch 
eine Anzahl echtester Alizarinfarbstoffe befindet. In  gleicher Weise sind auch yiele
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Alizarinfarbstoffe nach dem Nachchromierungsverf. zu verwenden. (Mschr. Text.-Ind. 
48. 55—56. Marz 1933.) F r i e d e m a n n .

W. Minajew und P. Moryganow, Unterszichungen iiber Adsorplion des verkiipten 
Indigoblaus von der Baumwollfaser. (Vgl. C. 1931. I. 3512.) Schutzkoll. wirken bis 
zu einer gewissen Hohe (1 g im 1) giinstig auf das Farbevermógen der Indigokiipe, 
unterhalb u. obcrhalb des optimalen Zusatzes sind sie wirkungslos oder schadlich. 
In  optimaler Menge zugesetzt, setzt das Schutzkoll. den Stabilitatsgrad der Ktipc 
hcrab, sein EinfluB auf die Dispersitat u. dam it dio Eehtheit, besonders dio Reib- 
echtheit, ist unbedoutend. Elektrolyte in der Indigokiipe bewirken Farbstoffablagerung 
mehr auf der Faseroberflache, was geringere Reibeehtheit der Farbungen zur Folgo 
hat. NaHC03 bewirkt eine sichtbare Veranderung der Kupę, dio sieh durch Opalescenz 
zu erkennen gibt. Zusatz von NaHC03 zu der Kiipe beschleunigt das Aufzichen auf 
die Faser, was beim Farben auf der Roulettkiipe u. nach dem Klotzycrf. Bedeutung 
gewiimen kann. (Melliands Textilber. 14. 188—90. April 1933.) Su v e r n .

Batrevoy, Die Wahrheit iiber die torgeblichen Fdrbefehler, die einer schlechłen 
Mercerisation folgen. UngleichmaBiger Farbausfall bei Striimpfen wird haufig auf Mer- 
cerisationsfohler zuriickgefiihrt. Vf. zeigt, daB diese Fehler oft durch ungleiehmiiBiges, 
aus amerikan. u. agypt. Baumwollo gemischtes Garn, yerursacht werden. An sich liefert 
auch die sogenannte „Trockenmercerisation“ einwandfreie Prodd. (Rev. gen. Teinture, 
Impress., Blanchiment, Appret 11. 187—91. Marz 1933.) F r i e d e m a n n .

— , Neue Farbstoffe, chemische Praparate und MusUrkarlen. Eine Musterkarte 
der I. G. F a r b e n in d u s t r i e  A kt.-G es. zeigt Saisonfarben fur W inter 1933/34 
(Wolle), eino Typkarte die Chromfarbstoffe der Firma. Echtorangesalz RD  gibt im 
Druck m it den hauptsachliehsten Handelsnaphtholen sehr klare, volle, rotstichigc 
Orangetóne, die den bisherigen Orangekombinationen der AS-Roihe an Eehtheit 
iiberlegen sind. Rapidechtgelb GH konz. Pulver ist mehr ais doppolt so stark ais die 
iiltere GH-Marke. Ńeue Sńprafixfarbstoffe sind Indanthrmbrillantorange R K  Suprafiz, 
■orange R R T  Suprafix, -druckbraun GN Suprafix, die beiden ersten stimmen in 
Farbton u. Echtheitseigg. mit den Teigmarken iiberein, das Druckbraun ha t bei 
reinerem Farbton gróBere Ausgiebigkeit u. bessere Gesamtechtheiten. EcMorange- 
salz LG, ein noues Farbesalz der Naphthol AS-Reihe, gibt gelbstichige Orangetóne 
von hervorragender Wasch- u. sehr guter Lichteehtheit, bei bestimmter Tiefe durfen 
dio Kombinationen m it Naphthol AS-OL u. AS-LT mit dem I-E tikett ausgezeichnet 
werden. E in  Zirkular gibt Vorschrifton fiir die Anwendung des Salzes in der Druckerei. 
(Melliands Textilber. 14. 207—08. April 1933.) S u v e rn .

Emile Tauszig, Die Chromfarbstoffe und ihre Anwendung. Obersicht iiber die 
Chromfarbstoffe in theoret. u. prakt. Beziehung. Chemie der Wolle, chem. N atur der 
wichtigsten Chromfarbstoffe, analyt. Priifung von cliromierten Wollen. Beschreibung u. 
Abbildung der Mikrophotogramme yerschiedener Farbstoffe ais einfache Lsgg., nach 
Zusatz von Ameisensaure u. ais Jlicellen nach dem Chromzusatz. Abgebildet sind 
Eriochromrot B, Chromschwarz T, Chrotnblau N  u. Chrombraun G. In  der Lsg. ist der 
Farbstoff weitgehend dispergiert, mehr noch nach Zusatz der Ameisensaure; der Chrom
zusatz bewirkt den E in tritt der anorgan. Substanz in das Mol. u. die Ausflockung auf 
die Faser. Fehler in der Dosicrung des Bichromats driicken sich in falschen Nuancen aus. 
Die Anwendung der Chromfarbstoffe, insbesondere in der Apparatcnfarberci, wird ein- 
gehend beschrieben. (Rev. gen. Teinture, Impress., Blanchiment, Appret 11. 101—07. 
175—79. Marz 1933.) F r i e d e m a n n .

A. I. Kogan und N. I. Churdenko, Uber einige Salze der Naphthensiiuren und 
dereń Anwendungsmoglichkciten. (Chem. J .  Ser. B. J .  angow. Chem. [russ.: Chimit- 
scheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 637—47. — C. 1932. II. 
3162.) S c h o n f e l d .

H. Courtney Bryson , Silicaifarben. II. (I. vgl. C. 1932. II. 1520.) (Paint 
Varnish Lacąuer Enamel Colour Manuf. 2. 222—23. Sept. 1932.) S c h e i f e l e .

Hans Hadert, Der Ru/3. H . (I. vgl. C. 1933. I. 2749.) (Farben-Chemiker 4. 
136—41. April 1933.) S c h e i f e l e .

A. Vila, Die Ersatzstoffe fiir Bleimennige und die industriellen Anstriche. Nach 
den Unterss. des O f f i c e  N a t i o n a l  d e s  R e c h e r c h e s  e t  d e s  I n v e n t i o n s  bieten 
bleifreie Farben einen yollwertigen Ersatz fiir Bleimennige. Ais Ersatz fiir BleiweiB 
kommt fiir AuBenanstriche ZinkweiB u. fiir Innenanstriehe Lithopone sowie Titan- 
dioxyd m it 20%  ZinkweiB in Frage. (Chim. et Ind. 29. 527—40. Marz 1933.) SC H E IF.

Karl Berg, Bedeutung des Betriebswasscrs fu r  die Chrmngelberzeugung. Vf. ist
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der Ansicht, dafi gipshaltiges Betriebswasser nicht nur bei der Fallung, sondcrn auch 
beim Auswaschen der Chromgelbansatze keine schiidigende Wrkg. auf die Qualitat 
des entstehenden Bleichromates ausiibt. Auch ein geringer Eisengeh. diirfte ohne 
EinfluB sein. (Farbę u. Lack 1 9 3 3 . 139—40. 148. 29/3. 1933.) S c h e i f e l e .

K. Buser, Saugfahigkeit der Pigimnte in bezug au f Weichmacher. I I .  (I. vgl.
C. 1 9 3 3 . I. 2465.) Die starkste Absorption von Weichmacher zeigt RuB, die geringste 
Schwerspat. Die Olzahl nimmt von Tributylphosphat iiber Sipalin MOM nach Tri- 
kresylphosphat fiir siimtliche Pigmente zu. (Farben-Chemiker 4. 135—36. April 
1933.) S c h e i f e l e .

F. A. Mann, Wie man den richtigen Nutzen aus dem Anstrichschutz zieM. Schutz- 
anstriche in Papierfabriken. Fiir Maschinen nimmt man m it Vorteil die ól-, wasser- u. 
hitzefesten Lacke aus Kunstharzen, fiir Eisentrager eine Grundierung von Mennige- 
Eisenoxyd u. eine gegen S unempfindliche Olfarbe. Sehr gut ais Grundierung soli 
Pb-Chromat sein. F ur AuCenanstriche auf Holz cmpfiehlt sich eine Bleifarbe ais Grun
dierung u. ein Leinolfarbeanstrich. Frische Zementbóden streicht man m it Leinol, 
Olfarbe u. Lackfarbe. Wasserrohre schiitzt man durch Teeranstrich. Is t bei Innen- 
raumen Rlicksicht auf Schwefelgase zu nehmen, so muB man ZinkweiB oder Lithopone 
m it Lein- oder Tungól nehmen. Die Qualitat der Farben, Ole u. Yerdunnungen ist 
sorgfaltig zu iiberwachen. Vf. gibt zum SchluB eine Aufstellung der zweckmaBigen 
Anstriche in der Papierfabrik auf Grund der obigen Richtlinien. (Pulp Paper Mag. 
Canada 34. 295—96. 310. April 1933.) F r i e d e m a n n .

Wolfgang Neu, Die Aufgaben des Chemikers bei der Bekampfung des Schiffs- 
bewuchses. Zur wirksamen Bekampfung des Schiffsbewuchses sollte der Anstrich auf 
wenige, aber wichtige Bewuchsbestandteile spezialisiert werden, wobei die Art des 
Bindemittels, die zugesetzten Gifte u. das Pigment bzw. der Farbton yariiert werden 
kónnen. Die zugesetzten Gifte kónnen gegemiber allen Anwuchsorganismen nur zur 
Zeit des Anheftcns der Laryen ihre Wirksamkeit entfalten. Yf. hat festgestellt, daB 
bei der Wahl der Unterlage durch dio Laryen auch eine opt. Mitwrkg. sta tthat. Bei 
OSTW ALDsclien Farbpapieren, die zwischen Glas- oder Celluloidplatten eingekittet 
u. im Meere yersenkt waren, ergab sich, daB griine Farbtone in hohem Grade yon den 
Cyprislaryen bei der Ansiedlung gemieden werden. (Angew. Chem. 46. 227—29. 22/4. 
1933.) S c h e i f e l e .

A. W. Rick, Vom Aufbau der Bitumenanstriche. Teerpechanstriche sind licht- 
bestandiger ais Natur- u. Erdólasphaltanstriche, aber weniger widerstandsfahig gegen 
chem. Agenzien. Einarbeitung yerseif- u. ąuellbarer Stoffe beeintrachtigt dio chem. 
Widerstandsfahigkeit. Gute Losungsm. sind die aromat. KW-stoffe, wie Losungsbenzol, 
Schwerbenzol etc. (Farbę u. Lack 1 9 3 3 . 175. 184. 19/4.) S c h e i f e l e .

H. Courtney Bryson, Bemerkungen uber Fiillstoffe. Bedeutung des spez. Gew. 
u. der TeilchengróBo u. -form. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 9. 135—37. April 
1933.) S c h e i f e l e .

Herbert J. Wolfe, Die Beziehung der Druckfarbe zur Papiersorte. (Amer. Ink 
Maker 1 1 . Nr. 4. 9—13. 19. April 1933.) S c h e i f e l e .

S. A. de Lacy, Plasliziłat von Anslrichfarben. EinflufS der Lagerung. Beschreibung 
eines Plastometers u. einiger Yersuchsmessungen. (Oil Colour Trades J. 83 . 985—87.

Paul Kamp, Uber Mikrographie von Zinkwei/3. F iir die Herst. yon mikroskop. 
Praparaten ist ein Einbettungsmittel erforderlich, welches m it dem zu untersuchenden 
Prod. nicht reagiert, bei Yerwendung von Olimmersion auch ohne Deckglas nicht ąuillt, 
haltbare u. mechan. widerstandsfahige Praparate ergibt, nach dem Verreiben gut yer
lauft, lange haltbar u. jederzeit gebrauchsfertig ist, nach dem Verdunsten des Losungsm. 
eine moglichst dunne Schicht hinterlaBt u. einen móglichst niedrigen Brechungsindex 
aufweist. Ais besonders giinstiges Dispersiousmittel erwies sich eine 0,5%ig. Lsg. von 
„Glutolin S  25“ . Herst. des Praparates: 50 mg Pigment abwiegen, m it einigen Tropfen 
Wasser anreiben, welches 0,1% Saponin enthalt, Suspension aus Schalchen mit Saponin- 
wasser in kleinen Zylinder spulen, auf 10 ccm auffdllen u. gut durchschiitteln, darauf 
schnell einen groBen Tropfen der Suspension auf Objekttrager geben, mit ca. 2 Tropfen 
Glutolinlsg. in der Mitte des Objekttragers auf moglichst kleinem Raum yerreiben 
u. dann m it leichtem Druck yerteilen u. in horizontaler Lage trocknen. Die mkr. 
Unters. • gibt AufschluB iiber Teilchenfeinheit, Reinheit, Herkunft etc. des Prod. 
(Farben-Chemiker 4. 129—33. April 1933.) S c h e i f e l e .

14/4. 1933.) S c h e i f e l e .
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Hans von Hortenau, Untersuchung von Ol-, Felt- und bituminósen Filmen mit 
dcm Sandstrahlgcblase. Zur Best. der Haftfestigkcit u. Widerstandsfestigkeit von 
niehttrocknenden u. halbtrocknenden Ol-, Fett- u. bitumiiiósen Filmen wird der Film 
in zeitlich festgelegten Intervallen zuerst mit Sand, dann aus einer Diise mit W. be- 
strahlt, hierauf m it einem bestimmten Volumen HCl ( 1 : 2 )  begossen u. schlieBlich 
noehmals mit W. bestrahlt. Diese Operationen werden so oft wiederholt, bis auf dcm 
Eisenuntergrund Punktchen u. Flecko durch HCl sichtbar werden. Die Zahl der Ope
rationen gibt ein MaB fiir die Eigg. des Filmes. (Farben-Chemiker 4. 127—29. April 
1933.) __________________  SC H EIFELE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
von Textilhilfsmitleln, dad gek., daB wasserunl. Aminę, Carbonsaure- oder Sulfonsśiure- 
amide, die mindestens ein an Stickstoff gebundenes H-Atom, aber keine OH-Gruppen 
entlialten, m it Polyathylenglykolen, die mindestens 6 Athenoxygruppen enthalten, 
oder dereń Monoathern bzw. -estern oder der entsprechenden Menge Athylenoxyd 
bzw. Athylenhalogenhydrin kondensiert werden. Beipicle: 1. 18 Mol Athylenoxyd
werden m it 1 Mol Octodecylamin gemischt u. das Gemisch wird im Autoklaven auf 
150° erhitzt. Anwendung: in der Farberei, Appretur, zum Schlichlcn. 2. 3 Teile Kokos- 
nuBfettsiiurcamid werden m it 1 Teil des Kondensationsprod. aus 10—30 Mol Athylen- 
oxyd m it 1 .Mol Oleylalkohol gemischt. 3. 100 Teile des Kondensationsprod. aus 
18—20 Mol Athylenoxyd u. 1 Mol Diiithylenglykol werden m it 30 Teilen Brom lang- 
sam unter Eiskiihlung gemischt. Das Gemisch wird langsam auf 95° erhitzt u. H20 , 
sowie HBr abdest., darauf nach Zusatz von 2,7 Teilen Octodecylamin u. 1,3 Teilen 
K 2C03 3 Stdn. auf 50—60° erhitzt u. schlieBlich 20 Teile A. hinzugefiigt. Nach F il
trieren u. Eindampfen erhalt man eine wasserl. M. 4. 6 Mol Athylenoxyd werden 
langsam zu 1 Mol Monochlorcssigsaure hinzugefiigt. 1 Mol des cntstandenen Hexa- 
athylenglykolmonochloressigesters wird unter Zusatz von 1 Mol K 2C03 m it 1 Mol 
Dodecylamin gemischt u. das Gemisch auf 100— 120° erwarmt. 5. 12,5 Teile Dodeean- 
sulfamid u. 11 Teile Athylenoxyd werden 8 Stdn. auf 170° erhitzt, dann 11 Teile 
Athylenosyd hinzugefiigt. Das Ganze wird noehmals in gleiclier Weise behandelt.
G. 16 Teile p-Toluolsulfonsaureamid werden 4 Stdn. m it 10 Teilen Athylcnoxyd im 
Autoklaven auf 170° erhitzt. Dann wird unter Zusatz von 10 Teilen Athylenoxyd 
O1/® Stdn. u. nach Zusatz von weiteren 10 Teilen Athylenoxyd noehmals 121/, Stdn. 
unter gleichen Bedingungen erhitzt. (E. P. 380 851 vom 10/4. 1931, ausg. 20/10.
1932.) S c h m a l z .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: 
Kurt Lindner und Arno Russe, Oranienburg), Iieinigungs-, Emulgierungs- und Be- 
nelzungsmittel, bestehend aus Sulfonsauren oder sulfonsauren Salzen von hochmole- 
kularen aromat., hydroaromat. oder gemischt aliphat.-aromat. Phenonen oder Ketonen 
allein oder zusammen mit organ. Losungsmm. Genannt ist: Na-Salz des sulfonierten 
Oleophenons, erhalten durch Kondensation von 1 Mol Olsaurechlorid mit 6—8 Mol 
Bzl. unter Zusatz von wasserfreiem Aluminiumchlorid u. die ebenso unter Yerwendung 
von Stearinsaure-, Kokosfettsaure-, Ricinolsaurechlorid erhaltliehen sulfonierten Phe- 
none. An Stelle von Bzl. kann Toluoi, Xylol, Chlorbenzol, Phenol, Tetrahydronaph- 
thalin zur Kondensation verwendet werden. Anwendung: Bei der Druckbeuche u. 
Bleiche von Baumwolle, beim Mercerisieren u. Appretieren von Baumwolle, beim 
Bleichen von Sulfitcellulose, beim Waschen, Walken u. Carbonisieren von Wolle, beim 
Waschen u. W alken von Leder u. Fellen. (D. R. P. 567 361 KI. 8o vom 29/7. 1926, 
ausg. 31/12. 1932.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Netz-, Reinigungs- und 
Dispergiermittel, bestehend aus Gemischen von Kondensationsprodd. hoherer Fett- 
sauren m it NH3, aliphat., aromat., hydroaromat. oder heterocycl. Aminen oder 
D eriw . oder Substitutionsprodd. oder Salzen derselben u. echten Sulfonsauren 
der aliphat., aromat, oder hydroaromat. Reihe, insbesondere solchen, die ein hohes 
Netz- u. Dispergiervermógen besitzen oder dereń Salzen. Anwendung: in der 
Textilindustrie, insbesondere zum Behandeln von Kunstseide zur Yerbesserung des 
Griffes. (Holi. P. 27 610 vom 3/9. 1929, ausg. 15/9. 1932. D. Prior. 20/10. 
1928.) S c h m a l z .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Deutschland, Netz-, Reinigungs- und Emul- 
giermittel, bestehend aus Estern der mehrbas. Sauren, die durch Yerestem, z. B. Sulfo- 
nieren von hóhermolekularen Alkylenglykolen, z. B. aus Spermacetiól, Doglingstran,
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erhaltlich sind. Sie dienen ais Zusiitze zu sauren Farbebadern, zu Belmndlungsbadern
aus hartem W. fiir Textilstoffe, die z. B. zum Entfetten von Bohwolle, zum Waschen
u. Bleichen yerwendet werden. (F. P. 736 655 vom 4/5. 1932, ausg. 26/11. 1932.
D. Prior. 4/5. 1931.) SCHMALZ.

I. G. F arben industrie  A kt.-Ges., F rankfurt a. M., Nelz-, Beinigungs-, Emułgie.r- 
und Dispergiermittel, gek. durch die allgcmeine Formel (I), worin Bi einen beliebigon or- 

t) a h a  t t  gan. Rest, R 2 Alkyl u. X  einen beliebigon organ. Rest
I  R, —CO— 3 oder H bedicutot. Die Verbb. oder dereń Salze

dienen zum Gesehmeidigmachen, Beschweren u. 
Apprelieren yon Geweben, insbesondere Viscoseseide. Genannt sind Schwefelsaurcester 
dor Kondensationsprodd. aus Athanolamin u. Kokosnufifettsaurechloriden, Stearyl- 
chlorid, Laurylchlorid. (F .P . 41447 vom 1/3. 1932, ausg. 10/1. 1933. D. Prior. 2/3.
1931. Zus. zu F .P . 669 517; C. 1930. I. 1701.) S c h m a l z .

Chemische F ab rik  vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Nciz- und Durchdringungs-
mittel, bestehend aus einem Gemisch eines Phenols m it einer alicycl. Carbonsaure, wie 
Kolophonium, Naphthensaure u. einer nicht phenol. Verb., die in Ggw. von Phenol 
ais Netzmittel wirkt, wie Diatliylenglykolmonobutylather, Methylcyclohexanol, Tetra- 
lin, Methylcyclohcxanon, Triathanolamin. (Scłiwz. P . 156 644 vom 3/8. 1931, ausg. 
17/10. 1932. D. Prior. 20/8. u. 16/9. 1930. — Zus. zu Schwz. P. 128 440; C. 1929. I. 
2357.) Schmalz.

H. Th. Bóhme A kt.-G es., Chemnitz, Verfahren zur Erhohung der Capillaraktivitdt 
von Fliissigkeiten, dad. gek., daB man den Fil. Sulfonierungsprodd. hohermolekularer 
aliphat. Alkohole, die mindestens ein m it einer OH-Gruppe u. m it mindestens zwei 
weiteren C-Atomen in direkter Bindung stehendes C-Atom enthalten, zusetzt. An- 
wendung zum Walken von Wolle. (Schwz. P. 156 087 vom 14/6. 1930, ausg. 1/10.
1932.) S c h m a l z .

H . Th. Bóhm e A kt.-Ges., Chemnitz, Verfahren zur Erhohung der Capillarakłimtat 
V07i Fliissigkeiten, dad. gek., daB man den Fil. Ester der Fettschwefelsauren m it aromat. 
Alkoholen zusetzt. Die Ester werden durch Veresterung der Fettsulfonsauren oder 
besser durch Sulfonierung der Fettcarbonsaureester unter yólliger oder teilweiser Um- 
lagerung der Arylgruppe an die Sulfonsauregruppe gewonnen. Anwendung: zum 
Netzen, Dispergieren u. Emulgieren in der Textil-, Papier- u. ierferindustrie, in der 
Pharmazie u. Kosmelik u. bei der Schadlingsbekampfung, in der Fettspallung, Farberei, 
Tinieiifabrikation, ais Zusatz zu Bohrolen, keramischen Massen, ais Slaubbindemittd. 
(Schwz. P . 156 645 vom 24/6. 1929, ausg. 17/10. 1932. D. Prior. 23/7. 1928. Zus. 
zu Schwz. P. 146 254; C. 1932. 1. 291. — C. 1 9 3 2 .1. 291 [Oe. P. 125 178].) S c h m a l z .

D eutsche H ydrierwerke A kt.-G es., Deutschland, Bader zur Behandlung von 
Sloffen aller Art, gek. durch einen Geh. an Schwefelsaureestern hóherer Fettalkohole, 
die mindestens 8 C-Atome u. in der K ette mehrere Halogenatome enthalten. Genannt 
sind halogenierte Oleylalkoholschwefelsaureester. Anwendung: zum Behandeln von 
Textilstoffen, Papier, Leder, zum Fdrben, Bleichen, Mercerisieren, Apprelieren. (F. P.
736 771 vom 6/5. 1932, ausg. 28/11. 1932. D. Prior. 18/5. 1931.) S c h m a l z .

I. G. F arbenindustrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M., Mittel zur Behandlung von
Werkstoffen, bestehend aus einer Lsg. einer polymeren Carbonsaure, wie Polyacrylsaure 
oder polymerisierten Gemischen aus Acylsaure u. Acylsaurenitril oder Styrol, oder dereń 
Salzen. Anwendung: ais Yerdickungs-, Emulgier- u. Bindemittel im Zeugdruck, zur 
Appretur u. Beschwerung, zum Inipragnieren, Schlichten, ais Desinfektions- u. Schadlings- 
bekampfungsmiłtel, zum Konservieren yon Latex, in der iacH abrikation u. Pharmazie, 
in der Kupon farberei, im Atzdruck. (Schwz. P. 156 724 vom 4/6. 1931, ausg. 1/11.
1932. D. Prior. 14/6. 1930.) S c h m a l z .

N. V. D rya M aatschappij to t E xp lo itatie  van  K unstz ijdefabrieken , Holland 
Behandlung von Kunstseide. Um Kunstseide, insbesondere Acetatseide, in einer einzigen 
Operation zu farben u. zu ayivieren bzw. appretieren oder schlichten, behandelt man 
sie m it einer Seifen-, Fett- oder Olemulsion, der ein Farbstoff zugesetzt ist, u. trocknet, 
gegebenenfalls nach Entfernung yon uberschiissiger Emulsion, ohne auszuwaschen. 
(F. P . 741 010 yom 10/8. 1932, ausg. 4/2. 1933. D. Prior. 20/10. 1931.) B e ie r s d o r f .

H . Th. Bóhm e A kt.-G es., Chemnitz, ubert. von: H einrich  B ertsch, Chemnitz, 
Verfahren zur Herstdlung von Losungen wenig loslicher hóherer Alkohole mit wenigstens
4 C-Atomen in Wasser, dad. gek., daB man ais Lósungsyermittler Substanzenj yer
wendet, die dureh Sulfonieren yon lióheren Fettsauren in Ggw. wasserfreier niederer 
Fettsauren oder dereń Halogeniden bzw. Anhydriden, wie Essigsaureanhydrid, Propionyl-
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chlorid, Buttersaure, erhaltlich sind. Die Lsgg. dienen ais Hilfsmittel in der Kupen- 
Jdrberei. (A. P . 1 8 8 1 3 4 7  rom  11/6. 1927, ausg. 4/10. 1932. D. Prior. 15/6. 
1926.) SCHMALZ.

Im perial Chemical Industries L td., London, R ichard  F ran k  Goldstein und 
W ilfred A rchibald Sexton, Blackley, Manchester, Darstellung von chlor- und brom- 
substituierten Alkoxyaminóbenzolen. Man behandelt 4,4'-Dialkoxydiphenylhamstoffe mit 
chlorierenden oder bromierenden Mitteln u. yerseift die so entstandenen 2,2'-Dichlor- 
bzw. 2,2'-Dibrom-4,4'-dialkoxydiphenylhamstoffe zu den entspreehenden 2-Halogen-
4-alkoxy-l-aminobenzolen. — Z. B. wird symm. 4,4'-Didthoxydiphenylhamstoff (I) 
m it Tetrachlorathan gemischt u. das Gemisch auf 40° erhitzt. Dann setzt man allmahlich 
(SOjCZj, hinzu, wobei der suspendierte I  allmahlich unter Entw. von HC1 in Lsg. geht. 
Unter weiterem Riihren wird bis zur Beendigung der HCl-Entw. die Temp. bis auf 50° ge- 
steigert, durch Zusatz von W. das iiberschussige S 0 2C12 zers., die FI. mit Na2C03 schwach 
alkal. gemacht, das Tetrachlorathan durch Wasserdampfdest. entfernt u. der feste 
Riickstand abfiltriert. Die Ausbeute an 2,2'-Dichlor-4,4’-diiUhoxydiphenyUiamsloff (II),
F. 221—223°, betragt 94,6% der Theorie. II  wird ais feuchte Pastę mit wss. NH3 
gemischt u. 2 Stdn. unter Druck auf 150° erhitzt. Die Temp. wird weitere 5 Stdn. 
auf 148— 150° gehalten, das DruckgefaB erkalten gelassen u. der Inlialt abfiltriert. 
Das yon der wss. FI. abgetrennte Ol ist nahezu reines 2-Chlor-4-athoxy-l-aminobenzol, 
iiber das krystallin. Hydrochlorid gereinigt, schm. es bei 22—23°; N-Acelylderiv., F. 97°.
— Analog erhalt man aus symm. 4,4'-Dimethoxydiphenylhamstoff, durch Einleiten yon 
COCl2 in p-Anisidin bei Ggw. yon Alkalicarbonat gewonnen, u. SO„Cl„ uber den 2,2'-Di- 
chlor-4,4'-dimethoxydiphenylhanistoff das 2-Chlor-4-methoxy-l-aminobenzol, Ol, Kp.35 165 
bis 173°; N-Acetylderiv., F. 114°. — Behandelt man I in Tetrachlorathan mit Br, so 
geht er in 2,2' -Dibrom-4,4'-didlhoxydiphmylharnstoff iiber, der bei Verseifung mit 
wss. NH3 das 2-Brom-4-dthoxy-l-aminobenzol, Ol, K p.23 160°, liefert. Die halogen- 
substituierten Alkoxyaminobenzole sind wertvolle Zwischenprodd. fiir die Herst. von 
Farbstoffen. (E. P . 379 741 yom 4/6. 1931, ausg. 29/9. 1932. F .P .  738157 yom 4/6.
1932, ausg. 22/12. 1932. E. Prior. 4/6. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

Joseph Felix  Turski, Warsehau, Polen, Herstellung von Kondensationsprodukten. 
Zu den Reff. nach E. P . 347609; C. 1931. I I . 3550 u. Schwz. P. 154172; C. 1933. I. 
132 ist folgendes nachzutragen: In  analoger Weise wie die Arylide der 2-Oxynaphthalin- 
3-carbonsdure (I) m it m-Phenylendiamin oder m-Toluylendiamin erhalt man auch die 
entspreehenden Arylide von I  m it l,4-Diamino-2,5-dimetlioxybenzol — sowie mit 1,4-Di- 
amino-2-methoxy-5-methylbenzol, helle, in Atzalkalien II. Pulyer, ziehen leicht auf die 
Faser u. werden durch Einw. yon H N 02 u. saurebindenden Mitteln in schwarze Farb- 
stoffe durch Selbstkuppelung umgewandelt. (Schwz. PP. 156 654, 156 655 vom 
17/9. 1930, ausg. 17/10. 1932. Zuss. zu Schwz. P. 154 172; C. 1933. I. 132. Schwz. P .
158 239 vom 17/9. 1930, ausg. 16/1. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

I . G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M. (Erfinder: K arl Dobm aier, 
Leverkusen-I. G. Werk, und H einrich  Clingestein, Koln a. Rh.), Herstellung von 
Azofarbstoffcn, dad. gek., daB man Aminobenzolsulfonsaure-N-oxaikylamide yon der

allgemeinen Formel (nebenst.), in der X  H, 
-.T _^Oxyalkyl Alkyl oder Oxalkyl bedeutet, mit Kupplungs-
 ̂ komponenten, die mindestens SOaH oder C02H

cnthalten, im alkal. Medium yereinigt. — Die 
hiernach erhaltlichen sauren Wollfarbstoffe zeiehnen sieh durch ihre Walkechtheit, 
Egalisierungsyermogen u. Losliehkeit aus. — l-Aminobenzol-3-sulfonsaureoxathylamid, 
darstellbar aus l-Nitrobenzol-3-sulfonsaurechlorid u. Aminoathylalkohol u. Red., gibt 
nach dem Diazotieren u. Kuppeln m it l-Chloracetylamino-8-oxynaphthalin-4,6-disulfon- 
saure einen Wolle ro t farbenden Farbstoff. Mit l-(Chlorsulfophenyl)-3-mcthyl-5- 
pyrazolonen, wie l-(2'-Chlor-4/-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon bzw. l-(2'-Chlor-5- 
sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon bzw. l-(2',5'-Dichlor-4/-sulfophenyl)-3-phenyl-5-pyT- 
azolon erhalt man griinstiehiggelbe Farbstoffe. l-Ami?iobenzol-3-sulfonsauredioxy- 
athylamid, darstellbar aus l-Nitrobenzol-3-sulfonsaurechlorid u. Dioxyathylamin u. 
Red., gibt nach dem Diazotieren u. Kuppeln m it l-[co-Chloracetylamino-8-oxy?iaphthalin- 
4,6-disulfonsdure einen Wolle blaurot farbenden Farbstoff. l-Aminobenzol-4-sulfon- 
saureozypropylamid, darstellbar aus l-Acetylaminobenzol-4-sulfonsaurechlorid u. 
Aminopropylalkohol u. naehtragliches Verseifen, liefert nach dem Diazotieren 
mit l-Oxynaphthalin-4-sulfonsaure einen Wolle orange farbenden Farbstoff; m it
3-Acetylamino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure erhalt man einen gelbstiehig ro t farben-
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den. Farbstoff. Der Farbstoff l-Methoxy-2-amino-4-benzólsulfonsaureoxathylamid — >-
1-Acetylamino-8-oxynnphthalin-4,6-disulfonsdure farb t Wolle blaustichig rot. (D. R . P .
573 047 KI. 22a vom 12/11. 1931, ausg. 27/3. 1933.) F r a n z .

J .  R . Geigy A.-G., Basel, Sehweiz, Darstellung von Monoazofarbstoffen, dad. gek., 
daB man Diazoverbb. von Aminen von der allgemeinen nebenstehenden Formel, worin 

R  einen aromat. Rest, u. X2 H  bzw. gleiche oder verschiedene 
aliphat., araliphat. oder aromat. Reste bedeuten, m it den N-Aryl- 

-NH, sulfoyl- oder N-Benzoylderiw. von l-Amino-8-oxynaphthalin- 
disulfonsaurcn kuppelt. — Die hiernach erhaltlichen Farbstoffe 
farben Wolle u. Seide rot, dio Farbungen zeichnen sich durch 

- N< X , Walk-, Licht- u. Seewasserechtheit aus. — 2-Aminodiphenylalher-
4-sulfonsaure-N-athylanilid, weiCes krystallin. Prod., F . 112°, dar- 

stellbar durch Einw. yon Monoathylanilin auf 2-Nitro-l-chlorbenzol-4-sulfonsaure- 
chlorid, Kondensieren des erhaltenen 2-Nitro-l-ehlorbenzol-4-sulfonsaure-N-athyl- 
anilid m it Phenolnatrium u. Red., diazotiert man u. kuppelt m it 1-p-Toluolsulfoyl- 
amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure-, der erhaltene Farbstoff farbt Wolle u. Seide 
klar rot. An Stello des 2-Aminodiphenylather-4-sulfonsaure-N-athylanilids kann man
2-Aminodiphenylałhersulfonsaureamid, -anilid, -o-toluidid, 2-Amino-2'-methyldiphenyl-
ałher-4-sulfonsdurcanilid verwenden. Verwendet man an Stelle der 1-Arylsulfoylamino- 
8-oxynaphthalindisulfonsaure die l-Benzoylamino-8-oxynaphtlialindisulf<msauren, so 
erhalt man Farbstoffe m it den gleich wertvollen Eigg. m it etwas blauerer Nuance. 
(D. R . P . 573 555 KI. 22 a yom 30/8. 1932, ausg. 3/4. 1933.) F r a n z .

I. G. F arben industrie  A kt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: F ried rich  M uth, 
Leverkusen-I. G. Werk und A ugust M odersohn, Koln-Miilheim), Darstellung von

u-asserunloslichenAzofarbstoffen, dad.gek., 
-OH i daB man diazotiertes 2-Aminodiphenyl-

/  \  sulfon m it Aryliden der 2,3-Oxynaphthoe-
'  C O y  l  saure von der allgemeinen Formel (neben-

steh.), worin X eine Alkyl- oder Alkyl- 
oxygruppe m it der Einsclirankung darstellt, daB X  nicht gleich Y u. Y nur dann H  
sein darf, wenn X  eine Alkyloxygruppe bedeutet, in Substanz oder auf der Faser er- 
zeugt. — Durch Behandeln einer m it l-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-2-methoxybenzol 
getrankten Baumwolle mit diazotiertem 2-Aminodiphenylsulfon erhalt man ein leb- 
haftes gelbstichiges Orange von sehr guter Koch-, Licht- u. Chlorechtheit. Ebenso 
liefern l-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-2-methyl-4-chlorbenzol,-2-methyl-4-meihoxybenzol u. 
-2-methoxy-4-chlorbenzol orange Tone. (D. R . P . 573 046 KI. 22a vom 23/7. 1931, 
ausg. 27/3. 1933.) F r a n z .

N ational A nilinę & Chemical Co., Inc ., New York, iibert. von: F rith jo f Zwilg- 
m eyer, Hamburg, New York, Herstellung eines Trisazofarbstoffes. Man vereinigt 1 Mol. 
tetrazotiertes Benzidin in saurer Lsg. m it 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfon- 
saure, vereinigt in alkal. Lsg. das Zwischenprod. m it 1 Mol. diazotierter 1-Naphthyl- 
amin-G- oder -7-sulfonsauro u. kuppelt dann in alkal. Lsg. m it 1 Mol. 2-Amino-8-oxy- 
naphthalin-6-sulfonsaure. Der Farbstoff farb t Baumwolle aus neutralem oder schwach 
alkal. Bade licht- u. waschecht grau bis blauschwarz; die Farbungen lassen sich durch 
Hydrosulfit leicht rein weiB atzen. (A. P . 1903  021 vom 18/4. 1930, ausg. 28/3. 
1933.) F r a n z .

N ational A nilinę & Chemical Co., In c ., New York, ubcrt. von: R alph  B. P ayne, 
Elma, New York, Herstellung von Trisazofarbstoffen. Man yereinigt 1 Mol. einer diazo- 
tierten Monoacyl-m-diaminsulfonsaure der Benzolreihe m it 1 Mol. eines Amins der 
Benzol- oder Naphthalinreihe ohne OH oder S 0 3H, spaltet die Acylgruppe ab, tetrazo- 
tie rt den so erhaltenen Monoazofarbstoff u. Yereinigt m it 2 Moll. eines m-Diamins 
der Benzolreihe. Man vereinigt diazotierte Oxalyl-m-phenylendiaminsulfonsaure m it
1 Mol. 1-Naphthylamin in saurer Lsg., spaltet den Oxalsaurerest ab, tetrazotiert u. 
kuppelt m it 2 Moll. m-Phenylendiamin; der Farbstoff farb t Baumwolle blaustichig- 
braun, durch Entwickeln m it m-Toluylendiamin auf der Faser werden die Farbungen 
gelber u. lebhafter. (A. P . 1900 417 vom 18/7. 1929, ausg. 7/3. 1933.) F r a n z .

I . G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M. (Erfinder: O ttm ar W ahl, 
Leverkusen-I. G. Werk, W erner M iiller, Koln a. Rh., Adolf K ohn, Leverkusen-
I. G. Werk und E rn s t Teupel, Leverkusen-Wiesdorf), Herstellung von Triarylmethan- 
farbstoffen, dad. gek., daB man aromat. Aminosulfonsauren der nebenst. Formel,
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worin R  H, Alkyl, Aralkyl, Aryl bedoutet, in an 
Aryl—N—CH,—CH2 S03H gjgjj bekanntcr Weise zu Triarylmethanverbb. kon- 

r  densiort u. die so erhaltlichen Verbb. zu Farbstoffen
oxydicrt bzw. daB man in Tri a ry 1 m e th a n verb b. m it 

aromat. NH2-Gruppcn den Athansulfonsaurerest einfiihrt. — Die so erhaltenen Farb
stoffe zeichnen sieh dureli erhohte Losliehkeit u. Klarheit des Farbtons aus. — Der 
Farbstoff aus 1 Mol. p-Dialhylaminobenzaldehyd u. 2 Moll. o-Tolyltaurin u. 0x}T- 
dation der Leukoverb. m it P b 0 2 farbt violett. Man kondensiert das Na-Salz des 
Athylphcnyltaurins m it CH20  u. erhitzt das Diplienylmethanderw. mit Diathylanilin, 
H 2S04 u . K,Ct20 7, es entsteht ein blauviolctter Farbstoff. — Man erhitzt Tetramelhyl- 
diaminodiphenylmetluinhydrol u. m-Tolyllaurin in schwach saurer wss. Lsg. u. oxydiert 
m it P b 0 2 zu einem blauvioletten Farbstoff. — In  das bei 100° dunnfl. Tetraathyl- 
4,4/-diamino-3"-aminotriphe.nylmetlian trag t man chloraihansulfonsaures N a  ein, ru h rt 
bis zum Erstarren der Schmelze u. oxydiert die gebildete Leukosaure zu einem blau- 
griinen Triarylmethanfarbstoff. — 3 Moll. Butylplicnyltaurin erhitzt man m it 1 Mol. 
CH20  in schwach saurer wss. Lsg. u. oxydiert m it 2 Moll. zu dem Wolle blauviolett 
farbenden Farbstoff. Der griine Farbstoff, den man durch Kondensation yon 1 Mol. 
p-Sulfobenzaldehyd m it 2 Moll. Bulyl-m-tolyltaurin u. nachfolgende Oxydation erhalt, 
erhitzt man m it p-Phenetidin solange auf 100°, bis die griine Farbę in Blau iiber- 
gegangen ist, die Schmelze wird in so viel HCl gegeben, daB das iiberschussige Phene- 
tidin in Lsg. geht u. der Farbstoff ausfallt, er farb t Wolle u. Leder blau. Man erhitzt
2 Moll. Benzylphenyltaurin m it 1 Mol. o-Chlorbenzaldehyd in wss. Suspension u. oxy- 
diert die erhaltene Leukosaure, der erhaltene Farbstoff farbt Wolle griin. Durch 
Kondensation yon 1 Słoi. p-Diathylaminobenzaldchyd u. 2 Moll. BenzylphenyUaurin 
in schwach saurer Lsg. u. nachfolgende Oxydation erhalt man einen rotyiolett fiirben- 
den Farbstoff. Der Farbstoff aus Michlers Hydrol u. Diphenyltaurin farbt die tier. 
Faser rotstichigblau. (D. R . P. 574 021 KI. 22b vom 13/9. 1931, ausg. 7/4. 1933.
E. P. 387 956 vom 12/9. 1932, ausg. 9/3. 1933. D. Prior. 12/9. 1931.) F r a n z .

I. G. F arben industrie  A kt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: E rw in K ram er, 
Koln-Deutz), Darstellung von Kupenfarbstoffen aus 4,'-Amino-2-pheny]anthrachinon, 
darin bestehend, daB man 4'-Amino-2-phenylanthrachinon m it reaktionsfahigen 
funktionellen Deriyaten aromat. Carbonsaurcn bzw. deren Substitutionsprodd. zu 
4'-Aroylamino-2-phenylanthrachinon umsetzt. — Das aus 4'-Amino-2-phenylanlhra- 
cliinon u. Benzoylehlorid in Nitrobenzol erhaltliche krystallin. gelbe 4'-Benzoylamino- 
2-phenylanthrachinon farbt Baumwolle aus der Kiipe gelb. Das entsprechende Anthra- 
chinoylaminophenylanlhrachinon farbt Baumwolle aus der Kiipe ebenfalls gelb. Der 
Farbstoff aus l-Aminoanthrachinon-2-carbonsdiirechlorid u. 4'-Amino-2-p]ienylanthra- 
chinmi farbt Baumwolle rot. (D. R. P . 573 558 KI. 22b vom 14/5. 1931, ausg. 3/4.
1933.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M. (Erfinder: H einrich Neres- 
heim er, W ilhelm  Ruppel, Ludwigshafen a. Rh., und W illy E ichholz, Mannheim), 
Darstellung von Flaianthron und dessen Dertiatcn, dad. gek., daB man Anthrachinon-1- 
carbonsaureamid (I) oder dessen D eriw . in organ. Verdiinnungsmitteln in Ggw. yon 
Oxydationskatalysatoren m it oxydierend wirkenden Mitteln behandelt. — Man erhitzt
I  in Pyridin unter Zusatz von Cu-Pulver unter Durchleiten yon Luft so lange zum 
Sieden, bis der Ausgangsstoff sich nicht mehr nachweisen laBt. Ais Oxydationsmittel 
kann P b 0 2, M n02, KĆ103 usw. yerwendet werden. Ais Verdunnungsmittel benutzt 
man Naphthalin, Nitrobenzol, o-Nitrotoluol, Benzophenon, Diphenyl usw. Aus einem 
Gemisch yon l-Amino-6- u. -7-chloranthrachinon, wie es durch Red. des Gemisehes 
der entspreohenden Nitroverbb. erhalten wird, stellt man in der iiblichen Weise das 
Gemiseh der entsprechenden CMoranthrachinm-l-carbonsaureamide her, das bei der 
Oxydation einen Farbstoff liefert, der Baumwolle gelb farbt. l,2-Benzanthrachinon-4- 
carbonsdureamid liefert ein Dibenzflamnthron, das Baumwolle grau farbt. Das aus 
8-Methoxyanthrachinon-l-carbonsdureamid, darstellbar aus dem Nitril u. H 2S04 bei 
Zimmertemp., liefert das 8,8'-Dimelhoxyflavanthron, dessen Leukoyerb. in W. swl. ist. 
5-Benzoylaminoanthrachinon-l-carb<msdureamid, darstellbar aus dem Nitril u. H2S04, 
liefert das Dibenzoyl-5,5'~diaminoflam7ithron, braunyiolette Nadeln, das Baumwolle 
bordeauxrot farbt. Durch Abspalten der Benzoylgruppen m it H»S04 bei 90—100°, 
erhalt man 5,5'-Diaminoflavanthron, das Baumwolle aus der Kiipe yiolettstichiggrau 
farbt. Dibe,nzoyl-4,4'-diaminoflavanthron u. 4,4'-Diaminoflavanthron, die man in 
analoger Weise aus 4-Benzoylaniinoanthrachinon-l-carb<msdureamid herstellen kann,
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bilden in W. swl. Leukoverbb. (D. R . P . 574 965 Kl. 22b vom 6/10. 1931, ausg. 
21/4. 1933.) F r a n z .

I. G. F arben industrie  A kt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: M ax A. K unz,
Mannheim, und K arl Koberle, Ludwigshafen a. Rh.), JDarslellung von Nitro- und 
Chlornitroderiraten mehrkemiger organischer Verbindungen, dad. gek., daB man organ., 
in  Nitrobenzol m it H N 03 nitrierbare Verbb., die wenigstens drei kondensierte Ringe 
enthalten, in Ggw. aromat. Nitro- oder Nitrosoverbb. bei Tempp. oberhalb 140° so 
lange m it Cl oder Cl-abgebenden Mitteln behandelt, daB noch keine N-freien Rk.-Prodd. 
gebildct werden. — In  eine Suspension von fein yerteiltem Pyranthron in Nitrobenzol 
leitct man unter Ruhren bei 170—180° Cl ein, nach 3-std. Einleiten unterbricht man 
dio Cl-Zufuhr, erhitzt kurze Zeit zum Sieden, beim Erkalten scheidet sich das Mono- 
chlormononitropyranthron in orangefarbenen Nadeln ab, es farbt die pflanzliche Faser 
griin, ,die Farbungen schlagen durch Behandeln m it Na-Hypochlorit in Braun um. 
Aus Allo-ms-naphtliodiantliron erhii.lt man durch Behandeln m it Cl in 1-Nitronaphthalin 
ein Monochlordinitroderiv., das die pflanzliche Faser violettgrau farbt. — Beim E r
hitzen von 4,5,S,9-Dibe.nzpyren-3,10-chinon in Nitrobenzol unter Einleiten von Cl auf 
170—-180° erhalt man Monochlormononitro-4,5,8,9-dibenzpyren-3,10-cliinon, gelborange 
Nadeln, das Baumwolle aus der Kiipe yiolett farbt. In  analoger Weise erhalt man 
aus 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-cliinon ein Monocldormononitroderiv., derbe gelbe Nadeln, 
das Baumwolle olive farbt, durch Behandeln mit Na-Hypochloritlsg. werden die 
Farbungen orangefarben. — Zu einer Suspension von Bz,-3,5-Dichlomnthrachi?ion-2,l- 
benzacridon in Trichlorbenzol gibt man Dinitrobenzol u. leitet unter Ruhren bei 
140—150° Cl ein, bis eine entnommene Probe blaustichig rotę Farbungen liefert; 
das erhaltene Bz.-3,5-Dichlomitroanthrachinon-2,l-benzacridon, braunrote Nadeln, farbt 
Baumwolle blaustichigrot. Beim Behandeln yon Isodibenzanłhron in Nitrobenzol m it 
Cl bei 180° erhalt man ein Pentachlormononilroisodibenzanlhron, das Baumwolle 
marineblau farbt. In  alinlicher Weise erhalt man aus Dibenzanthron das marineblau 
fiirbende Pentachlormononitrodibenzanthron. (D .R .P . 573 557 K1.22b vom 1/4. 1930, 
ausg. 3/4. 1933.) F r a n z .

I . G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M. (Erfinder: M ax A. K unz,
Mannheim, K arl K oberle und Gerd K ochendoerfer, Ludwigshafen a. Rh.), Dar- 
stellung von Kondensationsproduklen, dad. gek., daB man Aminopyridinoyerbb. m it 
hoher molekularen organ. Sauren oder dereń D eriw . m it reaktionsfahiger Carboxyl- 
gruppe bzw. Halogenpyridinoyerbb. m it Saureamiden behandelt, wobei jeweils eine 
der Rk.-Komponenten zur Kiipenbldg. befahigt sein muB. — Ais Pyridinoyerbb. ver- 
wendet man Pyridinoanthrachinone, -benzanthrone, -anthanthrone, -pyranthrone. — 
Amino-2-(N)-3-pyridinoanthrachinon, darstellbar durch Nitrieren yon 2-(N)-3-Pyridino- 
anthrachinon in H2S04 u. Red. des so erhaltenen Nitroderiy., gibt in sd. o-Dichlor- 
benzol auf Zusatz einer Lsg. yon Benzoylchlorid in o-Dichlorbenzol einen Farbstoff, 
der nach dem Reinigen durch Umkrystallisieren oder durch Behandeln mit Hypo- 
chlorit Baumwolle aus der Kiipe reingelb farbt. Die in analoger Weise hergestellten 
Benzoylderiw. aller Aminosubstitutionsprodd. der isomeren Pyridinoanthrachinone 
farben Baumwolle aus der Kiipe gelbgriin, gelb oder orange. Das aus 3-Amino-2-(N)-
1-pyridinoanlhrachinon u. Anthrachinon-2-carbonsaurechlorid in o-Dichlorbenzol erhalt- 
liche Anthrachinon-f}-carbonyl-3-amino-2-(N)-l-pyridinoanthrachinon, griingelbe K ry
stalle aus hochsd. Losungsmm., farbt Baumwolle gelb. — Beim Erhitzen von 3-Amino-
2-(N)-l-pyridinoanlhrachinon in o-Dichlorbenzol m it einer Mischung der Chloride der 
Iso- u. Terephthahdure erhalt man einen Farbstoff, der nach dem Reinigen Baumwolle 
rotstichiggelb farbt. Monoaminomonopyridinoanihanthrcm, darstellbar durch Red.des 
durch Nitrieren von Pyridinoanthanthron erhaltlichen MoTionitropyridinoanihanthrom 
g ibt in Nitrobenzol m it Benzoylchlorid einen Farbstoff, der Baumwolle rotbraun farbt 
Das in analoger Weise aus Aminopyridinoanthanthrcm u. 2,4,6-Trichlor-l,3,5-triazm  
hergestellte Prod. farb t Baumwolle braun. Man erhitzt eine Mischung aus 3-Brom-
2-(N)-l-pyridinoanthrachinon, p-Toluolsulfamid, CuO, u. Pottasche in Trichlorbenzol 
zum Sieden; das beim Abkiihlen in roten Nadeln auskrystallisierende A-Salz der 
p-Toluohulfaminoverb. liefert nach dem Yerreiben m it yerd. Sauren 3-p-Toluolsulf- 
amino-2-(N)-l-pyridinoanthrachinon, F . 225°. Mit Benzamid oder m-Methoxybenz- 
amid erhalt man das entsprechende 3-Benzoylamino- bzw. 3-m-Metlioxybenzoylamino-
2-(N)-l-pyridinoanthrachinon. (D. R . P . 572 977 Kl. 22b yom 6/9. 1931, ausg. 25/3.
1933.) F r a n z .
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I. G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M. (Erfinder: M ax A. K unz,
Mannheim, und K arl K oberle, Ludwigshafen a. Eh.), Darstdlung von 1,9-Anlhra- 
pyrimidinen, dad. gek., daC man heteronuclear amidierte Anthrachinone, bei denen 
mindestens eine N IL  in a-Stellung steht, m it Amiden von einbas. Carbonsauren oder 
heteronuoleare Amino-a-acylaminoanthrachinone m it NH3 oder dessen Salzen be- 
handelt u. in den erhaltenen Rk.-Prodd. event. noch yorhandene Acylgruppen ab- 
spaltet. — Die erhaltenen Prodd. sind teils selbst Kiipenfarbstoffe, teils sind sie 
Zwischenprodd. zur Herst. yon Farbstoffen. — 1,5-Diaminoanthrachinon erhitzt man 
m it Formamid u. Phenol unter Ruhren so lange zum Sieden, bis eine aufgearbeitete 
Probe bei etwa 250° schm.; nach dem Erkalten yerd. man m it CHaOH u. saugt das
5-Amino-l,9-anthrapyrimidin ab; es farbt Baumwolle blaurot; es bildet yiolette bis 
braune Nadelehen, F . 256— 257°, aus hoehsd. Losungsmm. oder aus H2S04 auf Zusatz 
von W. Zur Abkiirzung der Rk. kann man geringe Mengen wasserfreier Oxalsaure 
oder Borsaureanhydrid zusetzen. In  analoger Weise erhalt man aus 1-Amino-5-mcthyl- 
ąminoanthrachinon das 5-Methylamino-l,9-anthrapyrimidin, aus l,5-Diamino-4-meth- 
oxyanthrachinon ein Gemisch aus 5-Amino-4- u. -S-methoxy-l,9-anthrapyrimidin, aus
1,8-Diaminoanthrachinon das 8-Amino-l,9-anthrapyrimidin, das Baumwolle braun 
farbt, aus Tetrdahlor-l,5-diaminoanthrachinon ein chlorhaltiges 5-Amino-l,9-anlhra- 
pyrimidin. Durch Erhitzen von l-Acetylamino-5-aminoanthrachinon m it NH3 auf 
150—170° unter Druck erhalt m an 5-Amino-C-methyl-l,9-anthrapyrimidin. Das in 
analoger Weise aus l-Amino-5-benzoylaminoanthrachirum u. Formamid erhaltliche
5-Benzoylamino-l,9-anthrapyrimidin gibt in  H2S 04 unter Zusatz der zum Verseifen 
der Benzoylgruppe erforderlichen Menge W. beim Erhitzen auf 120° 5-Amino-l,9- 
ąnthrapyrimidin. Durch Erhitzen von 1,7-Diaminoanthrachinon m it Formamid in sd. 
Phenol erhalt man einen Farbstoff, blaurote Nadeln, der Baumwolle blaustichigrot 
farb t; m it 1,6-Diaminoanthrachincm erhalt man 6-Amino-l,9-anthrapyrimidin. — Man 
erhitzt 1,5-Diaminoanthrachinon in Nitrobenzol u. Phenol nach Zugabe von Form
amid u. ĆuS04 unter Ruhren u. Abdestillieren des entstehenden W. auf 185— 190°, das 
erhaltene Prod. reinigt man duich Losen in H2S04 u. Verd. m it W., bis die H2S04- 
Konzentration 60°/o betragt. — 1,S-Diaminoanthrachinon liefert beim Erhitzen m it 
Formamid u. Phenol in Nitrobenzol unter Zugabe von Borsaure S-Amino-1,9-anthra- 
pyrimidin, violettrote Nadeln. In  ahnlieher Weise erhalt man aus l-Amino-5-benzoyl- 
aminoaiilhrachinon 5-Benzoylamino-l,9-anthrachinon. Beim Erhitzen yon 1,7-Diamino- 
anthrachinon m it Formamid u. Nitrobenzol unter Zusatz yon NH4-Vanadat entsteht 
7-Amino-l,9-anthrapyrimidin, Krystalle aus Trichlorbenzol, F . 278—281°; in ahnlieher 
Weise kann man aus 1,6-Diaminoanthrachinon 6-Amino-l,9-anthrapyrimidin herstellen. 
(D. R . P . 573 556 KI. 22b vom 1/9. 1931, ausg. 3/4. 1933.) F r a n z .

Ilfo rd  Ltd. und F rances M ary H am er, Ilford, Essex, Herstdlung von Isocyanin- 
farbstoffen. Man kondensiert ein Alkylhalid eines 2-Halogen-/?-naphthochinolins mit 
einem Alkylhalid einer heterocycl. N-haltigen Ringyerb. m it einer reaktionsfahigen 
CH3-Gruppe in y-Stellung zum N. — Man erwarmt eine Mischimg von l-M dhyl-fi- 
naphtho-2-chinolon m it PC15 u. P0C13 11 Stdn. auf 150—160°, nach dem Abdest. des 
P0C13 gieBt man die noch w. M. in einen Morser, behandelt die schwarze krystall. M. 
mit Eis u. uberschussigem NaOH u. yerreibt wiederholt m it Bzl. Der Benzolextrakt 
wird m it W. gcwaschen, m it HC1 yersetzt u. zum Krystallisieren des Hydrochlorid-s 
des 2-Chlor-j}-7mphthochinolins stehen gelassen. Die hieraus m it NH3 erhaltene 2-Chlcn- 
fl-naphthochinolinbasc wird m it W. gewaschen u. aus A. umkrystallisiert; durch E r
hitzen m it CH3J  erhalt man hieraus das Jodmelhojodid. Durch Erhitzen von Lepidin- 
alhojodid m it 2-Jod-p-naphthoćhinolinmethojodid u. KOH in A. erhalt man 1-Mełhyl- 
l'-dthyl-5,6-benzisocyanxnjodid. (E. P . 387167 yom 12/8. 1931, ausg. 23/2. 1933- 
Zus. zu E. P. 370 388; C. 1932. II. 1528.) F r a n z .

E. I. du P o n t de Nem ours & Co., Wilmington, Delaware, Herstdlung ton 
N-Dihydro-1,2,2',l'-artthrachinonazinen. Man erhitzt /?-Aminoanthrachinon oder seine- 
D eriw . m it geschm. Atzalkalien m it oder ohne Zusatz yon Oxydationsmitteln in Ggw. 
mehrerer Alkalimetallalkoholate oder -phenolate oder in Ggw. eines Alkalimetall- 
alkoholats u. eines Alkalimetallphenolats ohne Zusatz von Carbonsauren oder ihren 
Salzen. — Zu einer ‘220° w. Mischung yon NaOH u. KOH setzt man unter Ruhren 
Na-n-Butylat u. dann bei 205° KC103; bei 195— 200° setzt man so rasch ais moglich 
eine Mischimg yon Na-Phenolat u. 2-Aminoanthrachinon zu, erwarmt auf 200° u. all- 
mahlich auf 220° u. gieBt die Schmelze in W. Das Verf. liefert hohere Ausbeuten, ais
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die ohne Zusatz der Alkoholate ausgefiihrten Verff. (E. P . 388043 vom 13/5. 1931, 
ausg. 16/3. 1933. A. Prior. 13/5. 1930.) F r a n z .

N ational A nilinę & Chemical Co., Inc ., New York, iibert. yon: W illiam  
L. Spalding, Buffalo, New York, Herstellung von Indigo. Die atzalkal. Lsg. von 
Indoxyl zerstaubt man in einer 0 2 u. C02 enthaltenden Atmosphare. Das Verf., das 
kontinuierlieh ausgefiihrt werden kann, yermeidet das Schaumen. (A. P . 1827  828 
vom 16/5. 1927, ausg. 20/10. 1931.) F r a n z .

G esellschaft fiir Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
von indigoiden Kupenfarbstoffen. Man kondensiert ein 5,6-Dihalogen-3-oxythionaphthen 
oder ein 2-Deriy. mit zur Bldg. yon indigoiden Farbstoffen geeigneten Verbb. m it Aus- 
nahme von 5,6-Dihalogen-3-oxythionaphthen oder seinen 2-D eriw .; die erhaltenen 
Farbstoffe konnen erforderliehenfalls lialogeniert werden. Man erhalt hiernaeh sehr 
sehóne, farbkraftige, eehte Farbstoffe. -— 5,6-Dihalogen-3-oxythionaphthene erhalt 
man z. B. aus 3,4-Dihalogen-l-phenylthioglykolsaure durch tJberfubren in das Chlorid 
mittels PCI3 u. Kondensieren mit A1C13 oder durch Behandeln der 3,4-Dihalogen-
1-phenylthioglykolsaure m it HC1S03. — 5,6-Dicldor-3-oxythionaphthen, farblose Nadeln,
F. 128°. 3,4-Dihalogen-l-phcnylthioglykolsauro erhalt man durch Red. yon 3,4-Di- 
halogenbenzol-l-sulfochlorid mit Zn-Staub u. Kondensieren des erhaltenen Thio- 
phenols m it Chloressigsaure. — p-Dimethylaminoanil des 5,6-Dichlor-3-oxythicmapldhens, 
metali, glanzende rotbraune Blattchen, F. 202—203°, durch Eintragen des p-Dimethyl- 
aminoanils in w. Mineralsaure erhalt man das entsprechende Thionaphthenchinon, 
gelbbraune Nadeln, F. 154— 155°. — 5,6-Dichlor-3-oxythionaphthen (I) erhitzt man m it 
dem p-Dimethylaminoanil des 4-Methyl-6-chlor-3-oxythionaphthen in A. zum Sieden, 
der erhaltene Farbstoff farb t Baumwolle aus der Ktipe chlor-, wasch- u. bauchecht 
kraftig blaustichigrot. Der Farbstoff aus I  u. dem p-Dimethylaminoanil des 2,3-Naphth- 
oxythiophens farb t Baumwolle aus der Kupę chlor-, wasch- u. bauchecht dunkelviolett; 
der Farbstoff aus I  u. Acenaphthenchinon farbt kraftig scharlachrot, der aus dem 
p-Dimethylaminoanil des I  u. 0-Athoxy-3-oxythionaphthen farbt granat; der Farbstoff 
aus I  u. 5,7-Dibromisatinchlorid farbt rotyiolett, der aus I  u. 5-Bromisatinchlorid blau- 
yiolett, aus I  u. dem p-Dimethylaminoanil des S-Cłdor-l,2-naphthoxythiophen Korinth, 
aus I  u. dem p-Dimethylaminoanil des l-Chlor-2,3-naphihoxyihiophen yiolett, aus I  u. 
dem p-Dimethylaminoanil des 2,1-Naphthoxythiophen braunlichbordeaux, aus I  u. dem 
p-Dimethylaminoanil des 6-CMor-3-oxythionaphihens blaustichig rot, aus I  u. 5,7-Di- 
bromisatin gelblich bordeaux, aus I  u. dem p-Dimethylaminoanil des l,2-Naphthoxy- 
tliiophens bordeaux, aus I  u. dem p-Dimethylaminoanil des 5-Chlor-7-methyl-3-oxy- 
thionaphthens blaustichigrot. (E. P . 389 350 vom 15/7. 1932, ausg. 6/4. 1933. Schwz. 
Prior. 25/7. 1931. Zus. zu E. P. 372 640. C. 1932. II. 3633.) F r a n Z .

N ational A nilinę & Chemical Co., In c ., New York, iibert. yon: Joseph M. F . 
Leaper und R aym ond W . Hess, Buffalo, New York, Herstellung von Schwefelfarbstoffen. 
Die Schwefelschmelze fiihrt man in einer rotierenden Kugelmuhle aus; nach Beendigung 
der Farbstoffbldg. laBt man erkalten u. mahlt in der Kugelmuhle den fest gewordenen 
Farbstoff; zum Losen behandelt man das Prod. in der gleichen Miihle m it dem Losungsm. 
(A. P . 1862  575 yom 15/11. 1926, ausg. 14/6. 1932.) F r a n z .

E . I. du P o n t de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: George 
B a m h a rt, Salem, New Jersey, Herstellung von schwarzen Schwefelfarbstoffen. Der in 
iiblicher Weise aus Dinitrophenol durch Erhitzen m it Alkalipolysulfiden u. Ausblasen 
m it Luft erhaltliche Schwefelfarbstoff wird filtriert, die PreBkuehen zum Entfernen 
aller in W. 1. Bestandteile m it W. gewaschen, die erhaltenen PreBkuehen m it yerd. 
Sauren gewaschen, bis sie deutlich sauer gegen Lackmus reagieren, was einer Wasserstoff- 
ionenkonzentration yon 10-6 entspricht, hierauf wird filtriert u. getrocknet. Der bo 
erhaltene Schwefelfarbstoff ist lagerbestandig. (A. P . 18 9 8  076 yom 25/10. 1926, 
ausg. 21/2. 1933.) F r a n z .

E lektrochem ische W erke M unchen A kt.-G es., Hóllriegelskreuth b. Munchen, 
Anstrichverfahren, dad. gek., daB ausgewitterte Olfarbenanstriche durch einen Ober- 
anstrich m it kolloidalen Wachs- bzw. Paraffindispersionen gefestigt u. geschmeidig 
gemacht werden. — Beispiel: 25 Teile Wachs werden m it 25 Teilen hydriertem 
Terpentinol auf etwa 75 9 erwarmt u. das Schmelzgemisch in 50 Teilen W. nebst 
2V2 Teilen N atrium naphthenat dispergiert. (D. R . P . 574 714 KI. 75c yom 10/9.
1931, ausg. 19/4. 1933.) B r a u n s .

E. I. du P o n t de Nem ours & Co., iibert. yon: Chester G. G auerke, Wilmington, 
Delaware, Rasch trocknendes Uberzugs- und Anstrichmittel, hergestellt unter Verwendung

2 4 9 ’
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von fi-Elaostearin, das auf etwa 500° F  erhitzt worden ist u. in hochsd. Gasolin 1. ist. 
Man geht von roliem chines. Holzól aus u. behandelt dieses m it einer verd. alkoh. Jod- 
lsg. Durch Zusatz von Aceton wird das /?-Elaostearin (F. 61°) abgeschieden. — 285 g 
eines Harzes vom mehrwertigen Alkohol - mehrbas. Sauretyp werden bei 410° F  ge- 
schmolzen, dazu werden 105 g /J-Elaostearin gegeben. Die M. wird 1%  Stde. bei 500° F  
gehalten u. mit 597 g eines hochsd. Gasolins u. 13 g Kobalttrockner versetzt. — In  
einem weiteren Beispiel werden 227 g Phenol - Formaldehydharz, 355 g /?-Eliiostearin,
9 g Pb-Glatte, 3,4 g MnOa u. 660 g hochsd. Gasolin beniitzt. (A. P . 1 898 088 vom
18/5. 1928, ausg. 21/2. 1933.) M. F. M u l l e r .

H einrich  Meder, Dresden, Anstrichmiltel zum Schutze des Melallbelages von Olas- 
spiegeln gegen Korrosion, bestehend aus 40 Teilen Asphalt, 30 Teilen Kopalharz,
10 Teilen Mennige, Terpentinol u. pro kg der Mischung aus 5 HiihnereiweiB. 1 Natur-
eiweiB =  30—35 g. (D. R. P . 565 980 KI. 22g vom 15/4. 1931, ausg. 3/4.
1933.) M . F. M u l l e r .

Gustav R u th  A.-G. und E rich  A sser, Wandsbeck, Verfahren zur Herstellung 
von gegen Triebole und Treibmiltel bestandigen Anstrichen, dad. gek., daB auf eine mit 
Bostschutzfarben hergestellte Grundierung ein Caseinfarbeniiberzug aufgebracht wird, 
welcher durch einen weiteren Auftrag der Lsgg. benzin- u. benzolunl. Harze gegen 
Triebole, Treibmittel u. W. undurehlassig gemacht wird. — Ais Beispiel solcher Harze 
werden Novolake oder Besole, auch Schellack genannt, die in diinner Schicht auf 
den Caseiniiberzug aufgespritzt werden. (D. R. P . 574 621 KI. 75e vom 25/6. 1931, 
ausg. 18/4. 1933. E . P . 389 411 vom 6/10. 1932, Auszug veróff. 6/4. 1933.) B r a u n s .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastisełie Massen.
F . Schwarz, Bcmsteinfund in Bessarabien. Identifizierung einer in Nord- 

bessarabien gefundenen Harzprobe mittels ihrer physikal. u. chem. Eigg. ais Bernstein. 
(Bul. Muzeului nat. Istorie naturala Chijinau 4. 11 Seiten. 1932. Cernauti, Sep. 
[Orig. dtsch.].) S c h w a l b a c h .

C. W . Sondem , Die Nichtheplanbestimdtcile des Jeffreykiefemóles. In  Ol von 
Pinus Jeffreyi Murr. aus Kalifornien komiten aufier dem Hauptbestandteile n-Heptan 
sicher identifiziert werden: W.-l.: Aceton, A., Isobutyraldehyd u. Formaldehyd, kein 
CHjOH; W.-unl.: aufier n-Heptan nur KW-stoffe, keine Alkohole u. Ather. (J. Amer. 
pharmae. Ass. 22. 214— 17. Marz 1933. Lab. E d w a r d  K r e m e r s . )  D e g n e r .

T. Hedley B arry , Schellack. I I . (I. vgl. C. 1933. I . 2877.) Schellacksorten u. 
dereń Anwendung in der elektrotechn. u. Lackindustrie. (Paint Colour Oil Varnish 
Ink. Lacquer Manuf. 3. 77—79. Marz 1933.) S c h e i f e l e .

L. W ilson Greene, Lokombitsika. Lokombitsika, in Frankreich ais weiBer Mada- 
gaskarschellack bezeiclinet, ist das Ausscheidungsprod. einer Ameisenart (Cateria 
laeea Signoret), welches aus 76,2% Schellackharz, 12,0% Wachs (Cerylformat u. Ceryl- 
oleat), 14,l°/0 inertem Materiał u. 7,0% Fremdstoffen besteht. (Piast. Products 9. 
14. Marz 1933.) S c h e i f e l e .

F. K arl, Die neuzeitlichen Kunstharze und ihre Verwendung. Besehreibung der 
Herst. von Phenol-Formaldehydkondensationsprodd. u. ihrer Verarbeitung auf Hart- 
papier u. Prefiartikel. (Metallborse 23. 461—62. 12/4. 1933.) W . W o l f f .

F ran z  R apatz, Stahle fiir  Werkzeuge zum Pressen von Kumtharz. Nach einer 
kurzeń Besprechung der Beanspruchung der Werkzeuge zum Pressen von Kunstharzen 
wird iiber die fur solehe Werkzeuge geeigneten Stahlsorten berichtet. Zum SchluB 
wird auf die Herst. der PreBformunterteile im Kalteinsatzverf. cingegangen. (Stahl 
n. Eisen 52- 1271. 22/12. 1932. Dusseldorf, Ber. Nr. 199 WerkstoffausschuB 
V. d. E .)  E d e n s .

Adolf M ann, Ein Verbraucher iiber Nitrostreichlacke und anderes. (Farbę u. Lack
1933. 174. 197—98. 26/4.) S c h e i f e l e .

R ay C. M artin , Losungs- und Verdiinnungsmiltel fiir  Cdluloselacke. Angaben 
iiber organ. Losungsmm., insbesondere Ester. (Metal Clean. Finish. 5. 75—80. 84. 
Febr. 1933.) . S c h e i f e l e .

K arl Napel, Losungsinitlel fiir  Kombinaikmslacke (Olcdluloselacke). Tabellar. 
Ubersicht iiber die Kennzahlen von niedrig-, mittel- u. hochsd. Losungsmm. fiir Ol- 
Celluloselacke. (Farbę u. Lack 1933. 149—50. 163—64. 12/4.) S c h e i f e l e .

Jo h n  Mc E . Sanderson, Lósungsmittel fu r  Lackiiberziige. I I . Petroleumdestillate. 
(I. vgl. C. 1933. I. 2877.) Bei den Petroleumlosungsmm. unterscheidet man Gasolin,
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Petroleumnaphtlia, Lackbenzin bzw. Terpentinersatz u. Kerosin. Neuerdings kommen 
auch scharf getrcnnte Petroleumfraktionen ais Celluloselackyerdiinner u. hydrierte 
Benzine von hohcr Lósefiihigkeit zur Yerwendung. (Paint, Oil chem. Rev. 95. No. 6. 
10—12. 23/3. 1933.) S c h e i f e l e .

I . Osnos und I. Golowistikow, Gewinnung ton „Novol“-Fimissen mit geringem 
Verbrauch ton Chlorschwefel. III . (II. vgl. C. 1933. I. 3130.) Verss. iiber die giin- 
stigstcn Rk.-Bedingungen fiir die Herst. yon „Novol“-Leinólfirnissen. (Ocl- u. Fett- 
Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1932. Nr. 4/5. 60—73.) SCHONFELD.

I. B adarelli, Fabrikation ton kiinstlichen Eiwei/3produkten. Darst. yon kunst- 
hornabnlichen, kiinstlichen EiweiBprodd. aus Harnstoff u. Thioalkoholen (aus Aldehyden, 
z. B. Formaldehyd, u. Ammonsulfiden), ihre Eigg. u. Rkk. (Rev. gen. Matieres piast. 
9. 152—53. Marz 1933.) ' SCHW a l b a c h .

Carlos H enriąue L iberalli, Notiz uber einen fluoroskopischen Nachweis ton 
Petroleumderitalen in Terpenlindl. Terpentinole, dio Petroleumdestillate enthalten, 
zeigen im WOOD-Licht eine intensiv blaue Fluorescenz, wahrend reine Terpentinole 
n i c h t  fluorescieren. (Boi. Ass. brasil. Pharmaceut. 13. 363—64. 1932. Rio de Janeiro, 
Lab. do Inspectoria de Fiscalizaęao de Medicina.) W lLLSTA EDT.

Ja n . K orecky, Bestimmung des Widerstandes ton Laclcanstrichen gegen Brennstoff- 
gemische. Man laCt auf den Lackiiberzug das Brennstoffgeraisch auftropfen (25 bis 
30 Tropfen/Min.) u. bestimmt die Zeit, zu der Anzeichen der ICorrosion sichtbar werden. 
Ein Zusatz von 20% A. zu Bzn. hatte einen ungiinstigcn EinfluB auf die Widerstands- 
fahigkeit von Anstrichen, starker korrodierend wirkte Zusatz groBerer Mengen CH3OH. 
Das Verf. liefert bei Nitrolacken gute Ergebnisse. (Chem. Obzor 8- 47—48. 31/3.
1933.)   S c h ó n f e l d .

F ritz  H ofm ann, Breslau, M ichael O tto, Ludwigshafen a. Rh., und W alter 
S tegem ann, Monheim a. Rh., Verfahren zum Polymerisieren ton Olefinen, dad. gek., 
daB man neben Borfluorid Iialogenwasserstoffsauren auBer FluBsaure yerwendet. — 
Man kann ncbcn Borfluorid auch Halogenverbb. aliphat. u. alicycl. KW-stoffe ver- 
wenden, die Halogenwasserstoff abzuspalten yermogen. Ein Gemisch von 10 g BFt , 
12 g Athylchlorid u. 100 g Athylen ergibt bei einem Anfangsdruck von 130 a t nach 
10 Stdn. 95 g Ol, von dcm bis 280° 55%  dest., wahrend der Riickstand ein hoch- 
viscoses Ol darstellt. (D. R. P . 504 730 KI. 12o yom 21/12. 1927, ausg. 24/3.
1933.) D e r s i n .

Josef L am perti, Oerlikon, Schweiz, Herstellung ton Metalluberzugen auf Gegen- 
standen aus lcolloidalen, guellbaren Massen, wie Caseinprodd., Bakelit usw. Beispiel: 
Ein Galalithkorper wird nach Reinigung in eine 3—4%  wss. Lsg. yon Hydrochinon 
getaucht. Das W. bringt die Oberflaehe zum Quellen, so daB das Hydrochinon ein- 
dringen kann. AnschlieBend wird in ein Metallsalzbad getaucht. Nicht zu metalli- 
sierende Stellen werden zuvor m it einem Reservagelack bcdeckt. (Schwz. P . 159169 
vom 2/10. 1931, ausg. 1/3. 1933.) B r a u n s .

A nnely S teiner, Riehcn, Schweiz, Verfahren zur Veredelung des Tones ton Gerdten 
zur Erzeugung ton M usik, dad. gek., daB man die Resonanzbóden der Gerate bis zur 
yólligen Sattigung m it einem Lack behandelt, der erhalten wurde durch Loscn yon 
Dukatengold in Konigswasser u. Vermischen der Lsg. m it Drachenblut u. A. (Schwz. P. 
158271 yom 4/4. 1932, ausg. 16/1. 1933.) G r a g e r .

Jaroslaw ’s E rste  G lim m erw arenfabrik in  B erlin , Berlin-WeiBensee, Verfahren 
zur Herstellung plastischer Massen aus Eiweipsloffen, insbesondere Casein, Harnstoff 
und Formaldehyd, dad. gek., 1. daB die EiweiBstoffe zunachst in W. in Ggw. von Ham- 
sto ff bzw. Thioharnstoff oder deren Deriyy. m it oder ohne Zusatz alkal. Stoffe, wie 
Ammoniak, gel. werden, die Lsg. in Ggw. solcher Mengen yon Ammoniak m it CH20  
bzw. CH20-abspaltenden Stoffen, wie Hexamethylentetramin, behandelt wird, daB 
durch den CH20-Zusatz keine Fallung hervorgerufen wird, u. hierauf die Lsg. durch 
Eindicken in der Warme oder durch Zusatz von sauer reagierenden oder saureabspalten- 
den Stoffen zum Erstarren gebracht wird. — 2., daB bei der Fertighartung des Prod. 
Hitze u. Druck angewandt wird. — 3., daB der Rcaktionsmasse Phenol oder dessen 
Homologe zugesetzt werden. — Z. B. lóst man 20 g Casein in einer wss. Lsg. von 100 g 
Harnstoff in 100 ccm W., gibt zu der Lsg. 250 g 40%ig. CH2Ó-Lsg. u. 40 cem Ammoniak, 
erwarmt maBig, bis die M. durch Verdampfen des W. eingedickt ist, setzt 5 ccm H2S 03 
zu, gieBt in Formen u. trocknct im Ofen, gegebenenfalls unter Druck. Die erhaltenen
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Massen sind durchscheinend u. widerstandsfiihig. (D. R. P . 573 516 KI. 39 b vom

G. S. W hitby, Die Struktur von Kautschuk und anderen elastischen Kolloiden. 
Ubersicht iiber (Juellung, Elastizitat etc. von Kautschuk, Faktis, Polymerisations- 
prodd., Chlorkautschuk etc. (J .  physic. Chem. 36. 198—214. 1932.) A l b u .

H ans-Joach im  Griindel, Die Wirkung der Besclileuniger. S-Kautschukmischungen 
m it u. ohne p-Phenylendiamin werden bei Tempp. zwischen 70 u. 130° yerschieden 
lange Zeit erhitzt u. an den Proben nach 24 Stdn. ZerreiBfestigkeit u. Vulkanisations- 
koeff. gemessen. Es wird die Lage der Masima der ReiBfestigkeit u. der Dehnung 
bestimmt (Tabellen u. Kurven vgl. Original.) (Gummi-Ztg. 47. 359—60. 6/i.
1933.) A l b u .

W . C. M athews und G. S. H aslam , Einige Faktoren beim Einmischen von Zink- 
oxyd in Kautschuk mit dem Banbury-Misclier. Es wird am Banbury-Mischer der EinfluB 
T o n  TeilchengróBe, Oberflachenbeschaffenheit auf die Einmischung von ZnO untersucht 
u. die Wrkg. yerschiedener auBerer Bedingungen besprochen. (Rubber Age [New York] 
32. 206— 10. 25/12. 1932.) A l b u .

— , Neues plastisches Materiał aus Kautschuk. E in neues piast. Materiał „ Plioform“ 
aus Kautschuk erfordert keine Yulkanisierung, sondern nur Druck u. Hitze. (Piast.

E . A. H auser und M. H iinem order, Ein Beitrag zum dem Problem der Gewebe- 
impragnierung durch Gummi. Vortrag. Vff. yertreten die Ansicht, daB die Gewebe-, 
faden nieht ganz von dem Gummi durchdrungen zu sein brauchen, sondern daB ein 
festhaftender Film auf dem Gewebe gcniigt. Bei Anwendung von Lat«x zur Im- 
pragnierung wird die Benetzung durch Zusatz von Stoffen, die die Oberflachenspannung 
stark hcrabsetzen, sehr begiinstigt. Igepon, Nekal u. Praestabitól (10°/0ig. auf den 
Gummigeh. bezogen) wirken sehr giinstig. (Trans. Instn. Rubber Ind. 8. 316—27. 
Dez. 1932.) H. M u l l e r .

E . A. H auser und M. H iinem order, Beitrag zu dem Problem der Impragnierbarkeit 
von Cordfdden mit Gummi. Es wird eine Methode beschrieben, um aus auf verscliiedene 
Weise mit Gummi impragniertem Gewebe Mikrosehnitte herzustellen. Die Mikro- 
sehnitte werden m it H„S04 behandelt u. mkr. betrachtet. Verss. zeigten, daB Gewebe, 
die in eine Bzn.-Gummilsg. getaucht waren, schon vor der Vulkanisation sehr gut 
impragniert waren, wogegen in Latex getauchte selbst nach der Vulkanisation nur ober- 
flachlich m it Gummi umkleidet waren. — Beim Friktionieren von Gummi in ein Gewebe 
tr i t t  vor der Vulkanisation keine Impragnierung ein, sondern erst -wahrend der Vulkani- 
sation infolge des FlieBprozesses des Gummis. (Mikroaufnahmen im Text.) (Rubber 
Chem. Technol. 5. 685—91. 1932. Koli. Chem.-Lab. der Metallges. Frankf.M.) H. Mu.

— , pjj-Messung von Latez mit der Antimonelektrode. Die Antimonelektrode gibt 
bei Latex zwischen p a  =  8 u. 11 genaue u. reproduzierbare Werte. Die Elektrode 
wird in Form des Reinmetalles benutzt u. in Pufferlsgg. gegen die Wasserstoffelektrode 
geeicht. (J. Franklin Inst. 214. 112. 1932. U. S. Bur. of Standards.) A l b u .

M. I. Ssam etnik, Ausarbeitung einer Methode zur chemischen und physikalischen 
Analyse. von Gummiplatten. Analyt. Verff. zur Best. der Zus. u. Eigg. von Gummi- 
sohlen werden beschrieben. (Beherrschg. d.Techn. [Ser.Lederind.] [russ.: Sa Owladenije 
Technikoi (Sser. Kosliewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 4. 36—38.) K e i g u e l o u k i s .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M.„ Verfahren zur Gewinnung von 
Sulfonierungsprodukten aus Kautschuk u. dgl., dad. gek., daB man auf Kautschuklsgg. 
in Losungsmm., die nicht nur Kautschuk u. dgl., sondern auch dessen Sulfonierungs- 
prodd. zu losen vermogen, sulfonierend wirkende Mittel einwirken laBt. Solche Lósungs- 
m ittel sind Athylen-, Methylenchlorid, CHC13 oder Tetrachlorathan. — Man gibt zu einer 
10°/oig. Lsg. von 70 Teilen mastiziertem Crepe in CHC13 bei gcwóhnlicher Temp. unter 
Riihren u. Durchleiten von mit CHC13 gesatt. N2 eine Mischung aus 117 Teilen Clilor- 
sulfonsaure u. 180 Teilen Ather. Das hochviscose Sulfonierungsprod. wird in W. ein- 
getragen; es kann eytl. m it Alkali, NH3 oder Aminen neutralisiert werden. (D. R . P . 
572 980 KI. 39 b vom 20/12. 1931, ausg. 25/3. 1933.) P a n k ó w .

D unlop R ubber Co. L td ., London, Leonhard  B row n und F redrick  W illiam  
W arren , Manchester, Herstellung von Kautschukgegenstanden fiir FuBboden, Matten

9/10. 1926. ausg. 1/4. 1933.) S a r r e .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.

Products 9. 18. Marz 1933.) SCH EIFELE.
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u. dgl. Gewebe, Cordgewebe, kautsehukimpragniertes Papier, m it Bindemitteln wio 
Kautschuk, Bitumen, Harzen, impragnierte Holzfaser, Baumwolle, Haare, Wolle werden 
an  einer Seite m it einem Klebstoff wie ICautschuklsg., Kautschukmischung, Cellulose- 
firnis oder einem trocknenden Ol iiberzogen u. zerkleinerte Faserstoffe wie Baumwolle, 
Wolle, Leder, Kork, Papier, Asbest aufgestreut, wahrend auf der Gewebeunterseite 
eine Lage von Schwammkautschuk angebracht wird. Man kann auch das Gewebe 
fortlassen, geht dann von Schwammkautschukplatten aus, die m it Klebstoff iiberzogen 
u. m it dem zerkleinerten Fasermaterial bestreut werden. Man kann in diesem Fali 
auch von einem durch Schlagen hergestellten Kautschukmilclischaum ausgehen u. 
diesen vor der Verfestigung m it dem zerkleinerten Fasermaterial bestreuen. (E. P .
387 451 vom 25/11. 1931, ausg. 2/3. 1933.) P a n k ó w .

M etallgesellschaft A.-G., F rankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung farbiger 
Kautschukgegenstande aus farbstoffhaltigen wss. Kautschukdispersionen. Eine aus 
Farbstoff u. Kautschuk auf der Walze hergestellte Grundmischung wird in einem 
organ. Lósungsm. gel. u. die evtl. m it einem Stabilisierungsmittel versetzte Lsg. m it 
der wss. Kautschukdispersion gemischt. Herst. von Tauch-, Streich-, Spriihwaren. 
Waschechtc Farbungen. (D. R. P. 572 482 KI. 39 b vom 5/9. 1931, ausg. 17/3.
1933.) P a n k ó w .

E. I. du P on t de Nemours & Co., Delaware, iibert. von: I ra  W illiam s, New 
Jersey, und A rth u r M orrill Neal, Delaware, Alłerungsschułzmittel fiir Kautschuk, 
bestehend aus Komplexsalzen der Rk.-Prodd. von B(OH)3 m it aromat. o-Dioxyverbb., 
z. B. K-, N H A-, Dibutylamin-, Anilin-, fi-Naphtliylamin-, Piperidin-, l-Methyl-2,4- 
diaminóbenzol-, Butylamin-, Tributylamin-, Pyridin-, Diphenylgitanidin-, Di-o-tolyl- 
guanidin- oder a.-Methylpiperidindicatecholborat. S ta tt Catechol kann man 1-Methyl-
3,4-dioxybenzol oder 2,3-Dioxynaphtlialin anwenden. (A. P. 1 9 0 2 0 0 5  vom 12/3.
1932, ausg. 21/3. 1933.) P a n k ó w .

Lucien Gaism an, Manchester, Regencralersatz aus Rohkautschuk. Rohkautschuk 
oder Kautschukmilch wird m it Olen, Fetten, Wachsen, Harzen, verseiften ólen oder 
Seifen gemischt (u. die Kautschukmilch koaguliert). — Gekochtes Leinol wird m it 
5%ig. Kaliseifenlsg. emulgiert u. 100 Teile Kautschukmilch m it l l 1/, Teilen dieser 
Emulsion gemischt, m it Yerd. Essigsaure koaguliert, gewaschen, auf der Walze zu Crepe 
verarbeitet. Nach dem Trocknen gibt man 10% amerikan. RuB auf der Walze zu. Diese 
Mischung dient ais Grundmischung zwecks Zusatz zu Kautschukmischungen. — Dieses 
Kautschukprod. soli die guten Eigg. eines Regenerats ohne dessen nachteilige besitzen. 
(E. P . 386 846 vom 29/4. 1932, ausg. 16/2. 1933.) P a n k ó w .

I. G. F arben industrie  Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung kaulschukartiger 
Vulkanisate. Butadien oder Isopren im UberschuB werden in Mischung m it einer Verb. 
polymerisiert, die O, N oder Cl in Verb. m it einer Doppelbindung, die m it einer doppelten 
oder dreifachen Bindung konjugiert ist, enthalt. Das Polymerisat wird in Mischung 
m it 20—70%  RuB vulkanisiert. Genannt sind Butadien u. Sorbinsaureathylester, 
Zimtsaureathylester, jj-Methyl-y-chlorbutadien, fj-Chlorbutadien, 3-Chlorstyrol oder Sorbin- 
sauremcthylketon CH3-CH : CH-CH : CH-CO-CH,. (E. P . 387 381 vom 4/8. 1931, 
ausg. 2/3. 1933.) P a n k ó w .

Jacques G alim berti und Joseph Peverelli, Italien, Verfahren zum Behandeln 
Don Geweben aus pflanzlichen oder tierischen Fasern mit Kautschukanslrichen. Die Ge
webe bekommen zunachst einen Auftrag einer Kautschukmasse, z. B . hergestellt aus 
30 kg Latex u. 100 kg gemahlenen Erdfarben, dariiber kommt eine Emulsion, z. B . 
bestehend aus 7 kg Latex, 9 kg trocknendem 01, 1 kg Casein auf 10 kg Ammoniakwasser, 
1/2 kg Formaldehyd 40%. Nach dem Trocknen wird die Unterlage bedruckt u. in 
der Kalte in Ggw. von gel. Chlorschwefel vulkanisiert. Event. werden dann noch Cellu- 
loseesterlacke aufgebracht. (F. P. 737 412 vom 21/5.1932, ausg. 12/12.1932. I t. Priorr. 
20/4. u. 10/5. 1932.) B r a u n s .

B row n Co., iibert. von: George A. R ich ter, W allace B. van A rsdel und R oger
B. H ill, New Hampshire, Kautschukimpragnierte Fasermassen. Baumwoll- oder Holz- 
sehlamm wird m it Kautschukmilch impragniert. Aus den getrockneten P latten werden 
moglichst unter mechan. Bearbeitung die Nichtkautschukbestandteile durch Behandlung 
m it NaOH, KOH, ZnCl2, Calciumthiocyanat, Lithiumthiocyanat in Form ihrer 
wss. Lsgg. herausgelóst. Man kann entsprechend m it rulkanisierter Kautschukmilch 
arbeiten. Dagegen bietet das vorherige Entfernen der fremden Bestandteile, wie es 
bei entsprechend gereinigter Kautschukmilch der Fali ist, Imprśignieren u. Fertig-
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maelien der P latten keine VorteiIe fiir das yorliegende Verf. Verbesserung der mechan. 
Eigg. der P latten. (A. P. 1900  951 yom 22/4. 1929, ausg. 14/3. 1933.) P a n k ó w .

Je a n  E tienne Charles B ongrand und Leon Sylvain Max Lejeune, Frankreich, 
Kaulschuktextilmassen. Gewebe, Faden, Filz usw. werden gebeizt, z. B. m it ZnS04, 
getrocknot, m it Na2C03 u. dgl. behandelt, wobei, je nach Behandlung, ZnC03, ZnO, 
Zinkstearat u. dgl. entsteht. In  gleicher Weise konnen Vulkanisationsmittel in der 
Faser niedcrgcschlagen werden. Man kann die Faser auch m it Emulsionen yon Zn- 
Stearat, Vulkanisationsbeschlcunigern u. a. behandeln. Danach wird m it einer wss. 
Kautschukdispersion impragnicrt. Man kann auch zunachst die Fasern mit der Kaut- 
schukdispersion impriignieren u. danach m it dem Aktivator u. dgl. bestauben. Das Zn- 
S tearat wirkt hierbei zugleich ais Pudermittel. (F. P . 7 4 0 1 1 7  yom 19/7. 1932, ausg. 
2 1 /1 .1 9 3 3 .) P a n k ó w .

Leon-Sylvain-M ax Lejeune und Jean-E tienne-C harles B ongrand, Frankreich, 
HcrsteUungsverfahren fu r  widerstandsfdhige Iłohre. Fasermaterial wird mit Latex oder 
wss. Kautschukdisperion getrankt. Dieses Gemisch haftet gut auf Kautschukflachcn. 
Mit diesem Gemisch werden Rohrkerne iiberzogen, oder es werden aus diesem Gemisch 
unter Einfiigung von Faden oder Geweben Rohre bzw. Schlauche hergestellt. Event. 
wird yulkanisiert. (F. P . 741180 yom 9/11. 1931, ausg. 8/2. 1933.) B r a u n s .

H artly  F rench  und W illiam  F rederick  W elbeloved, Toronto, Ontario, Canada, 
Konservierungs-, Fuli- und Dichtungsmiltel fiir  Gummischlauche von Automobil- und 
Fahrradern, bestehend aus einer Pastę, die 62% W., 18% Asbest, 10% MgO, 6%  CaCl2 
u. 4%  Glucose enthalt. Das Mittel wird in den Gummischlauch eingepreBt, wo es 
sich an den Wandungen vcrteilt. (Aust. P . 6679/1932 yom 24/3. 1932, ausg. 8/12.
1932.) M. F . Mu l l e r .

E arl W. Covey, New York, Oleitschutz fiir Iteifen. Man bringt die Karkasse in eine
Form m it rauher Innenflache u. gieBt Kautschukmilch oder -lsg. unter Druck in die 
Form. Man kann sie auch durch Aufspritzen direkt auf die Karkasse aufbringen. Nach 
dem Yulkanisieren erhalt man eine rauhe Laufdecke. (A. P. 1 896 574 vom §7/2. 1931, 
ausg. 7/2. 1933.) PANKÓW.

George Edw ard Heyl, London, Bindemittel fiir Ziegel, Platten u. dgl., insbesondere 
solche aus Glas. Man iiberzieht sie m it einer selbstvulkanisierenden Kautschukmischung 
aus Kautschukmilch. Vor dem Aufbringen wird die Wand o. dgl. m it Kautschukmilch 
gestrichen oder bespriibt, worauf man die P latten  andriickt. Die Glasplatten konnen 
an der Ruckseite m it Gewebe, Papier u. dgl. yerziert, auch m it einem mit Kautschuk
milch impragnierten Ziegel bedeckt sein. (E. P . 388 340 yom 14/10. 1932, ausg. 16/3.
1933.) P a n k ó w .

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
A. R olet, Sandelóle und Pseudosandelole. Hcrkunft, Verbreitung, botan. Daten,

Wachstumsbedingungen u. Verwcndung von Santalum album. Dest., Eigg., chem. 
Zus., Vcrfalschung u. Yerwendung in der Parfumerie u. Therapeutik des aus dem Holze 
gewoimenen ath . Ols (Sandelholzol schlechthin). — Besprechung anderer unter dem 
Namen Sandelholzol gehandelter ather. Ole, vor allem des Ols yon Fusanus spicalus 
(westaustral. Sandelholzol) u. von Amyris balsamifera. (Parfum. mod. 27. 75—85.
139— 45. 1933.) E l l m e r .

F red  W . F reise, Brasilianische Chenopodiumarten. 1 Ath. Ol von Chenopodium 
hircinum (Ol aus Samen). D .2015 0,9444; an20 =  —3,50° bis +25°. iid® =  1,4265 bis
1,4685; 1. in 3—7 Vol. 70%ig. A. Zus.: 33,5— 41,5% Ascaridol; 42,0—44,0% p-Cymol;
3,5—3,8%  d-Camplier; 0,7—1,1% l-Limonen; 2,3—2,75% Buttersaure; 0,45% Salicyl- 
saure. E nthalt ferner einen balśamartigen Bestandteil, welcher bei Tieren eine stark 
darmreizende Wrkg. ausubt. — Ath. 01 von Chenopodium multifidum  (01 aus der 
ganzen Pflanze m it Samen). D.2015 0,8735; an20 =  —5,50° bis —8,80°; nc25 =  1,4435 
bis 1,4525; 1. in 7—12 VoU. 70%ig. A. Zus.: 44,0—58,5% Ascaridol; 38,5—41,5% 
p-Cymol; 2,7—3,5%  d-Campher; 0,3—0,8% l-Limonen-, 0,5—0,66% Buttersaure;
0,4—0,75% Salicylsdure. (Perfum, essent. Oil Rec. 24. 88. 21/3. 1933.) E l l m e r .

B. N. R utow ski und K. Sabrodina, Ober einige neue Saliiaóle. Ath. Ol von 
Salvia Sclarea L. Ausbeute 0,1—0,3%. D.2%  0,9001—0,9142; an =  9,25° bis —14,39°; 
n D20 =  1,4593—1,4650; SZ. 0,1—0,89; EŻ. 171,06—196; EZ. nach Acetylierung
202,8—215,0 (aus wildwachsenden Pflanzen). D.2%  0,8888; an =  —7,24°; "nn20 =
1,4579; SZ. 0,58; EZ. 163,2; EZ. nach Acetylierung 219,8 (aus kultiyierten Pflanzen).
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— Ath. Ol von Salvia nemorosa L. Ausbeute 0,01%. D.2°20 0,8996; nD20 =  1,4890; 
SZ. 2,07; EZ. 45,05; EZ. nach Acetylierung; 80,86 (aus der frischen ganzen bliihenden 
Pflanze). — Ath. Ol aus Salvia spinosa L. Ausbeute 0,06%. Im Geruch dem Ol aus 
S. Sclarea ahnlich. D.2°20 0,8888; <xD =  12,45°; nD2° =  1,4548; SZ. 21,0; EZ. 57,75; 
EZ. nach Acetylierung 188,86 (aus ganzor bliihender Pflanze). — Ath. Ol aus S. Korolkovi 
Bgl. et Schmalli. Ausbeute 0,35%. D.2%  0,9133; ccD = —14,85°; nD2° =  1,4760; 
SZ. 0,69; EZ. 2,73; EZ. nach Acetylierung 38,39 (aus ganzer Pflanze). Zus. des Ols 
aus S. Korolkom Rgl. et Schmalh.: l-fi-Pinen, etwa 25%, Gineol, etwa 34%, l-Campher, 
etwa 3% , freies Bomeol, etwa 10%, Bomylacetat, etwa 1%, Caryophyllen, etwa 20%, 
ein Scsguiterpenalkohol, etwa 0,6%. (Riechstoffind. u. Kosmetik 7. 174—75.
1932.) E l l m e r .

J . Nebovidsky und J .  H orel, Atherische Ole aus Hopfen tschechoslowakischer Her-
kunft und ihre praktische Yerwendbarkeit. Von einer Anzahl Olen verschiedener Her- 
kunft wurden die physikal. Eigg. bestimmt u. an den einzelnen Fraktionen der fraktio- 
niert dest. Ole D., SZ., EZ. u. VZ. festgestellt. Die physikal. Eigg. schwanken je nach 
Herkunft u. Zeit der Em te. Chem. u. physikal. Eigg. lassen erkennen, ob das Hopfenol 
aus frisehem, altem oder schlecht gelagertem Hopfen gewonnen ist. Fiir die Verwrendung 
in der Getrankeindustrie u. evtl. Parfiimerie- u. Seifenindustrie kommt nur das aus 
frisehem oder aus friseh getrocknetem, doch ungeschwefeltem Hopfen dest. 01 in 
Kombination m it anderen aromat. Stoffen in Frage. (Bohm. Bierbrauer 60: 121—25. 
5/4. 1933.) E l l m e r .

M axwell S tu art Carrie, Bas atherische Ol von Dacrydium cupressinum. In  dem 
durch W.-Dampfdest. gewonnenen 01 der Blatter wurden naehgewiesen: Terpene (20%) 
fast voll.sta.ndig aus a-Pincn bestehend; ein unter 20 mm Druck bei 132—135° sd., 
vermutlich trieycl. Sesąuiterpen, welches, der Hydrierungsdauer nach zu schlieBen, 
im Kern ungesatt. ist ( L e b e d e w ,  K o b l i a n s k i ,  Y a k u b c h i k ,  C. 1 9 2 5 . I. 1971) 
(D.2°20 0,9238, no20 =  1,5010, [a]n =  17,57°) (9,4%), eine griine, zabfl. Fraktion 
(Kp.x 150—154°, D.1515 =  0,9763, nu15 =  1,5211, [a] u15 =  +15,17°), welche yermutlich 
zu 85%  aus einem tetraeyel., ungesatt. u. zu 15% aus einem gesatt. Diterpen bestand. 
Aus dieser Mischung konnte durch Oxydation m it KMn04 in Aeetonlsg. eine Saure 
von der vermutlichen Zus. C],1H210-CÓ2H isoliert werden. — Eine Unters. des von 
Mc Do WALL u. F lN L A Y  (J . Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 44. Transaet. 42) aus dem 
gleichen 01 isolierten festen Diterpens zeigte, daB dasselbe ungesatt. ist. Die katalyt. 
Hydrierung deutet auf eine Doppelbindung im Kern u. eine in der Seitenkette. Bei 
partieller Hydrierung wurde ein Dihydrodiierpen vom F .  77° erhalten. Das Tetrahydro- 
diterpen schmilzt bei 26°. Brom wird in Chlf. u. in absol. A. absorbiert, aber weder in 
trockenem oder feuchtem A. oder CCI.,. (J . Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 51 . Transaet. 
367—68. 28/10. 1932. Dunedin, Neuseeland, Otago Univ.) E l l m e r .

H. S. Redgrove, Neue Riechstoffe. Geruehseharaktcristik neuerer natiirlieher 
u. kiinstlicher Handelsprodd. (Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetie Perfum. 
Trade J . 4- 20—21. Jan. 1933.) E l l m e r .

H ugh Nicol, Ber Erdgeruch. Fungi, Aetinomycetes u. hóbere Mikroorganismen ais 
Trager des Erdgeruchs u. die Mógliehkeit ihrer Auswertung in der Parfumerie. Ab- 
handlung der diesbezugliehen Literatur. (Perfum, essent. Oil Rec. 24 . 84—87. 21/3.
1933.) E l l m e r .  

Rene Cerbelaud, Der Bosenduft. Zus. natiirlieher Rosenprodd. u. Grundstoffe,
sowie Adjuvantia zur Herst. Yerschiedener Typen des Rosenduftes. (Manufaetur. 
Chemist pharmac. Cosmetie Perfum. Trade J . 4. 65— 69. Marz 1933.) E l l m e r .

Tibor H aller, Uber den Puder. Ausgangsstoffe u. Vorschriften fur den Puder 
u. seine Komponenten (Grundstoffe, Farb- u. Duftstoffe, Heilmittel etc.). (Drogista 
Kózlóiiy 30 . 104—05. 1/4. 1933.) S a i l e r .

H . Stanley Redgrove, Puder-Krems. Vorsehriften. (Manufactur. Chemist 
pharmac. Cosmetie Perfum. Trade J . 4. 77—79. Marz 1933.) - E l l m e r .

E rich  Bohm , Konsenierungsmittel in der Kosmetik. Die Anforderungen, welche an 
Konservierungsmittel zu stellen sind, werden in tesonders giinstiger Weise von p-Oxy- 
benzoesaureestem erfiillt, dio unter dem Kamen Nipagin, Nipasol u. ais dereń wasser- 
lósliche Katriumverbb., ferner ais Nipabenzyl (Benzylester) sowohl allein ais aueh in 
Kombination untereinander in der Praxis Verwendung finden. Die Anwendungsweise 
wird beschrieben. (Riechstoffind. u. Kosmetik 8 . 7—9. 22—25. Febr. 1933.) E l l m e r .  

H . Schwarz, Organische Farbstoffe in der Kosmetik. Besprechung unschadlicher
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Farbstoffc u. ihrer Verwendung. (Dtsch. Parfiim. - Ztg. 19. 107 — 08. 10/4.
1933.) E l l m e r .

Sebastian Sabetay, Uber eine Farbreaktion des Geraniumoles und einiger TcauflicTier 
Rhodinole. Zu 5 Tropfen in 2 ccm Chlf. gel. Geraniumól fiigt man, ohne abzukiihlen, 
0,5— 1 ccm einer 10%ig- Lsg- von Brom in Chlf. Nach einigen Minuten tr itt intensive 
blau-griine Fiirbung auf. Die Earbrk. riihrt von keinem der bekannten Bestandteile 
des Geraniumóls ber. — Die Rk. wird zur Prufung auf Verfalschungen m it Geraniumól, 
bzw. auf Reinlieit des aus Geraniumól gewonnenen ,,Rliodinóls“ yorgeschlagen. Ob 
reine Rosenprodd. die Rk. gebcn, ist noch unentschieden. {Riechstoffind. u. Kosmetik 
8. 26—27. Febr. 1933.) E l l m e k .

A lexander H erz, ubert. yon: R alph  H . Mc Kee und E arle  H. Morse, New York, 
Enthaarungsmittel. Das Mittel besteht aus einer konz. alkal. Lsg. eines Stannites, das 
lóslieher ais Ca-Stannit ist, u. einem Stabilisator, z. B. K-Na-Tartrat. (A .P . 1899  707 
vom 4/1. 1932, ausg. 28/2. 1933.) S c h u t z .

i

XIV. Zueker. Kohlenhydrate. Starkę.
— , Einige Bemerkungen iiber das Raffinieren von Zucker. VII. u. V III. (VI. vgl. 

C. 1933. I. 1860.) Die Wiederbelebung der Knoclienkohle wird ausfuhrlich besprochen. 
(Int. Sugar-J. 35. 20—22. 74—76. Februar 1933.) T a e g e n e r .

M. A. Joslyn und M. Sherrill, Saccharoseinversion durch Invertase bei niedrigen 
Temperaturen. Die Saccharoseinyersion tr it t  bei Tempp. yon —16 bis —12° ein, iiber- 
raschend stark in einer 62,2%ig. Rohrzuckerlsg., Einzelheiten in Tabellen. Das Verh. 
wurde nicht aufgeklart, aber Zusammenhang m it Gefrieryorgangen yermutet. Nach 
gewissen Anzeichen wird Inyertase bei —40° inakt. (Ind. Engng. Chem. 25. 416— 17.

C. Sam pietro und K . Taufel, Zur Untersclieidung der Aldo- von den Ketohezosen 
mittels der Resorcinreaktion. Beschreibung einer Vorr. u. eines Verf., bei dem das durch 
Einw. von HCI aus ICetosen freiwerdende u. beim Entstehen fluchtige 5-Oxymethyl-
2-furfurol im Luftstrom bei 80—90° in Resorcin-HCl geleitet u. durch Rotfarbung 
nachgewiesen wird. Glucose, Galaktose, Lactose, Maltose u. Starkę blieben bei der 
Rk. eindeutig negatiy. Fructose ist bis zu 1,5 mg, Saccharose bis zu 3,4 mg nach- 
weisbar, neben 100-facher Menge anderer Zuckerarten noch 6 bzw. 10 mg derselben. 
(Z. analyt. Chem. 92. 241—45. 1933. Miinchen, Deutsche Forschungsanst. f. Lebens- 
mittelchemie.) G r o s z f e l d .

A. P. Schulz und G. Steinhoff, Zur Analyse von Starkeprodukten. Zur hydrolyt. 
Starkebest. eignet sich gut eine 21/2-std. Erhitzung von 1 g Substanz in 75 ccm n. HCI 
m it anschlieBender titrim etr. Zuckerbest. Bei Dextrin 3 Stdn. erhitzen. Kuryen iiber 
EinfluB der Zeit, der Saurekonz., sowie Ersatz der HCI durch H 2S 04, die langsamer 
hydrolysiert, aber weniger Reyersion bewirkt, im Original. (Z. Spiritusind. 56. 63. 23/3.
1933. Berlin, Forschungsanst. f. Starkefabrikation.) G r o s z f e l d .

A. Schultz und G. W . K irby, Biologische Methode zur Bestimmung verschiedener 
Zucker in  Stdrkeabbauprodukten. Zur Best. yon Dextrose oder Lavulose yergaren Vff. 
die Unters.-Lsg. m it einer Reinkultur eines aus der Luft gewonnenen Bakteriums, 
welches ais ein Mycoderma klassifiziert wurde. Nach Zusatz eines akt. Inyertase- 
praparates beginnt die Vergarung yon Rohrzucker, u. schlieBhch wird durch Ver- 
garimg m it Backerhefe die gesamte garfahige Zuckermenge bestimmt. Wahrend der 
Best. werden Parallelbestst. m it je 1 g reiner Dextrose, Layulose u. Rohrzucker ge-
macht. (Cereal Chem. 10. 149—55. Marz 1933. New York City, Stand. Brands
Incorporated.) H a e v e c k e r .

G. Steinhoff, tiber titrimeirische Zuckerbestimmungsmethoden bei der Untersuchung 
von Starkeprodukten. Besprechung der yerschiedenen Verff., von denen sich besonders 
die direkte T itration des ausgeschiedenen Cu20  mit Jodlsg. eignet. Arbeitsvorschrift im 
Original. (Z. Spiritusind. 56. 63—64. 23/3. 1933. Berlin, Forschungsanst. f. Starke
fabrikation.) G r o s z f e l d .

H arry  W. A bbott, Chicago, Trennung von Kryslallzucker und Melasse. Die 
Trennung erfolgt m it Hilfe einer in konstruktiven Einzelheiten naher beschriebenen 
zentrifugenartigen Yorr., in die Luft eingeblasen wird. (A. P . 1902  982 vom 24/7.

April 1933.) G r o s z f e l d .

1930, ausg. 28/3. 1933.) D r e w s .
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C. G. A. VOn Scheele, Kristianstad, Herstellung von loslicher Starkę hohen Rein- 
iieitsgrades direkt aus Kartoffeln oder anderen starkehaltigen Rohstoffen, dad. gek., 
<laB das Rolimaterial nach der Zerkleinerung u. dem Entfernen des Fruchtwassers mit 
yerd. Saure (zweckmaBig Salzsaure oder H2S04 entsprechend einer Konz. von ca. 
behandelt u. danach ausgewaschen wird, worauf man das Materia! nach Zusatz von W. u. 
Erteilung eines ph von 3—6, vorzugsweise von 4—5, unter einem Druck von ca. 1,5 a t  
erh itzt. (Schwed. P . 72 534 vom 16/5. 1929, ausg. 25/8. 1931.) D r e w s .

W ater Pollution Research Board, Tcchnical papers. 3, The purification of w aste w aters from
bcet sugar factories. London: H . M. S. O. 1933. 7 s. 6 d. ne t.

XV. Garungsgewerbe.
W . Rohm , Noch im.me.r-. „Tdrachlorkohlenstoff ais Vergallu?igsmittel“. Hinweis auf 

sta rk  korrodierende Eigg. des m it CC14 versetzten A., besonders gegen Fe-u. die Móglich- 
keit von Hautreizungen durch CC14. Zudem ist CC14 durch Dest. aus dem denaturierten 
A. abscheidbar u. dam it ais Denaturierungsmittel imgeeignet. (Chemiker-Ztg. 57. 
285. 12/4. 1933. Aachen.) G r o s z f e l d .

T. M cL achlan , Hefetrocknung. Beschreibung der Herst. von Trockenhefe, be
sonders fiir Nahrmittel. (Manufactur. Chemist pharmae. Cosmetie Perfum. Trade J .  4. 
103 u. 123. April 1933.) G r o s z f e l d .

A. B ossart, Biologische und mechanische W irhing neuer Flaschenreinigungsmittd. 
Von der Art des Flasehcnreinigungsmittels P3 (Wasserglas, Trinatriumphosphat, Soda) 
wurden 6 nicht naher bezeichnete Reinigungsmittel mit u. ohne NaOH, m it u. ohne 
Zusatz eines Desinfiziens (NaOCl) hinsichtlich ihres mechan. reinigenden u. desinfi- 
zierenden Wirkungsgrades gepriift. Ohne Desinfektionsmittelzusatz ist in 0,5—l,5%ig. 
Konz. bei Zimmertemp. u. bei 50° die keimtotende Wrkg. negativ oder nur ganz gering. 
Zusatz von NaOH erhoht den mechan. reinigenden Effekt. (Sehweizer Brauerei-Rdsch. 
44. 53—57. 20/3. 1933. Ziirich, Versuchsstation sehweizer. Brauereien.) W lN D lSC H .

K otaro  N ishida, iiber die chemische Zusammensetzung, insbesondere die organischen 
Basen, von „Di-Sake“. „Di-Sake“ oder „Di-Shu“ ist eine Abart des Sake u. wird nur 
in  wenigen Gegenden Japans hergestellt. Jahresproduktion ca. 6500 hl. Das Brauverf. 
weicht von dem des Sake ziemlich stark ab, das Prod. ist gelb bis gelblichbraun u. 
reagiert fast neutral, wahrend Sake merklich sauer reagiert. Das untersuchte Praparat 
k a t D. 1,0681, pn =  6,8 u. enthalt 16,24 Vol.-°/0 A. Der Geh. an E x trak t u. Zucker 
ist bedeutend groBer ais bei Sake. Zur Isolierung der organ. Basen wurde m it neutralem 
u. bas. Pb-Acetat gefallt u. die entbleite FI. m it Phosphorwolframsiiure umgesetzt. 
Nachgewiesen wurden Hypoxanthin, Arginin u. Cholin, wahrend aus Sakó friiher nach 
Verss. von KURONO Histamin, Łysin u. Cholin, aber kein Arginin erhalten wurden. 
Hypozanthin, CsH4ON4 +  HC1 +  AuC13, gelbe Prismen, zers. sieh bei 254°. Pikral, 
gelbo Prismen, wird bei 210° schwarz. Arginin, Verb. mit 1 Mol. Cu(N03)2, tiefblaue 
Nadeln, F . 112°, zers. bei 230°. Cholin, C5H 140NC1-AuCl3, Krystalle, F . 256—257°. 
(C5H 140NCl)2PtCl4, orangegelbe Prismen, F . 236—237° (Zers.). (Buli. agric. chem. 
Soc. Japan 8. 151—54. 1932. Kagoshima, Agricultural College.) OsTERTAG.

H. Z ahn , tlber refraktometrische Untersuchungen an Rebenprepsriftcn. In  den fur 
Spatfroste gefahrlichen friihen Morgenstunden erfolgte eine langsame Abnahme der 
PreBsaftkonz. Abhartung der Reben durch Kiilte hatte eine Steigerung der PreBsaft- 
konz. allgemein, ein schwacheres Sinken in den Morgenstunden zur Folgę. Nach einem 
Gefriervers. wiesen die unbeschadigten Blatter 12,6, die beschadigten 10,5% Trocken- 
masse im PreBsaft auf. Ausgereiftes Holz lieferte wesentlich hohere Werte ais nicht 
ganz ausgereiftes. Anwendung des Befundes fiir die Rebenveredelung. (Weinbau u. 
Kellenvirtseh. 12. 64—65. 6/4. 1933. Wiirzburg, Staatl. Bayer. Hauptstelle f. Reben- 
ziichtung.) GROSZFELD.

F . Schm itthenner und L. W eim ar, Die Ferrocyankaliumschonung (Blauschonung) 
bei Traubensiifimoslen. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1933. 53— 55. 15/4. —
C. 1933. I. 2756.) G r o s z f e l d .

E . M. M rak und W . V. Cruess, Korrosion von N ickd  und Monelmetall durch ge- 
schwefelten Traubensaft. Nach Verss. erhoht S 02 stark den Angriff des Saftes auf Ni, 
nicht auf MonelmetaU. Bei diesem erzeugen gewisse Bestandteile des roten Trauben- 
saftes, yielleicht Anthocyaninpigmente, starkere Korrosion ais S 0 2. In  den meisten
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la lle n  war Monelmetall korrosionsfester ais Nickel. (Ind. Engng. Chem. 25. 367—69. 
April 1933. Berkeley, Univ. of Calif.) G r o s z f e l d .

H einrich  K reipe, Wie entsteht der Garungsessig? Beschreibung der techn. Essig- 
gewinnung in Essigbildnern u. nach dem Orleansverf. (Fisehe n. Fischwaren 1932. 
229—31. 244—45. 264—65. Dez. 1932.) G r o s z f e l d .

— , Ingangbringen einer geslorten Essiggarung und vergleichende Beobachtungen an 
Steinzeug- und Holzbildnem. Beseitigung der Stórung durch Temp.-Erhohung in  den 
Bildnern mittels besonderer Garfiihrung, iiber Einzelheiten vgl. Original. Beobachtung 
prakt. Uberlegenheit der Steinzeugbildner. (Dtsch. Essigind. 37. 113— 14. 7/4
1933.) G r o s z f e l d .

F. H elin, Tabellen fiir  die Beslimmung des Eziraktes im  Malz nach Plato. Tabellen 
zur direkten Ablesung des Extraktgeh. von lufttrockenem u. wasserfreiem Malz fiir
D .17-517i5 von 1,0305 bis 1,0350 u. W.-Geh. von 1,5% bis 10,0%. (Buli. Ass. anciens 
Eleves Inst. super. Fermentat. Gand 33. 287—309. Dez. 1932.) S i l b e r e i s e n .

♦ _____________________

Gottfried Jakob , Miinchen, Verfahren zur Fillration gekochler Wiirze in noch h. 
Zustande, wenn die koagulierten EiweiBstoffe noch grobflockig sind. Verwendet wird 
ein Filterm aterial m it sehr engen Porcn, wodurch eine vollstandige Ausscheidung des 
Trubes zusammen m it den Hopfentrebern erzielt wird. (D. R. P . 572 515 KI. 6b vom 
17/9. 1926, ausg. 17/3. 1933.) S c h i n d l e r .

E rie  W igan H arvey, Portland, U. S . A., Verfahren zur Herstellung ton zucker- 
freiem Bier. Normale Bierwiirze wird endvergoren u. im Yakuum eingedampft. Das 
Konzentrat wird m it ebenfalls endvergorener, zuckerfreier Wiirze verdiinnt u. rnifc 
Alkohol auf die gewiinschte Starkę gebracht. SchlicBlieh kónnen Saccharin oder 
Xylose, sowie Konservierungsmittel zugesetzt werden. (E. P . 387 639 vom 22/11.
1932, ausg. 2/3. 1933.) S c h i n d l e r .

R udolf B retschneider, Deutsehland, Verfahren zur Verbesserung ton schwach 
alkoholischem oder alkoholfreiem Bier durch mehrmaliges abwechselndes starkes Ab- 
kiihlen u. darauffolgendes Zentrifugieren oder Filtrieren, um ausgeschiedene EiweiB
stoffe zu entfernen, bevor pasteurisiert wird. Um eine geniigende Sauerung zu er- 
reichen, wird vorher dem Bier eine Mischung von Milchsaurebakterien mit Salzen 
der Huminsauren zugesetzt. (F. P . 741704 vom 3/111931, ausg. 18/2. 1933.) S c h i n d .

XVI. Nahrungsmittel. GenuBmittel. Futtermittel.
W illi K ruger, Uber den Wert der kombinierlcn Konsertierungsmillel. Ausfiihrungen 

iiber ZweckmaBigkeit von Konservierungsmittelmischungen. (Allg. dtsch. Konserven- 
Ztg. 20. 155—56. 174—75. 9/3. 1933.) G r o s z f e l d .

— , „Fiat sour“ und andere zuckerterderbende Bakterien. Besprechung der Ver- 
derbnis von Konserten durch hitzebestandige Bakterien, ihrer Arten u. ihres bakteriolog. 
jSTąchweises im Handelszucker. (Zbl. Zuckerind. 41. 273—75. 22/4. 1933.) G r o s z f e l d .

H. J .  Schm albruch, Glasemaillierte Kessel in der Konscrtcnindustrie. Die 
emaillierten Kessel sind prakt. saurefest u. zeigen auch nach mehr ais einjahrigem 
Gebrauch nicht RiBbldg. u. Glasurschaden. Eignung besonders ais Koch- u. Blanchier- 
kessel. Vorteile vor allem bei Obstkonserven durch Vermeidung des MetaUgeschmackes. 
(Allg. dtsch. Konserven-Ztg. 20. 171—72. 16/3. 1933. Braunschweig. Konserven-Vers.- 
Stat.) G r o s z f e l d .

A. Juckenack , TFos ist Sago ? Sago ist eine oberfliiehlieh verkleisterte Starke- 
zubereitung, urspriinglich aus dem Mark des Stammes von Palinenarten, heute auch 
aus Tapiokaknollen u. besonders aus der Kartoffelstarke gewonnen. (Dtsch. Nahrun^s- 
mittel-Rdsch. 1933. 25—26. 28. Febr.) G r o s z f e l d ^

H ahne, Beziehungen zwischen Hektolitergewicht, Feuchligkeitsgehalt und Kleber- 
menge beim Weizen. Das Hektolitergewicht ist fiir W.-Geh., Mehlausbeutc u. Back- 
fiihigkeit kein MaBstab. Steigerung der N-Dungung ergibt erhóhte Klebermenge. 
Vers.-Tabelle iiber Winterweizen hinsichtlich Diingung, W.-Geh., Klebergeh. u. Kleber- 
ąualitat. (Z. ges. Getreide- u. Miihlenwes. 20. 82—86. Marz 1933. Melle.) H a e v .

E . G riffiths, G. W . N orris und H . W enholz, Ber Backwert des Weizens, Teig- 
eigenschaften ais Beicertungsmafistab. Zusammenfassende Darst. (Agric. Gaz. New 
South Wales 44. 194—98. Marz 1933.) H a e v e c k e r .

M argarete R au n ert, Die Mehlteredlungsmethoden und die V i tarninę. Aus
fiihrungen iiber die Mehlschonungsverff. u. die Mehlveredelungsmethoden. Erstere
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(Bleichen) werden yerurteilt wegen der dabei erfolgenden Zerstorung yor allem von 
yitam in A. Bester Weizen (Inland) soli fiir Baekzweeke, minderguter moglichst fiir 
Makkaronifabrikation yerwendet werden. (Z. Volksernahrg. Diatkost 8. 23—24. 
20/1. 1933.) S c h w a i b o l d .

R olando C ultrera, Uber den Vitamingehalt ton Tomałcn und Tomatenkonserten. 
Tomaten enthalten nachweisbare Mengen von Vitamin D u. A, mittlere Mengen Vita- 
min B u. reichlich Vitamin C. Der Saft der frischen Friichte erleidet durcli die Herst. 
keine Vitaminabnahme, auch setzt die Konz. u. Sterilisation nach den modernen Verff. in 
den Konserven den Geh. an Vitamin D, A u. B nicht herab, wahrend sie Vitamin C 
etwas abschwacht. Im  Original instruktiye Tabellen u. Tierbilder. (Ind. ital. Conserye 
aliment. 8. 53—72. Marz 1933. Parma.) GRIM ME.

K ochs und Schieferdecker, Das Impragnieren von Apfelsaft mit Kohlensaure. 
P rakt. Angaben. (Braunschweig. Konserven-Ztg. 20. 207—08. 30/3. 1933.) Gd.

Edw in Schoop, Fortschrittliche Fruchtsaftherstellung. (Allg. dtseh. Konserven-Ztg. 
2 0 . 19—20. 36. 19/1. 1933.) G r o s z f e l d .

Ju lia n  Toulouse, Wie das A.B.C.B.-Laboratorium der Industrie kohlensaurer 
Getranke dient. Besehreibung der Einrichtung u. des Betriebes des Laboratoriurus der 
A m e r i c a n  B o t t l e r s  o f  C a r b o n a t e d  B e v e r a g e s  an Hand von Lichtbildern. 
(Fruit Prod. J . Amer. Vinegar Ind. 12 . 198—202. Marz 1933.) GROSZFELD.

J . H . Irish , Fruchtsaftanteile fiir kohlensaure Fruchtgeiranke. Vers. zur Feststellung 
der Verbrauchermeinung iiber den erwunschten Fruchtsaftgeh. von Getranken. Ais 
Mindcstgeh. zur Erzielung eines deutlichen Fruchtgeschmackes, nicht durch kiinstliche 
Farben- u. Aroraazusiitze yerstarkt, sind fiir Getranke aus Saft yon Orangen 10, 
Apfeln 15, Californischen Trauben 15, Bcerenfriichte 10, konservierter Ananas 12, 
Granatapfel 40—45°/0 zu fordem. Von Pflaumengetranken war Pflaumensaft von 20° 
Brix ohne Zusatz von Zucker, W., Farbstoff usw. am besten. (Fruit Prod. J . Amer. 
Vinegar Ind. 12 . 196—97. 220. Marz 1933. Univ. of Califomia.) G r o s z f e l d .

H. Ohler, Gelrocknete Apfeltrester. Anregung zur Herst. von getrockneten Apfel- 
trestem aus Pressereiabfallcn ais einheim. Rohstoff fiir Pektinfabrikation. (Chemiker- 
Ztg. 57. 215. 18/3. 1933. Coburg.) G r o s z f e l d .

— , Praktische Gelierprobe fiir  gelicrende Pektinpraparałe. A. versetzt Pektin in den 
gleichen (juellzustand wie eine bestimmte Zuckerlsg.: 60 ccm Pektinlsg. werden mit 
20 ccm 95%ig. A. yermischt u. in schm. Eis gestellt. Nach 1 Stde. ist die Mischung 
bei guten Proben zu einer Stange geliert, bei schlechteren stiickig, klumpig oder breiig. 
Bei Herst. einer Lsg. aus Trockenpektin ist vorher mit 0,8— 1% Weinsaure anzusauern. 
Die Gallerten sind wochenlang haltbar. (Chemiker-Ztg. 57- 256. 1/4.1933.) G r o s z f e l d .

Max W inckel, Chemie und Physiologie der Gewiirze. Darst. der Chemie, GenuB- 
wrkg. u. Vertraglichkeit senfólhaltiger Lebensmittel. (Z. Volksernahrg. Diatkost 8. 
40—41. 5/2. 1933.) • G r o s z f e l d .

H einrich  E incke, Uber die Beweglichkeit (F iscositat) der Scholcolade in  ge- 
schmolzenem Zustande. Die yerflussigende Wrkg. geringer Lecithinzusatze erklart sich so, 
daB Lecithin an den Grenzflachen zwischen Schokoladeteilchen u. dereń F e tt Gleit- 
schichten bildet, die die Reibung yermindern. Die Viscositat des Fettes selbst wird 
durch Lecithin nicht yerringert, sondern erhoht, weshalb hóhere Zusatze, ais fiir die 
Gleitschichtenbldg. notig sind, ungiinstiger wirken. (Buli. officiel. Office int. Fabri- 
cants Chocolat Cacao 3. 169—74. April 1933.) G r o s z f e l d .

S. F . Scism, Vorteile des schnellen Gefrierens und Hartens ton Eiskrem. Das 
schnelle Gefrieren liefert kleine Eiskrystalle, die wieder zu einer festen Konsistenz u. 
feinen Struktur fiihren. Diese bessere Ausgeglichenheit tr i t t  auch in dem besseren u. 
yolleren Geschmaek nach den Milchprodd. hervor. Die Eisbldg. yerlauft zunachst 
sehr scbnell, dann bei 15° F  infolge der Bldg. eines konz., schwerer gefrierenden Sirups 
langsamer. (Milk P lant Monthly 22. Nr. 2.. 73—76. Febr. 1933. St. Louis. City Dairies

I ra  Gould, jr .,  Gelatineersatzmittel in  Eiskrem. Prufung der Brauchbarkeit von 
Traganth, Gummi arabicum, Agar-Agar u. anderen pflanzlichen Stabilisatoren. Einzel- 
lieiten im Original. (Milk Plant Monthly 2 2 . Nr. 3. 71—74. Marz 1933. Michigan 
State Coli.) G r o s z f e l d .

H . A. Sm allfield, Sind flussige Farben in  Eiskrem eine Quelle ton Bakterien- 
wachstuml Farbpulyer waren relatiy keimfrei; kaufliche, fl. Farben enthielten reich- 
liche Baktericnflora. Vorschriften zur Herst. keimarmer Farblsgg. durch Erhitzen, 
Zusatz von 10% A. oder Bereitung von Farbzuckergemischen. (Ice Cream Trade J .

Comp.) G r o s z f e l d .
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29. Nr. 3. 41—44. M ik  P lant Monthly 22. Nr. 4. 75—77. 1933. Guelph, Ontario 
Agricult. Coli.) Groszfeld .

F. Kieferie, Gestórte Sekretion. I I I . Mitt. Verhalten der stickstoffhaltigen Bestand- 
teile der Milch, insbesondere des Reslslickstoffs bei gestorter Sekretion. (II. vgl. C. 1928.
II . 1400.) Die Veranderungen des Rest-N von anormalen Sekreten gingen nach Ana
lysen stets in derselben Richtung: Zunahme des Geh. der Sekreto an Rest-N ent
sprechend dcm AusmaB der Erkrankung sowie Verschiebungen im Geh. der Milch an 
N-Stoffen, u. zwar yerringerter Geh. an genuinem EiweiC u. Casein bei wesentlich 
erhohtem an serumgel. N-Stoffen. Ais Komponento des Rest-N werden Yorwiegend 
Albumoscn- u. Pepton-N, also Polypeptid- u. Amino-N gesteigert, dazu auch der Geh. an 
Harnstoff u. in schweren Fallen an Kreatinin u. Kreatin. Zwischen Casein u. Citronen- 
saure ais Dispergierungs- u. Peptisierungsmittel fiir das Nueloalbumincasein u .  wahr- 
seheinlichem Oxydationsprod. des Milchzuekers besteht enge Beziehung dadurch, daB 
der Geh. der Milch an den 3 Bestandteilen durch gestórte Sekretion gleichzeitig abnimmt. 
Angaben uber Zusammenfassung der N-Bestandteile der Milch zu Korrelationsąuotienten 
bzw. EiweiBzahlen zur Erleichterung der Beurteilung. Beispiele fiir den Einflufi des 
Maschinenmelkens auf die Milchbldg. u .  Verh. des Rest-N dabei. Der Geh. der Sekreto 
an Rest-N hat sich ais sehr empfindlicher Indicator auf entzundliche Vorgange in der 
Druse erwiesen, haufig, aber nicht immer, von zunehmendem Cl-Geh. begleitet. (Mileh- 
wirtschaftl. Forschg. 14. 567-—85. 16/3. 1933. Weihenstephan, Siidd. Vers.- u. For- 
schungsanst. f. Milchwirtschaft.) GROSZFELD.

W . Steck, Ezperimentalbeitrag zum Problem der Chemolherapie bei der Bekampfung 
der ansleckenden Eulerenłzundung durch Streptokokken (Nocard u. Mollereau). Durch 
Einspritzen von Lsgg. der Acridinderiw, Uberasan, Rivanol u. Entozon ist es móglich, 
die Infektion durch Str. agalactiae zu beeinflussen u. auf Normalzutand zu bringen, 
der iiber ein Jah r dauert u. bei dem in 0,5 ccm Milch keine Streptokokken nachzuweisen 
sind. Die Dauer des Verbleibens der eingespritzten Lsg. in der Driise ist wegen der 
Variabilitat der Retention nicht feststellbar, wcshalb starkę Konzz. der Lsgg. nichfc 
anwendbar sind. Gute Ergebnisse liefern wiederliolte Waschungen. Einige Viertel sind 
gegen Sterilisation besonders resistent, auch Ruckfiille kommen vor. Eine genugend 
einfache allgemeine Behandlungsmethode der Herde gegen Euterentziindung liegt noch 
nicht Yor. (Lait 13 (13). 395—421. April 1933. Bem, Tierarztl. Fak.) GROSZFELD.

Lesbouyries und Adajn, Diagnose der Euterentzundungen der Kuh durch Strepto
kokken und Slaphylokokken. Durch Kulturyerss. auf Serumagar fanden Vff. ais Erreger 
der Mastitis Streptokokken in 35,7, Staphylokokken in 33,8, beide in 25,7, Staphylo- 
kokken u. Bac. pyogenes in 3,2, Colibazillen in l,6°/0 der Falle. Zur Priifung laBt man 
die Milch 24 Stdn. kiihl stehen: Milch, die dabei starkes Koagulat, nur von mehr oder 
weniger klarem Laetoserum bedeckt liefert, enthalt immer u. nur Streptokokken. 
Milch, dio ein opalescierendes Serum m it Schaumbldg. u. manchmal ein lockeres, beim 
Schiitteln verschwrindendes Depot bildet, enthalt nur Staphylokokken; Milch, die 
gleichzeitig oben eine Schaumschicht, unten ein Koagulat liefert, enthalt Strepto
kokken u. Staphylokokken, wobei die Menge beider Abscheidungen ein Bild der Ver- 
teilung beider Keime ergibt. (Lait 13 (13). 452—55. April 1933.) G r o s z f e l d .

R aim und Neseni, Die Eiweifikorper der Kuhmilch. I I I . Mitt. Las Stickstoff- 
vcrhdllnis in  der Milch bei gesunden und kranken Kulien. (II. Y g l. C. 1933. I. 1537.) 
Bei gesunden Kiihen ha t Abendmilch hoheren W ert an Gesamt-N, Casein-N, teilweise 
auch Albumin-N, dagegen niedrigeren an Rest-N. Zwischen Fett- u. N-Geh. in den 
Gesamtgemelken besteht gewisse ParalleMtat, nieht fiir Teilgemelke. Casein-N ist im 
Anfangsgemelke gróBer. Bei kastrierten Kiihen erscheint bei gleichbleibendem Ge- 
samt-N dio Menge d e s  Casein-N u. d e s  Rest-N im engeren Sinne etwas Y erm in d e rt. 
bei gleichbleibendem Albumin-N u. Gesamtrest-N. Bei der Brunst scheint, abgesehen 
Yon Schwankungen, die absol. Menge des Albumin-N vermehrt zu sein. Bei 2 Kiihen 
m it Stiersucht lag der Prozentsatz des Casein- u. Albumin-N unter, der Gesamtrest-N 
iiber dem Durchschnitt. Fluor albus bewirkt keine Versehiebungen, Vaginitis trau- 
matica Erhohuaag des Albumin- u. Rest-N. Bei Tuberkulose kónnen siimtliche Werte n. 
liegen. Bei Eutererkrankungen kann Menge des Gesamt-N auf das Doppelte u. daruber 
steigen, bei abnehmender Tendenz des Casein-N. Akute Erkrankungen der Milchtiere 
bewirken anscheinend mehr eine Zunahme der absol. Werte ais Yerschiebungen der 
Prozentverhaltnisse. Bei Yereinfachter Technik erscheinen die N-Werte zum Nachweis 
Y on patholog. Milch empfindlicher ais bisherige Y e rff . (Milchwirtschaftl. Forschg. 14. 
549—66. 16/3. 1933. Bohm.-Kamnitz, Stadt. Marktamt.) ^ . G r o s z f e l d .
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M aurice P ie ttre , Uber den physikalischen Zustand der Calciumphosphate in der 
Milch. Yf. gelang es, durch. Zentrifugieren, Gefrierenlasscn u. vor allem durch Dialy- 
sieren gegen W., Glycerin oder Saccharose eine weitgehende Eraktionierung der 
Ca3(P04)2-Micellen der Milch zu erzielen. Zusatz von Di- bzw. Trinatrium citrat fuhrte 
zu einem Casein, das nur noch Spuren CaO enthielt. Aus den Resultaten wird ge- 
schiossen, daB der gesamte kolloide Kalli in der Milch ais Ca3(P04)2 vorhanden ist. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 193. 1041—44.) P a n t k e .

Ch. P orcher und J . Brigando, Der Zustand des Kalkes und der Phosphorsdure in 
der Milch. Entgegen P lE T T R E  (s. Yorst. Ref.) ist das beim Verdampfen der Dialysen- 
wasser auf dem W.-Bad erhaltene Ca3(P04)3 keineswegs in der Milch praformiert. Bei 
der Aufklarung der Konst. der Milch durch einfache physikal. Mittel wie Zentrifugie- 
rung u. Dialyse ist auch die Einfuhrung einer fremden chem. Substanz wie Na- 
Citrat (P lE T T R E ), die das naturliche Gleichgewicht betrachtlich verschieben kann, 
unstatthaft. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 194. 1539—41. 1932.) G r o s z f e l d .

M aurice P ie ttre , Z u den komplexen Caseinalen, Calciumcaseinphosphat in der 
Milch. Erwiderung an PoR C H ER  u. B r i g a n d o  (vgl. Yorst. Ref.). Nachweis, daB 
das ganze Phosphat in der Milch nicht im gleichen micellaren Aggregationsgrade 
vorliegt. Die Moglichkeit, das Casein prakt. von Ca-Phosphat u. Ca frei zu erhalten, 
fiihrt zur Widerlegung der alten Annahmen von L i n d e t  iiber die Komplexe Caseinat 
u. Calciumcaseinphosphat. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 194. 1988—91.
1932.) G r o s z f e l d .

H . Iseke, Welchen Einflup hat die Verfulterung von frischen Zuckerrubenblattem
und -kópfen an Milchkuhe auf die Zusammensetzung und die Bescliaffenheit, insbesondere 
auf den Keimgehalt der Milch? Nach Yerss. an 20 Milchkiihen hatten die Zuckerriiben- 
blatter giinstigen EinfluB auf die Milchsekretion u. D. der Milch, wenig auf den Fettgeh. 
Dio Eiitterung bedingt die Vervielfaltigung der Keimzahlen der Milch, ohne Unter - 
schied in der Wrkg. von gewaschenen u. ungewaschenen Riibenblattern. Die Ursache 
der Keimzunahmc war nicht eindeutig festzustellen. (Milchwirtschaftl. Eorschg. 14. 
486—512. 16/3. 1933. Tierarztl. Hochsch.) GROSZFELD.

Otto S tiner, tlber die Behandlung der Milch. Besprechung der gebrauchlichen 
Verff. zur Abtotung der Krankheitskeime, so der Dauerpasteurisierung, der Ultra- 
violettbestrahlung u. des Einleitens von gespanntem Dampf von 131° in dem sogenannten 
Breakfast-App. (Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 24. 94—103. 1933. Bem, Eidgen. 
Gesundheitsamt.) GROSZFELD.

J . M. F rayer, Einflup hingehaltener Kuhlung au f Baklerienzahlen in roher Milch. 
Sofortige Kuhlung auf 50° F  ist, besonders wenn sie iiber Nacht eingehalten wird, 
ziemlich ausreichend, sofortige Kuhlung Yon Morgenmilch auf 60° geniigt leidlich, 
obwohl jede Stde. dabei sich in einer Yerschlechterung der spateren Quahtat ausdriickt; 
Kuhlung von Abendmilch auf 60° genugt nicht. Sofortige Kuhlung u. Haltung auf 40° 
liefert stets die besten Ergebnisse. (Milk P lant Monthly 22. Nr. 4. 30—34. 39. April.
1933. Vermont Agricult. Exp. Stat.) G r o s z f e l d .

C. K . Johns, Eine vereinfaclde Methode zur JReinigung der Kaulschukteile von Melk-
maschinen. Eine von PA R FITT  empfohlene 0,5— 0,6%ig- Laugenlsg. bewahrte sich; 
Anwendung auch kalt. (Sci. Agric. 13. 460—65. Marz 1933. Ottawa, Centr. Experim. 
Farm.) G r o s z f e l d .

P . H. Trący, Honigrahm, ein neuer Brotbelag. Honigrahm ist eine Mischung
Yon hochwertigem SuBrahm u. Honig. Angabe iiber seine Herst. (Milk P lant Monthly
22. Nr. 2. 38—42. Febr. 1933. Univ. of Illinois.) G r o s z f e l d .

— , Nichtmilchsaureaciditat im  Rahm. Bei Aufbewahrung Yon Rahm, 24 Stdn. 
bei 40° F, wurde Yerschiedentlich Zunahme des Sauregrades, Yerbunden m it ranzigem 
Geruch u. bitterem Geschmack ohne Bldg. Yon Milchsaure beobachtet. Ursache ist 
in der Milch yorhandene Lipase, die auch bei — 10° noch wirksam ist. Abstellung des 
Fehlers durch Pasteurisierung, 10 Min, bei 140 oder 15— 30 Sek. bei 178° F. Auch 
Milch m it hóherem Cl-Geh. (Mastitis, Colostrum) entwickelt leicht Sauerung u. bitteren 
Geschmack u. muB daher ausgeschlossen werden. (Milk Ind. 13. Nr. 10. 87. April
1933.) G r o s z f e l d .

W . J . W iley, Der Sauregehalt von Rahm und die Hallbarkeit der Butler dar aus 
mit besonderer Berucksichtigung der Ralimneutralisierung. Der Streuungsbereieh fiir 
die Saure ist ziemlich gróB, doch findet sich eine Haufung um ph =  6,3 u. 7,1. Diesen 
entsprach etwa 0,18—0,09% freier Saure im Rahm. Zwischen ph des Butterserums



3 8 1 2 H XV!. N a h r d n g sm it t e l . Ge n u sz m it t e l  u sw . 1 9 3 3 .  I .

u. titrierbarer Saure von Butter u. Serum besteht deutliehe Korrelation, keine zwischen 
SZ. des Fettes u. Sauregeh. der Butter. Weiter wurde Korrelation (Koeff. —0,51) 
zwischen Peroxydgeh. des Fettes u. Sauregrad der Butter beobachtet. Zwischen Qualitat 
frischer Butter u. Sauregeh. scheint Korrelation nicht zu bestehen. Eine Neutrali- 
sation kann ohne Gcschmackversclilechterung bis auf ganz wenig Saure Y o rg en o m m en  
werden. (Commonwealth Australia J. Council sci. ind. Res. 6. 14—25. Febr. 1933.) Gd.

Merle Porter Baker, Einigcs von den Beziehungen zwischen den Organismen in  
Butterkulturen. Bakteriol. Angaben iiber Zahl der beiden Organismentypen in Butter- 
kulturen unter Yerschiedenen Bedingungen, sowie Wrkg. Yon CaC03-Zusatz zu Milch 
auf die Haltbarkeit von Butterkulturen daraus. Einzelheiten im Original. (Iowa 
State Coli. J . Sci. 6 . 409—11. 1932. Iowa State Coli.) G r o s z f e ld .

O. Mezger und J. Umbrecht, Warum „Schmelz“-Kase ? Erwiderung an ScHMID, 
(vgl. C. 19 3 3 . I. 3257). Ablehnung der Bezeichnung „Pasteurisierter Kiisc“. (Dtsch. 
N ahrungsm ittel-Rdsch. 1 9 3 3 . 50 — 52. 15/4. S tu ttgart, Chem. U nters.-A m t d. 
Stadt.) Gr o s z f e l d .

Ernst Giinther, Die Entgiftung des Duwocks. Verss., das Eąuisetin durch HeiB- 
silage oder Braunheubereitung unschadlich zu machen, bzw. den Duwock durch Walzen 
zu bekampfen, boten keine geniigende Sichcrheit. Die Unterss. des Vfs. ergaben, daB 
der Eąuisetingeh. des Duwocks m it zunehmendem Alter der Pflanzen, sowie mit 
sinkendem Grundwasserstand sehr stark abnahm, z. B. von 184,4 mg auf 12,5 mg 
Eąuisetin je 100 g trockenen Duwock. Roi Verss., den Giftstoff durch chem. Mittel zu 
zerstoren, zeigten (alles in 2%ig. Lsgg.) Soda, Weinsaure, Ammoniak, Natronlauge u. 
Salzsaurc keine, bzw. eine nur ungeniigende Wrkg., wahrend allein Phosphorsaure den 
Duwock vollstandig entgiftete. Ob diese Laboratoriumsverss. in der Praxis die gleichen 
Ergebnisse liefern, bedarf noch der Unters. (Fortschr. d. Landwirtsch. 8. 177—79. 
15/4. 1933. Bremen, Moorvcrs.-Stat.) L u t h e r .

V. S. Asmundson und Jacob Biely, Fisclimehlerganzungcn fu r  Huhner. I. Ver- 
gleichszahlen des Grópenwachslums bis 8 Wochen bei durch Pilchard-, Lachs-, Heilbutt- 
mehlen und Magermilchpulter oder durch Lachsmehl und Magerm ilchpulver erganzten 
Rałionen. Die mittleren Gewichte betrugen nach Heilbutt 585,6, Pilchard 636,9, 
Lachs 632,0, Magermilchpulver 648,2g , in der weiteren Vers.-Reihe bei Zulage von 
Protein ais Lachs allein oder Lachs u. Magermilchpulver in Hóhe von 10% 558 
(676), von 7,5% 558 (619), von 5%  502 (478) g. (Sci. Agric. 1 3 . 236—48. Dez. 193^. 
Vancouver, Univ. of Brit. Columbia.) Gr o s z f e l d .

Jacob Biely und V. S. Asmundson, Fischmehlerganzungen fiir  Huhner. II. Ver- 
gleicliszahlen des Grópenwaclislums bis 8 Wochen bei durch verschiedene Anteile von Fisch- 
mehl und Magermilchpulver erganzlen Rationen. Bei keinem Vers. war das Wachstum 
erhoht, wenn mehr ais 5%  Magermilchpulver u. variierte Mengen Fischmehl zur 
Erreichung von 7,5% Protein oder mehr in F utter gegeben wurden. Fischmehl u.
Magermilchpulver lieferten wieder schnelleres Wachstum ais Fischmehl allein. (Sci. 
Agric. 13 . 435^88. Marz 1933. Vancouver, Univ. of Brit. Columbia.) Gr o s z f e l d .

G. Gollnow, Vereinfachłe Methoden zur Messung des 'pjj-Wertes (Wassersloffionen-
konzentration) von iYahrungsmitteln. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 43 . 269—71. 15/4.
1933.) Gr o s z f e l d .

H. Kiihl und B. Czyzewsky, Der Nachweis von Spuren Arsen neben Quecksilber
in saalgebeiztem Getreide oder dessen Mahlprodukten. 25—50 g Getreide wurden mit 
der 10 fachen Menge 10%ig. HCl auf 50—60° erhitzt u. nach Zusatz von 2,5—5 g 
KC103 20 Min. geschiittelt. Das F iltrat wird bis zum Verschwinden des Chlors er
hitzt. Zur Entfernung der von der FI. noch absorbierten letzten Cl-Reste wurde durch 
die h. Lsg. ein Luftstrom gesaugt. In die Lsg. wurde ein Stiick reines, gesaubertes 
Zn-Blech gelegt. Bei Ggw. von Hg allein wird das Zn rasch m att weiB gefarbt. Bei 
Ggw. von As allein zeigt das Zn einen graubraunen bis braunschwarzen Belag be- 
sonders bei 50°. As- u. Hg-gebeiztes Getreide gibt schon bei Zimmertemp. den brauncn 
Belag u. eine gelbbraune Tónung der FI. Empfindlichkeit des Nachweises: 1 mg HgCl 
u. 1 mg AsCl3 in 100 ccm Lsg. (Z. ges. Getreide- u. Miihlenwes. 2 0 . 68— 70. Marz
1933. Inst. fur Miillerei, Berlin.) HAEVECKER.

M. P. Neumann, Eine einfache und schnelle Prufung der Kleberbeschaffenheit bei 
Weizenmehlen. Bei Zusatz von Roggenmchl zu Weizenmehl rufen 20%, sicherlich aber 
30—40% einen mehr oder weniger starken Abfall der theoret. aus der Mischung zu 
berechnenden Klebcrmenge heryor. Notor. kleberstarke Mehle vertragen diese Zusatze 
in ungleich hoherem MaBe ais kleberschwache Mehle, so daB durch paralleles
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Kicberauswaschen bei roinem Weizenmelil u. solchem, dem Stiirke- oder Roggemnehl 
zugesetzt ist, in dem Unterschied des Klebergeh. ein MaB fiir die Kleberąualitiit ge- 
geben ist. Man yerwendet zweekmaBig eine Mischung yon 30% eines helleren (60%ig.) 
Roggenmehles u. 70% des zu untersuchenden Weizenmehles. (Z. ges. Getreide- u. 
Miihlenwes. 20. 64—65. Marz 1933. Inst. fiir Backerei, Berlin.) H a e v e c k e r .

R. Guillernet und C. Schell, Schnelle Asclienbestimmung in  organischen Sub- 
slanzen-, Anwendung auf Mullereiprodukle und Kohlen. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 
47—60. Jan . 1933. StraBburg, Univ. — C. 1932. II. 2556.) L in d e n b a u m .

Raoul Viollier und Ernst Iselin, Nachweis von „Sionon“ in Diabetikergebdck. 
Sionon ist synthet. Sorbit. Beschreibung einer Anwendung des WERDERSchen Verf. zu 
dessen Nachweis in dem Geback. Aus 4 g Gebiick wurde 1 g Dibenzalsorbit isoliert. 
(Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 24 . 104. 1933.) Gr o s z f e l d .

ciemens Zach, Zur Bestimmung der Ameisensaure in Fruchtsaften. Nachpriifung 
des Verf. von H a n a k  u . K u r s c h n e r  (C. 1931. I. 542), das sich zu orientierenden 
Bestst. verwendbar, sonst aber ais wenig zuyerlassig erwies. Neue Vorschrift: 10 ccm 
Fruehtsaft +  0,2 g Weinsiiure werden nach besonderer Anweisung mit Dampf dest. 
Das Destillat (300 ccm) wird mit NaOH schwach alkal. (0,5 ccm n.) eingedampft u. 
nach Neutralisation m it 0,2 ccm n. HC1 angesauert. Nach Zusatz von 10 ccm Reagens 
(10 g HgCl2, 4 g NaCl, 10 g kryst. Na-Acetat in 100 ccm, 1 Stde. in sd. W. erhitzt u. 
filtriert) wird 1 Stde. in sd. W. erhitzt u. das Calomel gewogen. Ameisensaure =
0,0975 mai HgCl. Bei mehr ais 0,5 g Nd. ist der Vers. m it weniger Fruchtsaure zu 
wiederholen. Reine Fruchtsafte lieferten 4—9 mg Ameisensaure in 100 ccm. (Mitt. 
Lebensmittelunters. Hyg. 24. 35—42. 1933. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) Gd .

Ernst Helberg, Coffein- und Extraklbeslimmung in Kaffee. N ach vergleichenden 
Bestst. nach J u c k e n a k -H il g e r -W im m e r , L e n d r ic h  u. N o ttbo h m , sowie F e n d - 
LER u. S t u b e r  sind die Ergebnisse nach dem ersteren Verf. durch Wiigung y ie l zu 
hoch u. m iissen durch N-Best. um gerechnet werden. Bei den anderen Verff. stim m en  
W agungs- u. N-Werte nahezu iiberein, auch die N-Werte der 3 Yerff. W enn nach 
L e n d r ic h  u .  N o ttbo h m  die wss. Lsg. eingedam pft, der R uckstand lange getrocknet
u. dann m it Chlf. extrahiert wird, erhiilt m an zu wenig Coffein. Beim A usschiitteln  
aus wss. Lsg. gelingt quantitative Entzieliung des Coffeins erst nach Sattigung m it 
NaCl. Beschreibung eines neuen vcreinfachten Verf., beruhend auf Ausschiittelung des 
aus dem wss. K affeeauszug durch Vcrreiben mit einer Kalkmischung u. Quarzsand 
hergestellten feuchten Pulvers m it Chlf. Bei Verwendung von CCI,, muB 10 Stdn. 
im SoXHLET-App. extrahiert werden. D ie  Ergebnisse waren infolge der starkeren  
E xtraktion 0,02—0.94% hóher ais nach dem Sehweiz. Lebensm ittelbueh u. stim m en  
m it denen nach J u c k e n a k -H il g e r -W im m er  iiberein, wenn dabei 10 Stdn. extrahiert 
wird. (Mitt. Lebensmittelunters. H yg. 24. 54—79. 1933. Ziirich, Chem. Lab. der 
Stad t.) Gr o s z f e l d .

H. Hawley, Bestimmung des Extrakts ton Kaffee. 2 g trockenes Kaffeepulyer 
werden am RuckfluBkuhler m it genau 100 ccm W. 20 Min. gekocht u. nach Abktih- 
lung filtriert. 25 ccm werden abgedampft u. im Trockenschrank getrocknet. Gleiche 
Ergebnisse wie nach wiederholter Auskochung m it kleinen Mengen W. (Analyst 58. 
222. April 1933. Madras, Goyemment.) Gr o s z f e l d .

Rudolf Hofmann, Colorimdrische Halbmikro- und Milcrobestimmung ton Nicotin 
in  Tabak und Tabakrauch. Prinzip der Methode: Im Destillat der Tabakprobe oder 
in der sauren Nicotinhg. bei Bauchverss. wird das Alkaloid mittels Silicomolybdan- 
saure gefallt. Der Nd. wird von derF l. getrennt u. m it einer Na2S 0 3-, Glycin „Agfa“ -
u. AT/ / 3-haltigen Lsg. reduziert. Die entstandene blaue Lsg. wird m it einer reduzierten 
Lsg. des verd. Reagenses yerglichen, dereń Wirkungswert auf Nicotin (I) empir. ein- 
gestellt ist. — Die Filtration erfolgt durch Porzellanfilterstabchen (Makro u. Mikro). 
t)ber die Ausfiihrung der Methode s. das Original. Zur Best. von I im Halbmikroverf. 
sind wenigstens 2 mg, im Mikroverf. wenigstens 0,25 mg I erforderlich. Fehlergrenze 
2% . (Biochem. Z. 260. 26—33. 13/4. 1933. Bukarest, Labor. fur analyt. Chemie der 
pharmazeut. Fakultat d. Univ.) K o b e l .

J. Houston, Die Verwendung ton Amylalkohol fu r  MilchunUrsuchung. Bei
10 Proben lag die fehlerhafte Erhohung der Fettbest. zwischen 0—0,53%. Der storende 
Stoff war durch Rektifikation (teils im Vorlauf, teils im Nachlauf) zu entfernen. Chem. 
Priifungen darauf yersagten. (Analyst 58. 151—52. Marz 1933. Belfast, Queens 
Univ.) Gr o s z f e l d .
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Joseph Fine, Die jodomelrische Methode zur Bestimmung der Lactose in Milch. 
Vf. yergleicht die Best. des Lactosegeh. der Milch nach der yon ihm beschriebenen 
jodometr., der Chloramin-T- u. der grayimetr. Cu-Methode. E r empfiehlt die jodometr. 
Methode wegen ihrer schnellen Ausfiihrbarkeit fiir die Fiille, bei denen ein maximaler 
Fehler von 1%  in Kauf genommen werden kann. (Biochemical J . 26. 569—72. 1932. 
Glasgow, Univ., Public Health Dep. u. Edinburg, Univ., Usher Inśt. of Public

■ Health.) P a n t k e .
Ernst Krombholz, Uber die Grundlagen der Beurteilung von Milchverfdlschungen. 

Beschreibung der statist. Auswertung der Streuung des Fettgeh. yerschiedener Milch- 
proben, deren Haufigkeit der Kurye yon G a u s z  folgt. Uber Einzelheiten ygl. Original. 
(Abh. Gesamtgebiete Hyg. H eft 2. 1—50.) GROSZFELD.

A. Casolari, Isotonische Wasserung• von Milch mit Zuckerldsungen. Eine Wasserung 
yon Milch m it Lsgg. yon Glucose u. Saceharose in isoton. Konz. laBt sieh nach den 
ublichen Unters.-Metlioden nicht nachweisen. Der Nachweis gelingt auf Grund des 
yerschiedenen Reduktionsvermógens der zugesetzten Zucker gegenuber demselben bei 
Milchzucker durch Molybdansaure u. Cu-Acetat oder durch die Vergarung m it Bierhefe, 
welche Milchzucker nicht angreift. (Ann. Chim. applicata 22. 753—62. Nov. 1932.

Arthur Cabral, Beitrag zur Rahmanalyse. E rm ittelt wurden: Sauregrad durch 
Titration gegen Phenolphthalein in W., F e tt nach G ERBER, Milchzucker u . Cl' nach 
Klarung m it Uranylacetat nach K oPA TSC H EK  (C. 1922. IV. 69), EiweiBstoffe nach 
K j e l d a h l , W. durch Trocknen bei 70°. (Milchwirtschaftl. Zbl. 62. 69—70. 31/3.

J. Petersson, Landskrona, Backen von wcichem Brot. Das Brot wird wahrend 
des Backens m it P latten  aus die Warme gut leitendem Materiał bedeckt; es erhalt 
auf diese Weise eine regelmaBige Form. Das Verf. eignet sieh besonders fiir m it Sirup 
yersetztes Roggenbrot. (Schwed. P. 72 599 vom 23/11. 1929, ausg. 8/9. 1931.) D r e w s .

Walter Fuchs, Aachen, Puddingpulver. Man yerwendet geringe Mengen Schutz- 
kolloide, z. B. Casein, ais Zusatzmittel zu Gętreidemehlen bei der Herst. yon. Pudding- 
pulyern. (D. R. P. 573 374, KI. 53k vom 21/7. 1931, ausg. 31/3. 1933.) Sc h u t z .

Elisabeth Spielberg, Hamburg, Verfahren zur Erhaltung der Farbę von ein- 
zukochenden Friicliten. Die frischen Friichte werden m it verd. A. (1:1) besprengt, 
einige Zeit (24 Stdn.) kiihl stehen gelassen, dann in Dosen gefiillt u. sterilisiert. (D. R. P.
574 608 KI. 53c yom 13/5. 1931, ausg. 18/4. 1933.) J u l ic h e r .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie G. m. b. H., Deutschland, Her
stellung von Speiseeis, Sorbet u. dgl. Man setzt der Eismasse geringe Mengen yon Poly- 
rinylalkohol ais Bindemittel zu, wodurch man an Milch, Eigelb u. dgl. sparen kann. 
(F. P. 741557 vom 26/8. 1932, ausg. 14/2. 1933.) Sc h u t z .

Fromray Parent Co., Ltd., London, Frischhalten von Milch nach D. R .P. 551290,
I. dad. gek., daB beide Strahlenarten durch Lampen ausgesendet werden, die in die 
Milch getaucht sind, die gleichzeitig, gegebenenfalls unter Verwendung zusatzlicher 
Heizeinrichtungen, erwarmt wird, bis im wesentlichen die gesamte beharidelte Mileh- 
menge eine Temp. erreicht bat, die der Pasteurisierungstemp. angenahert ist, aber 
unter dieser liegt. Die Anspruehe 2— 4 stellen entsprechende Vorr. dar. (D. R . P . 
574 703 KI. 53e vom 4/10. 1930, ausg. 19/4. 1933. Zus. zu D. R. P. 551 290; C. 1932.
II.4390.) S c h u t z . 

Pomosin-Werke G. m. b. H., Frankfurt a. M„ Abscheidung von Fett aus fett-
haltigen Produkten bzw. Emidsiomn, insbesemdere Milch, dad. gek., daB m an den fett- 
haltigen Prodd. gemaB D. R. P. 555273 Pektinstoffe zusetzt u. alsdann das Gemisch 
zentrifugiert. (D. R . P . 573 766 KI. 53e vom 30/5. 1929, ausg. 5/4. 1933. Zus. zu
D. R. P. 555 273; C. 1932. U. 2123 ) S c h u t z .

Paul Feremutsch, Ziirich, Herstellung von Butler, dad. gek., daB der Butterungs- 
prozeB durch mechan. Peitschen, z. B. starkes Riihren, der m it C02 ubersatt. u. unter 
COj-Druck stehenden Milch- oder Rahmmasse durchgefiihrt- wird. (D. R. P. 574770 
KI. 53e yom 4/11. 1931, ausg. 20/4. 1933 u. Schwz. P. 159136 yom 2/11. 1931, ausg. 
1/3. 1933.) Sc h u t z .

Wilhelm Schakel, Herstellung von Fettkase unter Verweńdung von Magermilch 
und pflanzlichen Fetten und ólen. Ein Gemisch aus 3 Teilen Cocosfett, 3 Teilen Sesam-,
2 Teilen ErdnuB-, 2 Teilen Baumwollsaat- u. 2 Teilen 01ivenol, dem geringe Mengen 
Fisćhol oder Talg zugesetzt sein kónnen, wird bei 60° mit Magermilch homogenisiert,

Reggio Emilia.) Gr im m e .

1933. La Plata, Uniy.) G r o s z f e l d .
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der erhaltene Kunstrahm  dann seharf gekulilt, angesauert u. in iiblicher Weise auf 
Ka.se verarbeitet. (F. P . 741968 vom 3/9. 1932, ausg. 24/2. 1933.) J u l ic h e r .

Saure-Therapie Prof. Dr. v. Kapff G. m. b. H., Miinchen, Haltbarmachen vón 
Griinfutter, dad. gek., daB Chlorkalk in Pulverform oder in Lsg. im Gemisch m it Sauren 
oder sauren oder neutralen Salzen dem F u tter beigegeben wird. (D. R. P. 572 987 
KI. 53g vom 12/8. 1932, ausg. 25/3. 1933.) Sc h u t z .

Hermann Hoppe, Magdeburg, Einlagern von Griinfutter. Man zerschneidet das 
Futter in grobe Teile, entfernt die Luft aus der Pulpę u. bringt es in luftfreiem Zustand 
in einen Siło, in dem es der Milehsaurcgarung unter AbschluB von Luft uberlassen 
wird. (E. P. 386 673 vom 16/7. 1931, ausg. 16/2. 1933.) S c h u t z .

Kraftquell Gesellschaft fiir Grttnfutterkonservierang m. b. H., Magdeburg, 
Abschliepen eines Futterstockes in.einem Siło o. dgl. 1. dad. gek., daB man auf die Ober- 
flache des in den Siło gebrachten Futters eine Fl., in die ein sich leicht absetzender 
Stoff, z. B. Lehm, u. gegebenenfalls ein die Faulnis verhutender Stoff eingeriihrt ist, z. B. 
mittels einer Pumpe unter Zwischenlegen einer Schwimmplatte aufbringt. — 2. dad. 
gek., daB man vor Aufbringung der Fl. auf den Futterstock eine zunachst wasser- 
undurchliissige, spiiter porós wcrdende, bzw. sich in der Fl. auflosendo Schicht aus 
Pappe, Papier, Papiergewebe o. dgl. auflegt. (D. R. P. 571 938 KI. 53g vom 1/7. 1931, 
ausg. 7/3. 1933.) S c h u t z .

Tres Chemisck-Pharmazeutische Industrie- und Handelsgesellschaft-A.-G., 
Budapest, Herstellung von eiivei/3reichen Futtermitteln. Der Inhalt der Kerne vom 
Johannisbrotbaum (Cera tonią, siliąua) oder der Familie der Mimosaceen u. dgl. (Cercis 
siliąuastrum, Cercis canadensis, chinensis) wird getrocknet u. dann gemahlen, wobei 
Yorsorge getroffen wird, um die Denaturierung der glutinbildenden EiweiBstoffe zu ver- 
huten. _(E. P. 386167 vom 21/3.1932, ausg. 2/2. 1933. Oe. Prior. 28/12.1931.) S c h u tz .

Heinrich RÓver, Dusseldorf, Trockenfultermittel aus Ruben, dad. gek., daB die 
Ruben m it dem Blattwerk, also ungekópft, gewaschen, zerkleinert u. bei etwa 600° 
getrocknet werden. (D. R. P. 572104 KI. 53g vom 19/11.1930, ausg. 10/3. 
1933.) S c h u t z .

Franz Kock und Franz Messner, Wien, Futtermittel aus Kaffee, Kakao, Maie. 
Man schlieBt diese Prodd. mit einer Saure oder einem Sduregemisch oder mit Alkali 
in der Hitze auf, wobei vor oder nach erfolgtem AufschluB Zucker oder zuckerbildende 
Stoffe zugesetzt werden. Das Gemisch wird nach dem Erkalten annahernd neutralisiert 
u. unter Zusatz eines Garungserregers, z. B. Hefe, vergoren, die Garung wird schwach 
sauer oder vorzugsweise alkal. gefuhrt u. die F l. nach beendeter Garung von den festen 
Teilen abgetrennt u. schlieBlich diese letzteren m it W. gewaschen. (Oe. P. 132410 
vom 4/7. 1931, ausg. 25/3. 1933.) S c h u tz .

Standard Products Co., ubert. von: Tom G. Dyer, Iowa, V. St. A., Zusatzfutter- 
miłtel. Man vermischt glutinreiche gemahlene Getreidearten miteinander, setzt Diastase 
u. Hefe zu, sattigt das Prod. m it W. u. halt die M. 24— 48 Stdn. bei 70—131° F. Dann 
i wird das Prod. in diinnen Schichten ausgebreitet u. sclinell bei Tempp. zwischen 70 u. 
131° F  getrocknet, um die weitcre Garung zu verhuten, ohne die Hefe abzutóten. 
(A. P. 1898 350 vom 30/9. 1929, ausg. 21/2. 1933.) S c h u t z .

Heinrich Geffcken und Hans Richter, Deutscliland, Steigerung der Zuclit von 
Nutz- und Masttieren. Man yerabreicht den Tieren, gegebenenfalls naeh Kastration, 
zugleich m it dem ublichen F utter Hormone der innersekretor. Driisen unter evtL 
Zusatz yon Lecithin. Um die Haare von Pelztieren zu verbessem, kann m an dem Futter 
-Keimdriisenhormone zusetzen. Um z. B. die Leistungsfahigkeit von Pferden zu erhohen, 
gibt man ihnen neben dem n. F u tter Nebennierenhormone. Zwecks guter Dosierung 
vermischt man die Hormonpraparate m it geeigneten Streckungsmitteln. (F. P. 737 516 
Tom 17/7. 1931, ausg. 13/12.1932. D. Prior. 18/7. 1930.) S c h u tz .

XVII. Fette. Wachse. Wasch- u. Reinigtingsmittel.
A. Moschkin und A. Artemow, Zur Aktimerung von Nickel-Kieselgur. Eine 

Aktivierung des Ni-Kieselgur-Olhartungskatalysators konnte durch Zugabe von Eisen, 
Aluminium u. Kupfer zum Ni erreicht werden. Auch durch Auflosen der in der 
Kieselgur enthaltenen Basen in H2S04 u. Ausfallung dieser Basen in Gemeinschaffc 
m it N iS04 auf Eaeselgur wurden aktivierte Katalysatoren erhalten. Nach Auf
losen u. Entfernen der 1. Teile der Kieselgur wurde ein weniger wirksamer Kataly-

250*



3 8 1 6 H xv„. F e t t e . W a c h s e . W a s c h - ti, R e in ig u n g s m k d t e l . 1 9 3 3 .  I .

sator erhaltcn ais bei Anwendung unbehandelter Kieselgur. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-shirowoje Djelo] 1932- Nr. 4/5. 27.) SCHÓNFELD.

Andrew J. Kelly, Die Anwendung sulfonierler Ole. Bedeutung der sulfonierten 
Ole, insbesondere der Ricinusólsulfosaure, des Tiirkischrotóls; Wert dieser Ole ais Netz-, 
Egalisierungs-, Weiehmachungs- u. Appreturmittel, Fahigkeit, wasserunl. Losungsmm. 
zu lósen oder zu emulgieren, Móglichkeit, Kiefernóle mit WJ mischbar zu maehen, 
Wert beim Anteigen von Kupenfarbstoffen u. zum Weichmaehen aller Textilien. Mat- 
tierung von Striimpfen mit B aS04 in Turkischrotól, Erzeugung wirksamer Wasch - 
mittel dureh Vermischen chlorierter KW-stoffe mit sulfonierten Olen, Verwendung zum 
Reinigen von Malerpinseln u. bei der Herst. kosmet. Artikel (Shampoon, Rasierkrem, 
Fichtcnnadelessenzen, Parfums). Herst. von Emulsionen von Kreosot, Teer, Harz u. 
Kiefernól mit Turkischrotól zu Desinfektionszwecken. Verwendung fur Asbestpra- 
parate, Leder, Papier, fiir Schncidóle in der Metallbearbeitung u. fiir wasserlósliche 
Tinten. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 214— 17. 27/3. 1933.) F r ie d e m a n n .

Ryohei Oda, Untersuchungen iiber Umesterung. II. Der Einfliifi des Lósungs- 
miltels, Katalysators, sowie des Drucks auf die Umesterung von Fełtólen mit Athylenglykól 
oder Glycerin. — Induslrielle Venvendung der erzidten Produkte. (I. vgl. C. 1933. I. 
2481.) Verd. von Athylenglykól m it A. oder Bzl. ist fast ohne EinfluB auf dessen Um 
esterung mit 01ivenol. W. hemmt die Umesterungsrk. Die Umesterung von Olen m it 
Gtycerin wird durch Pyridin stark beschleunigt (200 g 01ivenól +  50 g Pyridin -f  50 g 
Glycerin ergaben nach 2-std. Erhitzen auf 200° ein Prod. der VZ. 170,2, AZ. 173,5). 
CaO u. K 2C03 beschleunigen die Umesterung der Fettóle mit Glycerin, beeinflussen 
aber wenig die Umesterung m it Glykol. Leicht geht auch die Umesterung zwischen 
Ricinusol, H artfett oder Fischól m it Glykol bei 200° vor sich. Zwischen W alrat u. A., 
Glykol oder Glycerin u. zwischen 01ivenól u. aromat. Alkoholcn findet kaum Um
esterung statt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 113B—16B. Marz 1933 [Orig. 
deutsch].) S c h ó n f e l d .

A. Thieme, Gewinnung von Pflanzenólen durch Extraktion. Kurze Schilderung der 
Extraktionsbatterien u. der kontinuierlichen Olextraktion nach B ohm  u. nach dem 
Verf. der Hansamiihle. (Z. Ver. dtsch. Ing. 77. 45—47. 14/1. 1933.) Sc h ó n f e l d .

S. Juschkowitsch und F. Antonenkow, Versuche zur Sojadlextraktion. Vff. 
untersuchten den EinfluB der N atur des Extraktionsmittels auf die Dauer der voll- 
standigen Olextraktion aus Sojabohnen u. die Beschaffenheit des Oles. Die Farbę des 
Oles hangt yom Lósungsm. weitgehend ab. Bei einigen Extraktionsmitteln (A., PAe). 
war die Extraktionsdauer ohne EinfluB auf die Olfarbe („Jodfarbe" =  112). Dagegen 
nahm die „Jodfarbe“ des Oles bei Extraktion mit Bzn. von 28 auf 112, mit C2H4C12 
von 70 auf 233 u. mit Tri von 126 bis auf 644 bei langerer Extraktionsdauer zu. Hóchste 
Aciditat hatte das mit Tri, niedrigste das m it A. oder PAe. extrahierte 01. (Oel- u. 
Fett.Ind . [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1932. Nr. 4/5. 52—53. Smoleńsk. 
Univ.) S c h ó n f e l d .

D. KraJt, Olsaaten einiger Kultur- und wildwachsender Pflanzen. Nicotiana 
rustica L.- u. Tabaksamen enthalten Ole m it sehr nahestehenden Konstanten: JZ. 139 
bis 151,6; VZ. 171— 190. Die Samen von Salvia Sclave enthalten bis 31% Ol: 
JZ. 169—174; VZ. 189,6; nD40 =  1,47 1 5; D.15 0,9298 (k. gepreBtes Ol); trocknet bei 
15° nach 70 Stdn. Der Firnis ergibt eincn hochwertigeren Film ais Leinólfirnis. — 
M dissa Officinalis L.-Samenól trocknet nach 72 Stdn. — Samenól von Piania annomala: 
JZ. 168, VZ. 200. — Peana Garmala-Samenól: JZ. (H u b l ) 133,6; VZ. 184,7; RhZ. 83,2; 
SZ. 3,2; D.15 0,9273; nn40 =  1,46 86. — Eronymus verucosus-Samenól: JZ. 79; SZ. 1,7; 
nD =  1,475; VZ. 189,6. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1932. 
Nr. 6. 55—56.) S c h ó n f e l d .

Gr. Pawłów, Unlersuchung der Samen und des Oles von Staphylea pinnata L . Die
Kerne der Samen von Staphylea pinnata L. enthalten 41,0% Ol: D .15 0,9238; ud20 =  
1,4710; SZ. 2,78; V Z . 193,65; JZ. 117,46; RhZ. 82,77; Hehnerzahl 95,55. Das Ol en t
halt 53,4% Olsaure, 38,3% Linolsaure, 3,8%  Palmitinsaure. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-shirowoje Djelo] 1932. Nr. 4/5. 93—95.) S c h ó n f e l d .

H. A. Boekenoogen, Zur Kenntnis des Leindotteróles. Leindotteról hatte die
D .204 0,921, S Z . 3,9, V Z . 185.5, J Z .  (W lJS )  154. Aus der Dottersaat mit Lg. extra- 
hiertes Leindotteról hatte D.20, 0,924, J Z  (W lJS )  150. (Fettchem. Umschau 40. 55— 56. 
Marz 1933. Holland.) SCHÓNFELD.

Antonin Rolet, Olivenólfabrikation in Marokko. Bericht iiber marokkan. primitive 
•u. modeme Olmuhlen. Die einheim. Olmiihlen liefern ein 01 m it folgenden Konstanten:
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D.13 0,91775 (0,9158, 0,9149), frcie Fetffiauren 3,94—4,28%, JZ. 83,2—87,2. Die 
modernen Olfabriken produzieren ein Olivenol m it 1,22% frcier Fettsauren. (Matićres 
grasses-Petrolc, Deriyćs 25 . 9742—44. 15/2. 1933.) SCHONFELD.

G. de Navarre und Stanley Ruszkowski, Schildkrótcndl. Herkunft, Gewinnung, 
Verwendung u. physiolog. Wrkg. in kosmet. Mitteln. —  WeiBe bis graubrauno oder 
gelbe Farbę u. brenzliger an Lebertran erinnernder Geruch. Is t bei Zimmertemp. 
fest. bis fl. Beim Auftropfen von konz. Salpetersaure auf das Ol entsteht an der Be- 
riihrungsstcllc eine graue bis graubraune Fiirbung. Rótliche bis violette, in Braun 
umsehlagende Fiirbung zeigt Verfalschung m it Lebertran an. Die physikal. Konstanten 
der bisher untersuchten Ole weichen sehr stark voneinander ab. (Amer. Perfumer 
essent. Oil Kev. 28 . 16— 18. Marz 1933.) E li,m e r .

Henry G. Rees, Das Vorkommen von Laurinsaure in Fischiilen. Bericht iiber 
Abscheidung der Fettsaure aus dem Gesamtkorperfett von Brassen, Isolierung durch 
Fraktionierung der Fettsaureathylester, Identifizierung durch F., Elementaranalyse 
u. Mol.-Gew. — In  Haifischol war Laurinsaure nicht nachweisbar. (Analyst 58 . 222 
bis 223. April 1933. London S. E. 1. Oxo Ltd.) G r o s z f e ld .

Gustav Egloff und E. F. Nelson, Spallen von Ol von Alaskapclzrobbcn. Physikal. 
u. chem. Konstanten des Ausgangsóls (Seehundól) sowie der bei der Spaltung in einer 
DUBBS-Anlage erhaltenen Zwischen- u. Endprodd. sowie des Spaltriickstandes. (Ind. 
Engng. Chem. 25. 386—87. April 1933.) K. O. Mu l l e r .

Jiro Mikumo, Capillaraktimtat und Adsorption von Seifen. Zusammenfassende 
Wiedergabe der Arbeiten des Vf. (vgl. C. 1929 . II. 2026 u. friiher) iiber die Adsorption 
von Seifen an Aktivkohlen u. a. Adsorbentien u. ihre Capillaraktivitat u. die aus den 
Beobachtungen sich ergebenden Schliisse hinsichtlich der Wasehkraft der Seiferdsgg. 
(J. Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 52 . Transact. 65—68. 10/3. 1933. Tokio.) S c h o k f .

R. Krings, Das Sieden der Grundseifen zu Feinseifen. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 154.) 
(Allg. 01- u. Fett-Ztg. 30 . 84—87. Febr. 1933.) S c h o n f e l d .

R. Krings, Vber die Hersiellung und Zusammcnsclzung der fliissigen Seifen. P rakt. 
Angaben iiber Fettansatz u. den VerseifungsprozeB bei Herst. fl. Seifen. (Seifensieder- 
Ztg. 60. 129—30. 163—65. 183—84. 15/3. 1933.) SCHONFELD.

G. Knigge, tJbcr die Bedeutung des freien Alkalis in Seifen. Vf. stimmt den 
Ausfiihrungen von B l e y b e r g  u. LETTNER (C. 19 3 3 . I. 2886) iiber die Rolle des freien 
Alkalis in Seifen zu, macht aber auf die Wichtigkcit seiner Best. bei der Seifenherst, 
aufmerksam. (Fettchem. Umschau 40 . 30. Febr. 1933.) SCHONFELD.

— , Ein Beitrag uber das Verhalten von Riechkórpern in weifien Seifen. Bericht 
iiber das Verh. yon verschicdenen Duftstoffen in weiflen Seifen nach 20-tiigigem Stehen 
im zerstreuten Tageslicht. (Seifensieder-Ztg. 60. 22. 11/1. 1933.) SCHONFELD.

E. L. Lederer, Neuere Konstitutions- und Strukturforschungen bei Fettsauren. 
Wiedergabe der rontgenograph. Ergebnisse der Unters. der Struktur der festen F e tt
sauren u. der Unterss. des Vf. iiber die Ultraviolettabsorption der Fettsauren. (Fett
chem. Umschau 4 0 . 2—6. Jan. 1933.) S c h o n f e l d .

I. Rufimski, Ozonisierung von Baumwollsaatólfeltsduren. (Vorl. Mitt.) Cottonól- 
fettsauren wurden bei ca. 80° mit ozonisierter Luft bzw. 0 2 behandelt. Nach 18-std. 
Behandlung mit ozonisierter Luft stieg der Titer von 29,6 auf 37,9, das Mol.-Gew. sank 
von 283,87 auf 212,50, die JZ. von 111,48 auf 8,86. Nach 18-std. Behandlung mit 
ozonisiertem 0 2 hatten die Fettsauren den Titer 37,8, das Mol.-Gew. 178,71, die 
JZ. 3,60. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1 9 3 2 . Nr. 6. 
53—54.) S c h o n f e l d .

David Allan, Kerzen und Kei-zenfabrikation. Kurzer Uberblick iiber die Entw. 
der Kerzenfabrikation. (Oil Colour Trades J . 83 . 444—46. Chem. Trade J . chem. 
Engr. 92. 129—31. Petrol. Times 29 . 159—60. 209—10. 17/2. 1933.) S c h o n f e l d .

J. M. Clavera und M. Oro López, Die jodomelrische Saurezahl bei Olen. Die von 
RUZICZKA (C. 1 9 3 0 . I I .  3100) fur die Fettunters. ausgearbeitete Methode wird auf 
Ole angewandt. Vff. schlagen vor, die Best. der „jodometr. SZ.“ allgemein neben 
der Best. der iiblichen Daten auszufiihren. Bei der Unters. von Olen, dereń Fettsauren 
18 oder mehr C-Atome in der Kette enthalten, soli das K J-K J0 3-Gemisch 24 Stdn. 
einwirken. Die „jodometr. SZ.“ wird bei Olivendl zu 9,8— 10,2, bei Erdnupdl zu 8—8,5 
bestimmt. Bei ranzigen Olen ist die Methode nicht anwendbar. (An. Soc. espan. Fisica 
Quim. 30. 971—74. 15/12. 1932. Granada, Pharm. Fak., Lab. f. chem. Analyse.) R. K . M.

E. J. Kraus, Uber den Nachweis von Verfalschungen des Bienenu-achses mittels 
ultravioletter Strahlen. Zur Erkennung von Bienenwachsyerfalschungen ist die Analysen-
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ąuarzlam pe wenig geeignet. (Fettchem . Um schau 40. 51—52. Marz 1933. Boden- 
bach. a. B .) S c h o n f e l d .

J. Davidsohn, Vereinfachtes Verseifungsverfahren fu r  die Bestimmung der Beichert- 
Meipl-Zahl. (Seifensieder-Ztg. 60. 113. 22/2. 1933. Berlin-Schoneberg. — C. 1933. I.
1866.) S c h ó n f e l d .

J. Grosser, Zur Bestimmung der oxydierlen Fettsauren. Bei an oxydierten 
Fettsauren reichen Fetten, wie Degras, Moellon, scheiden sich die Oxysauren bei ihrer 
Best. durch Extraktion der nach Verseifen etc. erhaltenen Fettsauren m it PAe. in 
Klumpen ab, welehe noch n. Fettsauren u. Salzlsg. zuriickhalten. Es wird auf die 
Notwendigkeit ihrer Auswaschung u. Veraschung hingewiesen. Auch im Sauerwasser 
nach Schutteln m it PAe. bleiben kleine Sauremengen zuriick, welche berucksichtigt 
werden nńissen. (Seifensieder-Ztg. 60. 49—50. 25/1. 1933.) Sc h o n f e l d .

P. Bruśre, Prufung von Stearinkerzen. Kontrolle der Leuchtstdrke mit der photo- 
elektrischen Zelle. tlberblick iiber die Methode der Unters. von Stearinkerzen (Aus- 
sehen, Lange, Gewicht, Verbrennungsgeschwindigkeit, Dochtvorschriften, Best. des F ., 
der SZ., des Geh. an Talg, Paraffin, Ceresin u. W., photoelektr. Leuchtkraftbest.). 
(Ann. Falsificat. Fraudes 26. 70—74. Febr. 1933.) R. K. M u l l e r .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg, Kurt 
Lindner und Johannes Zickermann, Oranienburg, Verfaliren zur Herstellung von be- 
standigen Emulsionen von KW-stoffen, substituierten ICW-stoffen, Mineralólen, Neutral- 
fetten u. Fettsauren, dad. gek., daB ais Emulgierungsmittel ein Gemisch von hocli- 
molekularen, aliphat. oder alicycl. substituierten kolloidalloslichen aromat. Sulfon- 
sauren oder dereń Salzen, Seifen oder sulfonierten Olen u. viscositatserhohenden Zu- 
satzen aus der Gruppe der Kohlenhydrate oder Proteine verwendet wird. (D. R. P.
574 536 Kl. 23c vom 19/5. 1926, ausg. 18/4.1933.) R ic h t e r .

Emusol Corp., ubert. von: Benjamin Raczkowski Harris, Chicago, Herstellung 
von Margarine und ahnlichen Fettemulsionen. Ais Spritzverhinderungsmittel werden 
ungiftige, beim Lagern von Margarine usw. keine schadlichen N-Verbb. abspaltendc 
Stoffe zugesetzt, die hydrophile u. lipophile Gruppen im Wirkungsgleichgewicht en t
halten, z. B. Na-Salz der Monostearinsulfoessigsaure, K-Salz der Cetylsulfoessigsaure, 
Stearylglutaminsaure, Digitonin usw. (E. P. 366 909 vom 1/8. 1930, ausg. 10/3. 1932. 
A. Prior. 2/8. 1929.) JU LIC H E R .

Bruno Rewald, Hamburg, Leicht gefdrbte Mischung aus pflanzlichen Phosphatiden 
und fetten Olen. Man befreit Sojalecithin von der Hauptmenge des darin enthaltenen 
Oles, worauf das Lecithin mit einem Losungsm., z. B. Essigester behandelt, dann von 
diesem abgetrennt u. m it Speiseol gemisoht wird. Der Rest des Losungsm. wird im 
Vakuum abdestilliert. (A. P . 1 895 424 vom 6/5. 1931, ausg. 24/1. 1933. D. Prior. 
21/10. 1929.) Sc h u t z .

Hanseatische Miihlenwerke A.-G., Hamburg (Erfinder: H. Bollmann), Ver- 
besserung von Pflanzenlecithin, dad. gek., daB man auf eine wss. Leeithinemulsion H 2Oa 
einwirken laBt. — Das Lecithin wird auf diese Weise entfarbt u. zum Zusatz fiir Marga
rine, Backwaren u. techn. Zweeke, wie z. B. Bestandteil von Druckpasten, Farben, 
geeignet gemacht. (Schwed. P. 72195 vom 10/7. 1930, ausg. 14/7. 1931. D. Prior. 
21/10.1929.) D r e w s .

K. K. Stamso, Stockholm, Erhohung der aniirachitischen Wirlcung von Olen und 
Fetlarten, welche fiir Nahrungsmittelzwecke bestimmt sind, dad. gek., daB die Ole u. 
F ette in fl. Zustand wahrend einer 60 Min. nicht ubersteigenden Zeitdauer unter mog- 
lichstem AusschluB schadlicher Luftmengen der Einw. von ultrayioletten oder anderen 
kurzwelligen Strahlen ausgesetzt werden, wahrend die Fl. in rotierende Bewegung 
gebracht u. die Lichtąuelłe in sie eingesenkt wird. — Die Bestrahlung wird bei im 
wesentlichen unter 20° liegenden Tempp. durchgefuhrt. (Schwed. P. 72 502 vom 
30/7. 1926, ausg. 25/8. 1931.) D r e w s .

Anthony Joseph Lorenz und Mark H. Wodlinger, V. St. A., Herstellung von 
antirachitisch wirkender Seife. Man yersetzt w. Seife m it bestrahltem Ergosterin oder 
anderen D-vitaminhaltigen Stoffen. (F. P. 742181 vom 11/6. 1932, ausg. 1/3. 1933. 
A. Prior. 18/6. 1931.) S c h u t z .

Arthur R. Cade und Halvor O. Halvorson, Minneapolis, V. St. A., Desinfizierende 
Eeinigungsmittel. Wss. alkal. Lsgg. von dem pa-W ert 10—12,6, welche an sich keine 
Desinfektionskraft besitzen, werden etwa 0,l°/o des Alkalisalzes einer seifenbildenden
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ungesatt. Saure, z. B. Natriumoleat, zugesetzt. Die alkal. Lsgg. erlangen durch den 
Zusatz baktericido Wrkgg. (A. P. 1901 434 yom 15/10.1928, ausg. 14/3. 1933.) K u h l .

S. T. St&hle, Botebro, Antiseptisches, fettlosendes, seifenhaltiges Reinigungąmitid. 
Es enthalt chlornitrotoluolsulfonsaure Salze u. gegebenenfalls geringe Mengen von 
Riechstoffen. (Schwed. P. 72 557 vom 25/6. 1929, ausg. 1/9.1931.) D r e w s .

Pierre Seguin, Seine, Erankreich, Reinigungsmittel fu r  Wtisćhe, bestehend aus 
Marseiller Seife (1,1 kg), Terpentinol (0,05 kg), Ammoniaklsg. von 22° Be (0,06 kg), 
lliechstoff (0,025 kg). Die eingeldammerten Żabien sind optimale Mengen. (F. P . 
737 956 vom 26/9. 1931, ausg. 19/12. 1932.) S c hm alz .

S. Fiok, Stockholm, Waschmiltel. Ca. 10 Gewichtsteile Soda, 1 Gewichtsteil Koeh- 
salz u. 6 Gewichtsteile Chlorkalk werden in W. gel. bzw. aufgeschlammt. Der ent- 
standene Nd. wird entfernt. Bei der Verwendung des Waschmittels werden die Klei* 
dungsstiicke in iiblicher Weise eingeweicht u. gewaschen, worauf sie an Stelle des 
Kochens in ein Bad des m it W. reichlich verd. Waschmittels gelangen u. 6— 12 Stdn. 
darin yerbleiben. Auf 30—50 1 W. gibt man 1L 1 des Waschmittels. Vor dem Trocknen 
der Kleidungsstiicke werden diese gespiilt. (Schwed. P. 72 642 vom 4/3. 1930, ausg. 
15/9. 1931.) D r e w s .

Dr. Alexander Wacker Ges. f. Elektrochemische Industrie G. m. b. H., 
Deutschland,. Verfahren zum Waschen und Reinigen von Faserstoffen mit fluchtigen 
Losungsmitteln in geschlossenen Apparaten, gek. durch die Verwendung von Perchlor- 
athylen. Das Trocknen des Waschgutes erfolgt zweekmaBig unter yermindertem 
Druck. (F. P. 739141 yom 27/6. 1932, ausg. 5/1. 1933. D. Prior. 21/12. 1931.) S chm a .

Wilhelm Pflumm, Gera, ReuB, Verfahren zur Reinigung des beim Waschen von 
Teztilinaterialien im Zuge der Fdbrikation durch Extraktion anfallenden Lósungsmittel- 
Olgemisches. Das Gemisch wird wahrend oder nach der Extraktion gegebenenfalls 
unter Zusatz yon Emulgatoren m it W. emulgiert u. die Emulsion in einem Absitz- 
behalter der Entmischung iiberlassen. (D. R. P. 569 228 KI. 8i vom 23/2. 1930, ausg. 
31/1. 1933.) S c hm alz.

Twitchell Process Comp., Amerika, Verfahren zum Trockenreinigen von Geweben, 
gek. durch die Verwendung yon Badern aus organ. Losungsmm., wie Petroleum oder 
CC14, in denen entweder Seifenlsg. oder W. allein oder noch Lsgg. yon gleichen Teilen 
W. u. in Ol u. W. 1. Mineralólsulfonsauren dispergiert sind. (F. P. 724081 vom 11/9.
1931, ausg. 21/4. 1932. A. Prior. 31/10. 1930.) S c h m a lz .

XVm . Paser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

W. H.Hand ,Peroxydble ichefur baumwollene und baumwollen-kunstseidene Strumpf- 
waren. Vor der Bleiche werden die Striimpfe 1 Stde. gekocht, u. zwar fiir Baumwolle 
m it 3—4% Soda, fiir Baumwollekunstseide m it 31/ t °/0 Seife, 1% Soda. Zum Bleichen 
nimmt man vorteilhaft Na20 2 mit Na-Silicat u. der notigen Menge eisenfreier S 04H2. 
Gepriift wird das Bleiehbad durch Titrieren m it KM n04 in schwefelsaurer Lsg. (Text. 
Wid. 83. 740— 41. April 1933.) F r ie d e m a n n .

W. Fehre, Die Strohgeflcchtsbleiche. Das Stroh wird zuerst bei maBiger Temp., 
am besten unter Zusatz yon Igepon T, gewaschen u. benetzt, dann bei 50° in einem 
kraftigen Blankit- oder Hydrosulfitbad 48 Stdn. behandelt. Nach einer Zwischen- 
wasehe folgt die Hauptbleiche mit 5— 8%  H20 2, 30%ig. bei nicht iiber 65°. Wegen 
der Alkaliempfindlichkeit des Strohs wird entweder mit Alkalioxalaten alkal. gehalten 
oder wahrend des ersten Drittels der Bleichzeit m it NaOH alkal. gemacht, wrogegen 
man die beiden letzten Drittel neutral bis sauer bleicht; dadurch kann man auch die 
Bleichdauer yon 10 bis 12 auf 2 Tage abkiirzen. Es folgt alkal. Wasehe, zweite Behand
lung mit Hydrosulfit, Waschen u. Absauem. (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 179—80. 23/4. 
1933.) F r i e d e m a n Ń.

R. Feibelmann, Z u dem Problem „Mechanischer Abbau der S t a r k ę Der Ansicht 
von J o c iiu m  (C. 1933. I . 1047), daB durch den mechan. Abbau der Starkę zuyer
lassig gleichmaBige Behandlungsflotten, die niemals in ihrer Zus. schwanken kónnen, 
zu erzielen sind, wird widersprochen. (Melliands Textilber. 14. 196— 97. April 
1933.) Su v e r x .

— , Die Mercerisierung tierischer Fasem und der Kunstfasem aus regenerierter 
Cellulose. Besprechung des Gesamtgebietes auf Grund der einschlagigen Literatur,



besonders der Patentliteratur. (Rev. gen. Teinture, Impreśs., Blanchiment, Appret 11. 
107—13. 179—87. Marz 1933.) F r ie d e m a n n .

J. B. Wilkie, Mercerisation von Baumwolle auf Festigkeit Mn. Es wurden die 
Bedingungen festgestellt, unter welchen Baumwollgarn durch Mercerisation die hóchst- 
mógliche Festigkeit erhalt. Benutzt wurde eine good middling Baumwolle, Garn- 
nummer 80 mit einem Drall von 27 Drehungen/Zoll. Um das Rohgarn von Nicht- 
cellulosen zu rcinigen, wurde es 14 Stdn. m it A. u. ebenso lango m it A. extrahiert, 
dann 6 Stdn. m it l° /0ig. NaOH unter LuftabschluB im Monelbecher gekocht; der 
a-Geh. war dann 99,7%. Die Festigkeitszunahme war, je nach Garnart, von 11 bis 
rund 100%. Bei der Mercerisation ist am wichtigsten die Einhaltung einer bestimmten 
Dehnung, die eine Zusammenziehung von nicht iiber 2—3%  gestattet; Temp., Zeit u. 
Laugenkonz. konnen in weiten Grenzcn schwanken, doch ist eine Konz. von nur 10°/o 
NaOH, eine Temp. von — 10 bis 0° u. eine Dauer von 30 Sek. bis 5 Min. am besten. 
Der Drall sei gering: 20—27 Drehungen/Zoll engl. Das nach Angabo mercerisierte 
Garn zeigt eine Festigkeitszunahme von 40 bis 100%. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 
217—25. 27/3. 1933.) F r ie d e m a n n .

W. J. R. Hauser, Neue Forlschritte in der Impragnierung von Textilien mit Latex. 
(Vgl. C. 1933. I. 2760.) Das mangelhafte Haften von Latexiiberziigen auf Baumwoll- 
geweben kann sehr verbessert werden, wenn dem Latex Nctzmittel des Nekal-Typs 
zugesctzt werden. Impragnierung des Gewebes vor dem tlberziehen hat geringere 
Wrkg., ausgenommen bei Verwendung von Igepon T . (Text. Wid. 83. 587. Marz 
1933.) F r ie d e m a n n .

— , Einige Bemerkungen iiber das Gummieren von Textilien. Ratschlage fiir das 
Uberzielien von Stoffen mit Latex. Die Anwesenheit von Kupfer, das aus der Faser, z. B. 
aus Kupferseide oder aus dem Farbstoff, z. B. aus Bismarckbraun, stammen kann, 
ist zu vermeiden: der Latex sollte kein Cu, das Gewebe nicht iiber 0,005% enthalten; 
ahnlichcs gilt fur Fe. F e tt soli das zu gummierende Gewebe nicht mehr ais 2—3%  
enthalten. Appreturen diirfen nicht vor dem Gummieren aufgebracht werden. Der 
Nachweis von Cu geschieht in der Fe-freien Probe mit Ferrocyankalium, der von Mn 
m it N 0 3H u. S2Os(NH,)2 ais Permanganat. Ais Gegenmittel gegen die oxydations- 
fórdernde Wrkg. des Cu werden mitunter dem Latex sekunddre aromat. Aminę ais 
Antioxydantia zugesetzt. Zum SchluB wird die techn. Verwendung von Latex-Viscose- 
mischungcn fiir Spinnlsgg. u. Uberzuge lairz erwahnt. (Text. Colorist 55. 270—71. 
April 1933.) F r ie d e m a n n .

Harold R. Murdock, Der Vorschlag von Cameron-Dockery zur Nulzbamiachung 
der ganzen Baumwollpflanze ais Rolistoff fiir Cellulose fiir die Papierindustrie. Ca m er o n  
u. D o c k e r y  haben vorgcsehlagen, die Baumwolle in den amerikan. Siidstaaten so 
anzubauen, daB sie ein moglichst starkes K raut entwickelt, sie maschinell zu ernten u. 
Stengel u. Samcnkapseln zusammen auf Cellulose zu verarbeiten. Vf. zeigt, daB die 
Resultate bei alkal. u. Sulfitkochung schlecht sind u. in dieser Form keine Vortcile 
bieten. Vf. regt an, die Baumwolle in einfacher Weise in Samenkapseln u. Stengel zu 
trennen u. auf Baumwollfaser zu yerarbeiten. (Paper Trade J . 96. Nr. 14. 41—42. 
6/4. 1933.) t F r ie d e m a n n .

Walter Neumann, Uber die Schadigung der Baumwollfaser durch Salze. (Vgl.
C. 1933. I. 2192.) Mit MgSO.,-Lsgg. verschiedener Konz. wurde bei 98° eine Festigkeits- 
abnahme von 2—4%  festgestellt. Mit 40%ig. MgSO.,-Lsg. wurde ctwas holiere Festigkeit 
erzielt ais m it dest. W. Bei 103— 105° waren die Schadigungen 2—3%  hoher ais bei 98°. 
(Melliands Textilber. 14. 191—92. 1933. Keichenberg.) SuVERN.

A. C. Walker und M. H. Quell, Einflup der Aschebeslandteile auf die elektrisclic 
Leitfahigkeit von Baumwolle. Die Leitfahigkeit roher Baumwolle beruht auf ihrem 
Geh. an 1. Salzen, vor allem K- u. Na-Salzen. Durch Waschen laBt sich der Salzgeh. 
von 1 auf rund 0,3% herabbringen. Waschen mit W. erhóht die Isolationsfahigkeit 
der Baumwolle auf das 40— 100-fache; ahnlich wirken verd. Salzlsgg. Wahrend Waschen 
mit verd. HCl trotz guter Entfemung der Alkalisalze nur maBige Resultate gab, war 
die Isolationssteigerung m it Lsgg. von CaS04 u. MgSO, sehr stark: die Isolation stieg 
von 2,6 Kilomegohm fiir rohe Baumwolle bis zu 470 Kilomegohm. Techn. werden mit 
CaSO., rund 80, m it W. 65 Kilomegohm erreicht. (J . Text. Inst. 24. Transact. 123—30. 
Marz 1933.) F r ie d e m a n n .

A. C. Walker und M. H. Quell, Naturlich vorkcmimende Aschebestandteile der 
Baumwolle. Verteilung der Aschebestandteile ais Salze und Veranderungen, die durch 
das Waschen in wiisserigcn Losungen verursacht werden. (Ygl. vorst. Ref.) Analysen
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von Baumwollaschen u. Diskussion der richtigen Zusammengehorigkeit der einzelnen 
Komponenten zu Salzen. Ionenaustausch beim Wasehen der Baumwolle mit wss. 
Salzlsgg., so Ersatz der Mg" durch Ca ' beim Wasehen m it verd. CaSO.,-Lsgg. u. um- 
gekehrt. (J. Text. Inst. 24. Transaet. 131. Marz 1933.) F r ie d e m a n n .

J. Barritt und A. T. King, Der Schwefelgehalt der Wolle. Teil IV. Weilerer 
Beweis fur den wechselnden Sclnoefelgehalt der Wolle. (III. vgl. C. 1929. II. 3197.) Vff. 
haben den S-Geh. yerschiedener Wollen gepruft, die nach Ma r st o n  m it A. u. A. ent- 
fettet u. dann bei Zimmertemp. 12 Stdn. mit 0,01-n. HC1 behandelt waren, sowie solcher, 
die naeh Vff. ohne Saurebehandlung gereinigt waren. Im  sauren E x trak t nach MARSTON 
wurde im Gegensatz zu dessen Angaben kein Sulfat gefunden. Ferner wurde eine Serie 
schott. Half-bred-Wollen untersucht. In allen Fallen schwankte der S-Geh. der Wollen; 
vor allem war der Untersehied zwischen Wurzel u. Spitze der Haare auffallend. (J . Text. 
Inst. 24. Transaet. 119—21. Marz 1933.) F r ie d e m a n n .

James F. Holmes, Neuzeiłliche Mełhoden der Wollbleiche. Beschreibung der 
Bleiche von Wolle dureh Schwefeln mit N aH S03 oder Na2S20.,, mit H20 2 u. Wasserglas 
oder Na-Phosphat, m it Na20 2, das mit H 2S04 angesauert wird oder m it Perborat. Fiir 
Halbwolle eignet sieh eine 1/20/o>n- KMnO.,-Lsg. mit 1/2°/o S04H 2 u. naohfolgender 
Entfernung des Braunsteins mit Bisulfit. (Text. Colorist 55. 250. 276. April 
1933.) F r ie d e m a n n .

S. R. Trotman und H. Horner, Die Wajchę mineraldlhaltigcr Wollwaren. 
(Text. Colorist 55. 246—47. 274. April 1933. — C. 1933. I. 1369.) F r ie d e m a n n .

W. F. Edwards, Enzymwirkung in der Tezlilindustrie. (Proc. Amer. Soc. Test. 
Mater. 32. P art II. 725—32. 1932. — C. 1932. II. 3324.) Le s z y n s k i .

Kazuo Yamafuji, Ober das Spinnen der Kokons der Seidenraupen (Bombyx 
Mori, L.). I. Mitt. In  Kasten, die Luftzutritt. haben, entwickeln sieh dio Seidenraupen- 
kokons n., wahrend in luftdieht verschlossenen Kasten zahlreiche MiBbldgg. auftreten. 
Die Ursache dafiir ist in den von den Raupen entwickelten Gasen zu suchen: E n t
fernung der C02 aus den Kasten brachte bedeutende Besserung, wahrend Entfernung 
der Feuchtigkeit wenig Wrkg. hatte. (Bulteno Sci. Fak. Terkultura Kjusu Imp. Univ. 
5. 272. Febr. 1933 [nach dtsch. Zus. ref.]. Sep.) F r ie d e m a n n .

— , Beliandlung der gezwirnlen Seide. Handelsiiblicho Weiterbehandlung der 
geztoirnlen oder mulinierten Rohseide. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 231—32. 27/3. 
1933.) F r ie d e m a n n .

C. K. Dillingham, AsbeslteztiUen. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32. P art II. 
743—48. 1932. — C. 1932. II. 2562.) L e s z y n s k i .

F. Komarow und A. Jakowlew, Ober die chemische Zusammenselzung des Holzes 
der Stammc und Zweige einiger russischcr Arten. Best. von pentosanfreier Cellulose, 
Lignin, der Pentosane, des Mannans, Galaktans usw. im Holz der Fichte, Tanne u. 
Espe. Espenholz enthalt um 2°/0 melir Cellulose ais Fichtenholz. Der Harzgeh. ist 
groBer im Fichtenholz. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1932. 
Nr. 3. 13—19.) S c h o n f e l d .

E. C. Sherrard und E. F. Kurth, Verleilung der Extraktsloffe in Rolholz. In  
jungen Rotholzbaumen ist der Extrakt ziemlich gleichmaBig im Kernholz verteilt; in 
alten Baumen nimmt der Extraktgeh. nach dem Innern u. nach dem Wipfel zu ab, 
am hóchsten ist er im Kernholz nahe am Splint. Der E xtrak t enthalt einen phenol- 
artigen Kórper, der stark faulniswidrig wirkt, insbesondere auf Fom.es annosus. (Ind. 
Engng. Chem. 25. 300—02. Marz 1933.) F r ie d e m a n n .

U. E. Savola, Die Widerstandsfiihigkeit der Holzbaukonslruktionen gegen Feuer. 
Die Frage der Impragnierung der Holzwaren mittels Zinkchlorid oder mit Ammon- 
salzen, um sie widerstandsfahig gegen Feuer zu maehen, wird behandelt. Auch die in 
Amerika benutzten MeBapp. zur Best. des Feuersicherwertes der Impragnierungsmittel 
werden besehrieben. (Pappers-Travarutidskr. Finland 1932. 886—88. 1933. 24—28. 
15/1. Helsinki.) R o u t a l a .

Erich Richter, Wirkung von Salzlosungen a u f Holzcellulose. (Vgl. C. 1933. I. 
2337.) Langere Zeit in Seewasser lagernde Holzfaser verdirbt durch Aufnahme 
geringer Mengen Salz. Die sehadigende Wrkg. beginnt bei 0,2% Cl', bestimmt an 
nassem Holz. Salzhaltiges Holz fiihrt bei der Zellstoffherst. zu sclilechten Ausbeuten 
u. geringen Qualitaten. (Ind. Engng. Chem. 25. 316— 18. Marz 1933. Desbiens, Quebec, 
Canada.) D ziE N G E L .

Erik Hagglund, Schollerprozef} fu r  Holzrerzuckerung. Vergleich der W irtschaft-
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lichkeit des Ilheinau- u. Schollerprozesses. Erwiderung an P a l m e n  (C. 1932. II. 2261). 
(Pappers-Trayarutidskr. Finland 1932. 450. 15/6. Stockholm, Teclin.Hochsch.) IloUT.

J. Melrose Arnot, Neuzeitliche Papiermacherpraxis. Ubersicht uber die neueren 
Fortsohritte. Besprochen werden: Sulfitkochung m it Laugenzirkulation, Bleich- 
systeme, Neuerungen aji der Papiermaschine, chem. Kontrolle der Fabrikatión, sowie 
neue Papiersorten. (Wid. Paper Tradc Rev. 1933. Sond.-Nr. 2—10. Marz.) F r i e d e .

H. Phillips, Verwcndung des Abwassers. Die Wiederverwendung der Wasch- 
wasser in der Papierindustrie wird dadurch behindert, daB diese Wasser besonders 
zur Schleimbldg. neigen. Anwendung yon Gl2 bringt nur geringe Besserung, hingegen 
sind Chloraminę wirksamer. Man stellt sie aus NHj-W. u. unterchloriger Saure oder 
aus NH3 u. Chlorkalklsg. dar. (Paper Mili Wood Pulp News 56. Nr. 4. 4—17. Nr. 6. 
16. 11/2. 1933.) _ F r ie d e m a n n .

H. Ainsworth Harrison, Der Einflup von Netzmitteln auf die Hydration und 
Festigkeit von Holzzellstoffen. Vf. zeigt, daB, entgegen der Erwartung, Netzmittel die 
Wasseraufnahme u. den Mahlungsgrad beim Hollandem nicht erhohen, sondern er- 
niedrigen. Auch Berst- u. ReiBfestigkeit waren bei dem Stoff ohne Netzmittel er- 
heblich hóher ais bei dem anderen; die EinreiBfestigkeit war bei dem Muster m it Netz
mittel hóher. Der Mahlungsgrad des Stoffes m it Netzmittel (19°) konnte ohne Zusatz 
in 25 Min. erreieht werden. (Wid. Paper Trade Rev. 1933. Sond.-Nr. 27. Marz.) F r ie d e .

J . J . H ealy jr .,  Aluminiurnsulfal und Alaun. AUgemeine tlbersicht. (Paper 
Mili Wood Pulp News 56. Nr. 13. 3—14. 1/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Die Leimung und die Papiermaschine. Prufung der Frage, wie sich das Harz 
bei den yerschiedenen Arbeitsgangen auf der Papiermaschine verhalt. Physiko-chem. 
Betrachtungen iiber die Art, wie das Harz, im Gegensatz zu Pigmenten u. Beschwerungs- 
mitteln, yon der Cellulosefaser zuriickgehalten wird, wie die Mahlung, gegebenenfalls 
bis zur Bldg. von Zellstoffschleim, wirkt u. wie Fiillstoffe, wie Talk, Kaolin usw. die 
Leimung beeinflussen. Verh. des geleimten Stoffes auf dem Papiermaschinensieb, 
Unterschiede zwischen Sieb- u. Oberseite des Papieres. Rollc der Troclcenpartie, experi- 
mentelle Prufung der F.F. der Harze, Prufung der Tintenfestigkeit der geleimten 
Papiere. (Papeterie 55. 222—26. 286—90. 334—42. 10/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

A. R. Melker, Verwendung von Latex im Hollander. Zusatz von Latex zu dem 
im Hollander befindlichen Halbstoff gemaB den Patenten der UNITED St a t e s  R u b b e r  
Co m p a n y  gibt Papier von hoher Falzfestigkeit, erhohter ReiB-, Berst- u. EinreiB
festigkeit, guter Oberfliiche u. daher guten drucktechn. Eigg. (Paper Trade J . 96. 
Nr. 15. 23. 13/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

Sutezo Oguri, Chemische Untersuchung von Bambus. X. Rontgenslrahlenstudien 
uber Bambuscellulose. (VIII. ygl. C. 1932. II. 3977.) Vf. findet, daB sich Bambus- 
cellulosen yom Stamm, den Blattern oder der Blattscheide in bezug auf Starkę u. Lago 
der Diffraktionslinien des Róntgendiagrammes weder unter sich, noch gegenuber Baum- 
woli- oder Sulfitcellulose unterscheidcn. Auch mercerisierte Muster zeigen gegenuber 
den urspriinglichen keine wesentlichen Unterschiede. Der Krystallbau der Bambus
cellulose entspricht mithin dem der Baumwollcellulose. (Cellulose Ind. 9. Nr. 3. Suppl. 
7—8. Marz 1933.) F r ie d e m a n n .

Kurt Roos, Synlhese der Cellulose. Besprechung der Arbeiten von H ib b e r t  u. 
semen Vorgangern u. damit in Zusammenhang stehender Veroffentlichungen. Lite- 
raturzusammenstellung. (Kunstseide 15. 128—34. April 1933.) S u v e r n .

R oland R unkel, Die technische Bedeutung der Cellulosebegleiter (Hemicellulosen). 
Ausfuhrliche Wiedergabe der C. 1933. I. 868 referierten Arbeit. (Papierfabrikant 31. 
Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemikcr u. -Ingenieure. 75— 77. 86—89. 97—100. 
26/2. 1933. Mainz-Momback.) H e l l r ie g e l .

Erik Hagglund, Uber die Lignosulfcmsaure. Vortrag. Es wird der Zusammenhang 
zwischen der Zus. der AufschluBlauge u. der der sich bildenden Ligninsulfonsauro 
diskutiert.. Die Fallbarkeit der g e l. L ig n in s u lfo n s a u ro  m it K o c h sa lz , Salzen von aromat. 
Aminen, Alkaloiden ist im wesentlichen ein Aussalzungseffekt, wahrend die m it 
Naphthylamin nicht fallbare ^-Ligninsulfonsauro in feindispersem Zustand yorliegt, 
hohen Sulfonierungsgrad besitzt, F E H L IN G s-L sg . reduziert, S 02 bindet u. niederen 
OCHj-Geh. zeigt. Die Abspaltung des Methoxyls beim KochprozeB kann durch Sulfo- 
nierung, Oxvdation u. Hydrolyse yerursacht sein. Das S 0 2-Bindungsvermogen kann 
wie bei den Zuckern von einer Aldehydgruppe im aliphat. Teil des Lignins oder aber 
von einem infolge OCH3-Abspaltung gebildeten, in Ketoform reagierenden Brenz- 
catechinrcst berriihren. Die Auslosung der Ligninsulfonsaure aus der festen Phase
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diirfte ais hydrolyt. ProzeB aufzufassen sein. (Svensk Pappors-Tidn. 36. 131*—34. 
28/2. 1933.) H e l l r ie g e l .

Lloyd Lang, Sidfitsloff mil indirektem Dampf und umlaufender Lauge kochen 
(B  & W-K-C- Verfahren).- Resultate, die boi der SuŁFITSTOFFABRIK DER KIMBERLY- 
CLARK Co., Neenah, Wis., m it indirekter Kochung u. Umpumpung der Lauge m it 
Hilfe des Laugenerliitzers u. Laugenumpumpers der B a b c o c k  & WlLCOX Co. erzielt 
wurden. Man vermeidet bei dem Verf. die groBen Temp.-Differenzen, die bei direkter 
Kochung in den verschiedenen Teilen des Kochers vorkommen. Ausbeute u. Blcich- 
fahigkeit des Stoffes steigen, der Verbraueh an W ., Dampf, S u. Kalk sinkt betriicht- 
lich. (Zellstoff u. Papier 13. 152—55. April 1933.) F r ie d e m a n n .

Raymond Foumier, Das Atznatron. DarsteUung der Laugen au f kaltem Wege, 
durch Permutation, indem man von Chlomatrium und Kalk ausgehł. Vf. benutzt die 
Eig. der Zeolitlie, ihr Alkali gegen Kalk auszutauschen u. mit ŃaCl regenerierbar zu 
sein, um ein an NaOH angereichertes W. zu erlialten; er schickt zu diesem Zwecke 
die entstehende diinne NaOH-Lauge, m it Kalk angereichert, immer wieder durch den, 
nach Bedarf regenerierten, Zeolith. Die Laugen finden in der Zellstoffherst. nach dem 
Sodaverf. Anwendung. (Papeterie 55. 293—94. 25/3. 1933.) F r ie d e m a n n .

W. Schmid, Alkaliwiedergewinnung und Sodaofenanlagen. Beschreibung von 
warme- u. alkalisparenden Sodaofensystemen, besonders nach SuNDBLAD; G lo e r s e n ,  
O lo f  d e  V e r d i e r  u . N o r d s tr o m . (Papierfabrikant 31. Verein d. Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure 245—48. 16/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Zur Frage der Unschadlichmachung iibelriechender Gase bei der alkalischen 
Holzaufschliejiung. Su l f a t z e l l s t o f f -F a b r ik  W if s t a v a r f  schickt die h. Gaso aus 
der Sodaofcnanlage durch einen m it frischen Hackspanen beschickten NORDSTRÓM- 
schen Trockenturm, in den gleichzeitig Schwarzlauge m it eingeblasen wird; es soli da
durch yollige Geruchsbeseitigung erzielt werden. Nach K n ic h a l ik  wascht man die 
iibelriechenden Gase in Schwarzlauge, zum SchluB in WeiBlauge. SEGERFELT fuhrt 
die mercaptanhaltigen Gase m it stark verminderter Geschwindigkeit durch alkal. 
Lsgg. bzw. wss. Emulsionen von Terpen-KW-stoffen. Sehr wirksam beseitigt die
I. G. die Mercaptane, indem sie die Gase bei 650—700° m it 0 2 gemischt iiber CuO-
Kontakte fuhrt. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 257—58. 15/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

G. S. Heaven, Cellulosealher. Allgemeine Ubersicht. (Oil Colour Trades J . 83. 
988—89. 14/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

P. Meunier und A. Lucain, Eigenschaften und Vericendung der Benzylcellulose. 
Definition der techn. Benzylcellulose; ihre physikal. Eigg. (Viscositat, Loslichkeit, 
Fixpunkte, Entflammbarkeit, Hygroskopizitiit; Haftfestigkeit, Biegsamkeit, Hartę u. 
dielektr. Yerli. von Filmen) u. ihr chem. Verh. werden untersucht u. besprochen. 
Ebenso ihre Yerwendung zu Lacken, sowie dereń Eigg. u. Anwendung. (Rev. gen. 
Mati&res piast. 9. 127—33. Miirz 1933.) S c h w a l b a c h .

Harold De Witt Smith, Einige Betrachtungm uber Struktur und Eigenschaften 
der Kunstseiden. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32. P art II. 749—61. 1932. — C. 1932.
I I .  3325.) L e s z y n s k i .

Zart, t/ber Festigkeit und Elastizitat der Kunstseide in Abhdngigkeit von der
Belastungsdauer. Berichtigung zu C. 1933. I. 2194. (Kunstseide 15. 139. April 
1933.) SijvERX.

J. M. Preston, Der Glanz von Kunstseide. Altere u. neuere Verff. zum Entglanzen 
sind besprochen. (Silk J . Rayon Wid. 9. Nr. 107. 18. 20/4. 1933.) S uyf.rn .

Werner Bartram, Bechnerische Zusammenhange beim Spinnen von Viskose- 
Kunstseide. Beispiele fiir die Berechnung der fiir einen bestimmten Titer notigen 
Cellulosemenge, der Liefermenge der Spinnpumpe u. der GroBe der Streckung. (Kunst
seide 15. 136—37. April 1933.) Sd v e r n .

Zentaro Kawata, Unlcrsuchungen iiber Glucose fu r  Fallbader. I. Herstellung von 
Starkezucker. Hydrolyse von Starkę m it verd. H 2S 04 (4,2: 45) ergab bei std. 
Kochen 70,42% Glucose u. 14,31% Deztrin. Hydrolyse m it konz. H 2S 04 gemaB
E. PP. 181 197, 181 198 u. 181 900 zeigte, daB m it sinkender Saurekonz. der Anteij 
an Glucose steigt, der an D estrin sinkt; das Optimum liegt bei etwa 20% H2S 04. 
Zusatz von Na2S 0 4 oder ZnS04 gemaB Jap. P. 71 369 hatte keine nennenswerte Wrkg. 
Auf den Faden ist ein Dextringeh. von ungiinstiger Wrkg., doch wird der Fehler erst 
bei 25% Dextrin merklich groB. (Cellulose Ind. 9. Nr. 3. Suppl. 9—10. Marz 
1933.) F r ie d e m a n n ,
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Heinrich Pincass, Die Fabrikation von Bdndchen aus Viskose. (Vgl. C. 1933.
I. 1223.) Das Arbeiten mit einer Schlitzdiise u. einem durchlocherten Aufnahmetopf 
sowie das Quetschen oder Pliitten fertigen RoBhaars ist beschrieben. (Kunstseide 15. 
134—35. April 1933.) • S u v e r n .

— , Formaldehyd und Acelatseide. Die Eigg. von Acetatseido kónnen sehr vcr- 
bessert werden, wenn man dic Ware k. oder li. m it Formaldehyd u. einem in W. losl. 
Alkohol, wie Methyl-, Athyl-, Propyl-, Isopropyl- oder Butylalkohol behandelt. Die 
Lsg. enthalt 15—30°/o Formaldehyd u. 10—30 Vol.-°/o der Alkohole; Temp. gewóhn- 
lich 40—50°. Die Wrkg. besteht in Verbesserung des Griffes, seidenartiger Mattierung 
u. — bei Geweben — Dichterwerden durch etwa 15%ig. Schrumpfung. Beschreibung 
der Anwendung auf verschiedene Gewebearten. (Dyer Galico Printer, Bleacher, 
Finisher Text. Rev. 69. 201. 17/2. 1933.) F r ie d e m a n n .

R. H. Adams. Einige elementare Faktoren a u f dem Gebiet der Textilpriifung. 
Allgemeines iiber Einrichtung u. Aufgaben eines Textillaboratoriums. (Amer. Dye- 
stuff Reporter 22. 212—13. 27/3. 1933.) FRIEDEMANN.

G. Gollnow, Vereinfachle Methoden zur Ausfuhrung der pn-Messung im  Betriebe.
Die Tiipfelmethode nach T o d t  u . die elektrometr. pH-Messung mit dem techn. Poten- 
tiometer ist beschrieben. (Mh. Seide Kunstseide 38. 160—61. April 1933. Berlin- 
Charlottenburg.) S u v e r n .

F. Bridge, Laboratoriumsanalyse von Faserstoffen. K rit. Besprechung der wich- 
tigsten Analysenmethoden fiir Cellulose, namlich Best. der Feuchtigkeit u. der Asche, 
der Harze, Wachse u. Fette durch Extraktion mit A.-A., Best. des Lignins nach O s t -  
WlLKENING in der Modifikation von KoNIG, der Celluloseausbeute nach der Methode 
von CROSS u . B e v a n ,  der alkal. Hydrolyse beim Kochen m it 1 0/o*"- NaOH, 5 Min. 
bzwr. 1 Stde., der Cu-Zalil in der Ausfuhrung nach B r a id y  u . der Furfurolausbeutc 
durch Dest. mit HCI vom spez. Gewr. 1,06. (Paper-Maker Brit. Paper Trade J . 85. 
Transaet. 94— 96. Wid. Paper Trade Rev. 9 9 .1108—10. 1144—46. 14/4. 1933.) F r i e d e .

J. W. Lewis, Priifung au f chemisch geschadigte Baumwolle. Das Muster wird 
unter ein Deekglas gebracht u. einige Tropfen Na-Zinkatlsg. unter das Deckglaschen 
gegeben. Ungeschadigto oder mechan. geschadigte Baumwolle zeigt klare Konturen, 
die Faserenden sind kugelig verdiekt. Bei schwach geschadigter Baumwolle, z. B. n. 
gebleichter, sind die Konturen unscharfer u. die Enden nicht ausgesprochen kugelig. 
Bei stark geschadigter, z. B. iiberbleichter, Faser sind dic Umrisse bis zur Auflósung 
unscharf. Die Zinkatlsg. wird durch Ausfallen von ZnCl2 oder ZnS04 mit NH3 u. 
Auflósen des Zn(OH), in h. NaOH von 60° Tw. bis zur Sattigung der NaOH her- 
gestellt. (3 Mikrophotogramme.) (J.T ex t.Inst. 24 . Transaet. 122. Marz 1933.) F r ie d e .

H. Markert, Eine neue Methode zum Nachweis chemisch geschadigter Baumwolle. 
Bei dieser Methode zur qualitativen u. quantitativen Prufung auf chem. Faserschadi- 
gung wird die Baumwolle mit NaOH von 19° Be. behandelt; unter dem Mikroskop 
zeigt dann gesunde Baumwolle an den Faserenden wulstfórmige Ausstiilpungen, 
wahrend chem. geschadigte solche nicht zeigt. Vf. hat mit kiinstlieh hergestellter 
Hydro- u. Oxycellulose dieses Yerh. bestatigt gefunden. Die Technik der ąuanti- 
tativen Ausfuhrung der Methode wird beschrieben u. in zwei Tabellen fiir die kiinst- 
lich geschadigten Cellulosen zahlenmiiBig dargelegt. Vf. gibt guten Fasern dic Prozent- 
zahl dividiert durch 1, mittleren durch 2 u. schlechten durch 3, also bei 100°/o guten 
die „Giitezahl“ 100, bei 100°/„ schlechten 33,3. Die chem. Nachpriifung ergab, daB 
Ausfarbung mit Methylenblau kein richtiges Bild der Faserschwaeliung gibt, die Be
handlung m it ammoniakal. Ag-Lsg. ein besseres, aber bei gebleichter Baumwolle doch 
mitunter auch unriehtiges. Es wurden daher systemat. ReiBverss. ausgefiihrt, die 
gute Obereinstimmung zwischen der Abnahme der ReiBfestigkeit u. der „Giitezahl" 
ergaben. (Mschr. Text.-Ind. 48. 13— 14. 33—34. 54—55. Marz 1933.) FRIEDEMANN.

P. Krais, Einige neuere Apparate und Verfahren des Teztilforschungsinstituls 
Dresden. Zusammenfassende Mitteilung iiber in verschiedenen Textilzeitschriften be- 
schriebene neuere App. u. Untersuchungsmethoden. Genannt werden: Nachahmung 
der Faserstruktur der Baumwolle m it einem getrockneten Gelatineschlauch, ein PreB- 
,verf. zur Elastizitatspriifung gewaschener Wollen, Apparate zur Prufung der Faser- 
feinheit, der mechan. Eigg. von Garnen u. Vorgespinsten, der Scheuerfestigkeit, der 
Reibechtheit, die Verff. zur quantitativen, chem.-mikroskop. Messung von Faser- 
schadigungen u. ein Verf. zur Rostverhiitung durch Neutralisation der Luftkohlen- 
saure mit gerade der notwendigen Menge NH3. (Mschr. Text.-Ind. 48. 80—81. April 
1933.) F r ie d e m a n n .



1 9 3 3 . I .  F a s e r - u . S p i n n s t o f f e . H o lz . P a p ie r  u s w . 3 8 2 5

K. Augustiil, Chemisclie Priifungm von Wolle. Prufmethoden des F o r s c h u n g s -  
INSTITUTS FUR D IE  W O LLIN D U STIRIE  IN  L e e d s .  Feuchtigkeifc wird durch das 
iibliehe Konditionieren bestimmt, bei kleinen Mustern in einer Spezialflasche m it Zu- 
fiihrung trockener Luft durch einen m it Zuleitungen versehenen Glasstópsel. F ett 
wird durch Extraktion m it B zu . im Soxhlet bestimmt u. durch Prufung der Asche 
auf Freiheit von WollschweiB gepriift, event. durch Umlósen in PAe. u. Waschen mit 
A. gereinigt. Extraktion der fettfreien Wolle mit W. gibt den SchwTeiB. Zum Waschen 
zahlreicher Muster ist der Waschapp. nach W. C. M i l l e r  u . D. M. B r y a n t  geeignet, 
in dem die Wollmuster in Gazezylinder verpackt u. durch eine Kurbelwelle im Wasch- 
mittel auf u. ab bewegt werden. Zur Alkalibest. werden 10 g Wolle m it rund 0,4 g 
Terephthalsaure yersetzt, auf 60° erwiirmt, mit 0,1 n. Saure angesauert u. in einem 
aliąuoten Teil die Terephthalsaure mit 0,1 n. NaOH titriert. Ahnlich wird Mineral- 
silure m it Na-Terephlhalal bestimmt. Seife wird in der mit PAe. ólfrei gemachten 
Wolle durch Extraktion mit A., Abdampfen, Lósen in W., Ausathern u. Titrieren des 
A.-Extraktes m it Alkali u. Phenolphthalein bestimmt u. auf Art der 01- u. Fettsauren 
gepriift. Auf Schadigungen untersucht man die Wolle nach P a u l y  m it sulfanil- 
saurem Na, N aN 02 u. HCl; die mit Soda genetzte Wolle farbt sich, je starker sie ge- 
schadigt ist, rotbraun a n ; die entstandene Farbung yergleicht man mit einem Standard 
aus 0,1 n.-Lsg. von Neusaurebraun S. Stickstoff wird nach einer modifizierten K j e l -  
D A H L -M ethode bestimmt. Schwefel bestimmt man in dem mit Bzn., Saponin u. W. 
gereinigten Muster entweder im Bombenrohr m it N 0 3H nach C a r i u s  oder naeh 
B e n e d i c t - D e n i s .  Hierbei lóst man die Wolle im Porzellantiegel in HCl u. oxydiert 
sie mit der Benedict-Denis-Lsg. (25 g Cu(N03)2, 25 g NaCl u. 10 g NH4 N 03 in 100 ccm 
W.); der Inhalt des erwarmten, zuletzt gegliihten Tiegels wird mit HCl aufgenommen 
u. die H2S 04 m it BaCl2 bestimmt. — Beide Methoden geben gleich gute Resultate. 
Einzelheiten aller genannten Methoden im Original. (Z. ges. Textilind. 36 . 223—25. 
19/4. 1933.) F r i e d e m a n n .

Rudolf Kern, Uber neuartige Unlersuchungen und Ergebnisse au f dem Oebieł der 
Wasserdichtimpragnierung. Eine neue Methode ist beschrieben, welche die Wasser- 
dichtigkeit von Textilstoffen bestimmt durch Auffallenlassen von Stalagmometer- 
tropfen auf Gewebe u. Anzeigen des Durehschlags mittels Elektrolytpapiers. Fiir den 
Impragniergrad ist. die physikal. Formel abgeleitet. Der Wasserdichtigkeitswert eines 
reinen Wollgewebcs schwankt u. yerhiilt sich entgegengesetzt zum Luftdruck. Der 
Wasserdichtigkeitswert der Impragnierung allein yerlauft analog der Luftdruckkurve. 
Die porós-w'asserdichte Impragnierung eines Gewebes bleibt unter atmosphar. Ver- 
haltnissen weder bei der Neuimpragnierung konstant noch auf dem Gewebe selbst. 
Die Schwankungen der Tropfwerte eines Stuckes sind bedingt durch iiuBere physikal. 
Einfliisse. Die gleiche Impragnierung ergibt auf pflanzlicher oder tier. Faser verschiedene 
Werte. Vergleichsdurchschlagswerte von Trocklin u. 3 anderen Impragniermitteln auf 
Wolle, Baumwolle, Kunstseide u. Mischgeweben sind mitgeteilt. (Melliands Textilber. 
14 . 129—32. Mara 1933. Oschatz-Zschóllau.) S u v e r n .

J. G. Abel, Die Auswertung von Papierprufungen. K rit. Besprechung aller 
wichtigen Papierprufungen. Vf. schlieBt daraus, daB die Priifungen dem jeweiligen 
Verwendungszweck angepaBt sein sollten, daB Berst- u. EinreiBfestigkeit fiir Festig- 
keit u. Haltbarkeit eines Papieres kennzeichnend seien, insbesondere das Prod. aus 
spezif. Berstfestigkeit u. EinreiBfestigkeit, daB die Oberflachenleimung eines Papieres 
durch die Wasserprobe nicht geniigend erfaBt werde u. eine bessere Methode zur Prufung 
der Beschreibflache wunschenswert sei, daB die ólprobe die Bedruckfahigkeit mit 
Oldruckfarben einigermaBen wiedergebe u. endlich, daB die Prufung auf NaBdehnung 
am Fencheltester die Ausdehnung u. Zusammenziehung unter atmosphar. Einflussen 
schnell u. yerlaBUch anzeige. (Wid. Paper Trade Bev. 99 . 867—70. 909—16. 24/3. 
.1933.) F r i e d e m a n n .

C. Brown, Einige niiłzliche Farbreakłionen. Rkk. auf Verunreinigungen im Papier. 
Eisen: empfindlicher ais der Nachweis mit RJwdanammon ist der m it Thioglykolsdure-, 
bei Zugabe des Reagens u. eines Tropfens NH3-Lsg. entsteht eine purpurrote Farbung. 
Kupfer: Na-Didłhylłhiocarbamat gibt in schwach ammoniakal. Lsg. braunen N d.; 
Fe, Pb u. Zn beeintrachtigen die Rk. Magnesium: eine Mg-Lsg. in atzalkal. Lsg. m it 
Chlorazolgelb 2 GS yersetzt, gibt rote Farbung; Sn u. Al stóren. Zink: alkoh. Resorcin- 
Isg. mit etwas NH3 yersetzt, gibt m it Zn eine purpurrote Farbung, die im Yerlauf 
einiger Stdn.. iiber Goldgelb u. Grun in Tiefblau iibergeht. Aluminium: Alizarin 
gibt in ammoniakal. Lsg. roten Alizarinlack. Chrom: Cr entdeckt man durch die
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griine Boraxperle, besser aber m it Diphenylcarbazid m it Eisessig in alkoh. Lsg.; Chromat 
gibt daboi violette Farbung. Harz: der Chloroformextrakt wird m it konz. H„SO,j u. 
etwas Essigsaureanhydrid yersetzt, wobei an der Beriihrungsstelle CHC13—H2S04 ein 
violetter Ring entsteht. Formaldehyd: das Papier wird mit 27%ig. NaOH ausgekocht 
u. mit etwas Resorem Yersetzt; roto FaTbe zeigt Formaldehyd an. Schwefel: S wird ais 
SIL m it HCl-SnCl, nachgewiesen. Chlor: zur colorimetr. Best. von Cl in W. eignet 
sich o-Tolidin, das gelbe Farbę gibt. (Wid. Paper Trade Rev. 1933. Sond.-Nr. 28—30. 
Paper-Maker and British Paper Trade Journal 85. Transaet. 105.) F r i e d e m a n n .

Franz Schiitz und Wilhelm Klauditz, Nachtrag zu der Abhandlung „Beziehung 
zwischen Schwefelgehalt und Aschengehalt von Sułfitzellstoff und eine neue Ausfuhrungs- 
form der Schwefelbestimmung“. (Vgl. C. 1933. I. 3144.) Nachtragliche Erwahnung der 
Arbeitcn von H a g g l u n d  (H a g g l u n d , Hólzohemie, Leipzig 1928, 195ff.). (Papier- 
fabrikant 31. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 214. 26/3.

P. S. Billington, F. A. Simmonds u n d  P. K. Baird, Ein Vergleich von vier 
Methoden fiir die Ligninbestimmung. A u s E sp e , y e rsc h ie d e n e n  K ie f c r a r te n  u. WeiB- 
ta n n e  w u rd e  L ig n in  n a c h  fo lg e n d e n  4 M e th o d e n  is o lie r t :  1. FO REST PRODUCTS L a b o - 
R A T O R Y -M ethode N o . 31 (v g l. M . W . B r a y , C. 1929.1.1526), 2. R o s s -P o T T E R -M e th o d e  
(Ca n a d i a n  F o r e s t  P r o d u c t s  L a b o r a t o r i e s ; 'H2S 04-Essigsaure-AufschluB d e s  m i t  
F o rm a ld e h y d ls g . b e fe u c h te te n  M a te ria ls ) , 3. W lL LT A TT ER -Z EC H M E lSTE R -M ethode u .
4. d ie  m o d if iz ie r te  F o r e s t  P r o d u c t s  L A BO RA TO R Y -M ethode (v g l. R i t t e r , S e b o r g  
u .  M i t c h e l l , C. 1932. II . 471). D ie  C h a ra k te r is ie ru n g  d e r  L ig n in ę  e rfó lg te  d u rc h  
!B e s t .  d e s  O C H 3-G eh . D e r  u n te r  4. g e n a n n te n  M e th o d e  w ird  d e r  Y o rz u g  g eg e b e n . 
(P a p e r  T ra d e  J. 96. N r . 4. 30—33. 26/1. 1933. M a d iso n , Wisconsin.) H e l l r i e g e l .

M. Abribat, Potentiometrische Titration der Essigsiiure in  Cdluloseacetaten. Vf. 
Yerwendet zur Hydrolyse der Acetate konz. Salzsaure (D . 1,19). Selbst nach wochen- 
langem Stehen solcher Lsgg. tr i t t  weder Schwarzung ein, noch andert sich der elektro- 
metr. gefundene Essigsauretiter. Auch schwer verseifbare Acetate werden mit konz. 
HC1 in m as. 10 Stdn. hydrolysiert. Auf 2 g Substanz werden 10 ccm Salzsaure ge- 
nommen. Es tr i t t  sehr bald Lsg. ein. Nach ea. 10 Stdn. wird m it 40 ccm W. verd. u. 
die Hauptmenge HC1 mit 2 n. NaOH neutralisiert. Bei der nun folgenden Titration 
mit V2-n. NaOH treten 2 Knickpunkte in der Spannungskurve auf. Aus der zwischen 
beiden Punkten verbrauchten Menge NaOH berechnet sich der Acetylgeh. (Ann. 
Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15. 145— 57. 15/4. 1933.) D z i e n g e l .

Ettore Viviani, Der Titer kiinstlicher Testilfasem. (Forts. zu C. 1933. I. 1223.) 
Es wird untersueht, wie die Titerpumpen u. die Bewegung der Fadenfiihrer den Titer 
beeinflussen konnen. (Rev. univ. Soies et Soies artific. 7. 957—65. 1045—51. 1137—38. 
Dez. 1932.) S u v e r n .

H. Yorke, Die Unterscheidung von Kunstseiden. Unterscheidung durch Farbrkk., 
Querschnittsbilder, ultraviolettes Licht, die Best. Yon Essigsaure in Acetatseide u. das 
Trennen der Kunstseide von Baumwolle durch 30%ig. H2S 0 4 ist geschildert. (Dyer 
Calico Printer, Bleacher, Finisher Tcxt. Rev. 69. 307—11. 17/3. 1933.) S u v e r n .

W. Weltzien und w. Coordt, Untersuchungen an Stapelfasergam. Stapel- 
diagratnme von A . Stocks. Eine Unterscheidung zwischen Abfallgarnen u. Stapel- 
fasergarnen laBt sich haufig darauf griinden, daB in dem Garn ein grober Einzeltiter 
gefunden wird. Mit Sicherheit kann man Kunstseidenabfalle aus dem Querschnitt 
dann feststellen, w'enn ganz verschiedene Querschmttsformen oder Einzeltiter vor- 
liegen, die unmoglich in demselben SpinnYerf. hergestellt sein konnen. Das Stapel- 
diagramm von z. B. Vistragamen hat stets ein ganz charakterist. Aussehen, anders 
ist es, wenn von nicht gleichmaBig geschnittenen Fasern ausgegangen ist. Querschnitts- 
bilder u. Bilder von Stapeldiagrammen sind wiedergegeben, eine Tabelle enthalt auch 
den prozentualen Anteil der Yerschiedenen Stapellangen. (Mh. Seide Kunstseide 38. 
122—27. 162—64. April 1933. Krefeld.) S u y e rn .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dresden, iibert. von: 
Richard Feibelmann, Radebeul, Bleichmittel, bestehend aus einem Gemisch eines 
Dichlorsulfonsaureamids der aromat. Reihe, wie p-Tóluolsulfonsauredichloramid, mit 
einem wasserlóslichen Salz Yon alkal. Rk., wie trockenem Natriumcarbonat, Tri- 
natriumphosphat, Borax. Die bestandigen Praparate liefern beim Auflosen in W. 
gebrauchsfertige Bleichlsgg. (A. P. 1890 603 Yom 25/10. 1928, ausg. 13/12. 1932.

1933.) F r i e d e m a n n .

D. Prior. 1/3. 1928.) S c h m a l z .
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Richard Feibelmann, Radebeul b. Dresden, Verfahren zur Behandlung vege- 
tabilischer und animalischer Faserstoffe, gek. durch die Verwendung von Lsgg., die 
p-ToluolsulfonsauredicJdoramid u. ein wasserlósliehes Salz von alkal. Rk. enthalten. 
Anwendung: zum Waschen, Bleichen, auch von Kunstseide, Beuchen von Baumwolle 
unter Druck, Abziehen yon Fdrbungen, Entwickeln von Farbstoffen auf der Faser 
durch Oxydation, Chlorieren von Wolle. Feste Praparate aus den genannten Bestand- 
teilen sind bestandig. (A. P. 1892548 vom 14/9. 1931, ausg. 27/12. 1932. D. Prior. 
19/4. 1930.) S c h m a l z .

Raymond Vidal, Seine, Frankreich, Bleichmittel fiir  Faserstoffe pflanzlichen und 
tierischen Ursprungs, bestehend aus Lsgg. yon Alkalisulfiten, die Seife enthalten 
konnen. Eine Nachbehandlung m it gegebenenfalls m it Essigsaure angesauerten 
Alkali- oder Erdalkalihypochloritlsgg. kann folgen. (F. P. 737 577 vom 19/9. 1931, 
ausg. 13/12. 1932.) S c h m a l z .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Wilhelm Hundt, Frankfurt a. M.), Verfahren zum Bleichen von ungebeuchter 
Baumwolle, dad. gek., daB man die Faser m it rcduzierend wirkenden Mitteln, wie S 0 2- 
Gas, Bisulfit, Hydrosulfit, u. dann mit oxydierenden Mitteln, wie Na20 2, H 20 2, Per- 
borat, Hypochlorit, behandelt. (D. R. P. 570 022 KI. 8i yom 12/8. 1926, ausg. 10/2. 
1933.) Sc h m a l z .

filie Louis Joseph Armanet, Frankreich, Verfahren zum Schlichten von Seide, 
Kunstseide, pflanzlichen und tierischen Textilfaseni, gek. durch die Verwendung eines 
Salzes der Naphthensulfosaure, wie sie durch Sulfonierung der durch Alkaliextraktion 
aus dem Petroleum gewonnenen Prodd. erhalten wird, in einem geeigneten Lósungsm. 
Ais brauchbare Schlichte hat sich eine Lsg. von 5 kg Ammoniumsulfonaphthenat 
in 100 1 W. m it einem Zusatz yon 0,1 kg W alrat (Paraffin, Dextrin usw.) erwiesen. 
(F. P . 729 006 Tom 7/3. 1931, ausg. 16/7. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verfahren zum Entschlichten 
und gleichzeitig Waschen von Teitilstoffen, die starkehaltige Schlichten oder Appreturen 
enthalten, dad. gek., daB man neutrale oder schwach saure Bader verwendet, die neben 
Kohlehydrate spaltenden Enzymen, wie Amylasen, Pankreatin u. Puffersubstanzen 
noch 0,2—5 g eines Athers, Esters oder Amids der aliphat. Reihe m it offener Ketto 
von netzenden u. bzw. oder emulgierenden Eigg. enthalten. Geeignete Nelz- u. Emulgier- 
mittel sind: Monostearinester des Sorbithexaathylathers, Diólsaureester eines Poly- 
glykolathers 0 H(C2H40C2H4)U0 H, Na-Salz des sauren Schwefelsaureesters des Oleyl- 
alkohols, Na-Salz der Oleyloxyathansulfonsaure Ci8H 35- 0 - C 2H1- S 0 3H. (E.P.
380112 Tom 5/6. 1931, ausg. 6/10. 1932.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Impragniermittel fiir Texlilstoffe. 
ZumTmpragnieren, insbesondere Appretieren u. Schlichten yon Textilien, eignen sich 
Sulfonierungsprodd. des Kautschuks bzw. dereń Salze. Auch Sulfonierungsprodd. yon 
Umwandlungs- u. Zers.-Prodd. des Kautschuks, Polymerisationsprodd. von Diolefinen 
sowie des Polystyrols sind geeignet. Diese Sulfonierungsprodd. kann man auch zusammen 
m it anderen bekannten Appretur- u. Schlichtemitteln anwenden. (F. P. 740 409 yom 
23/7. 1932, ausg. 26/1.1933. D. Prior. 18/8.1931. E. P. 386 752 vom 19/11.1931, 
ausg. 16/2. 1933.) B e ie r s d o r f .

Erba Fabrik Chemischer Produkte, Spezialitaten fiir die Textilindustrie 
Akt.-Ges., Ziirich, Schweiz, Emulsion zur Herstellung von Bchandlungsflotten fiir  
Textilstoffe, gek. durch einen Geh. an Stoffen, die eine positive Auf ladung der disper- 
gierten Teilehen bewirken, z. B. Aluminiumacetat, Essigsaure, Salzsaure, Kupfer- 
su lfat,:Bleizucker, Ferrisulfat, Thoriumnitrat. Beispiel: 20,5 kg Paraffin, 5,6 kg Leim, 
17,3 kg Alummiumsulfat, 56,6 1 W. werden zu einer Emulsion yerarbeitet. Anwendung:

■ Wasserdichtmachen u. Impragnieren yon Textilstoffen, Papier u. Leder. (Schwz. P. 
156 088 yom-23/7.1931, ausg. 1/10.1932. D. Prior. 17/9.1930 u. 12/1.1931.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mittel zum Reinigen wid  
Móttensichermachen, bestehend aus Seife m it einem Geh. an Schutzmitteln gegen Motten- 
fraB, wie ąuatem aren Phosphoniumbasen, z. B. Triphenyldichlorbenzylphosphonium- 
chlorid, oder Selensaure bzw. seleniger Saure, wenn es sich um saure Seifen handelt. 
Dient zum Waschen von Wolle, Fedem  u. Haaren. Beispiel: 90 Teile Seife werden 
m it 10 Teilen des Schutzmittels gemischt. (Aust. P. 3336/1931 yom 3/8. 1931, ausg. 
11/8. 1932. E. Prior. 29/10. 1930.) S c h m a l z .

Nao Kawaguchi, Montebello, Californien, Herstellung einer Seidenfaserschicht zur 
Yerarbeitung auf Hute, kunstliche Blumen, Beutel, Handschuhe u. dgl. Trockene
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Cocons werden nach dem Einweichen in k. W. u. Abpressen in W. ausgekocht, dem 
man nach einiger Zeit etwas Na2C03 zugibt. Dic Cocons werden in einem groben 
Textilbeutel weitere 2 Stdn. in kochendcs W. getaucht. Dann werden einzelne Partien 
der Cocons in k. W. gelegt, an den weichen Stellen aufgerissen, umgestiilpt u. die 
Fremdstoffe herausgekratzt. Die Fasern werden zu einer flachen Schicht ausgebreitet 
bzw. aufgestapelt u. getrocknet. Dicke u. unebene Stellen werden durch Verstrecken 
der Schicht entfernt, letztere m it Benzoin bestrichcn, um ihr eine gewisse Feuchtigkeit 
zu yerleihen u. die Oberflaehe m it einer Biirste geglattet. (A. P. 1 862 019 vom 9/9.
1931, ausg. 7/6. 1932.) E n g e r o f f .

Turners Asbestos Cement Ltd., Spotland, Laneashire, England, iibert. von: 
S. A. Francaise Eternit, Behandlung rohen Asbestmalerials. Die rohen Asbestfasern 
werden zunachst eine Zeit lang angeniiBt u. dann, nach dem Quellen, in noch feuclitem 
Zustand den Bearbeitungsmaschinen zugefiihrt. Gegenuber der trockenen Behandlung 
soli eine geringere Zerstorung der Fasern erfolgen, so daB die fćrtig behandelten Fasern 
gróBere Lange haben. (E. P. 388 924 vom 18/2. 1932, ausg. 30/3. 1933.) H e i n r i c h s .

Paul Rother und Georg Grau, Chemnitz, Ve.rfahren zur Bestimmung des Wasser- 
gehaltes von Holz, dad. gek., daB m it einer wasserfreien Priiffl., die eine Farbung der 
Holzfasern herbeifiihrende Bestandteile enthalt, eine Stelle des zu untersuchenden 
Holzes getrankt u. das Eintreten eines bestimmten Farbungsgrades ais MaB fur den 
Wassergeh. des Holzes genommen wird. Ais farbender Bestandteil dient zweckmaBig 
ein solcher, der unter der Einw. des im Holz enthaltenen W. Mineralsaure ergibt, die 
die Holzfaser in den fiir die Farbung geeigneten Zustand yersetzt. Das ist z. B. eine 
Lsg. von Phloroglucin in einem organ., prakt. wasserfreien Losungsm., wobei die Lsg. 
m it einer kleinen Menge konz. H2S 04 oder eines mit W. leicht spaltbaren Chlorids 
oder Sulfats versetzt ist. (D. R. P. 575 377 KI. 421 vom 18/4. 1931, ausg. 27/4. 
1933.) H e in r ic h s .

H. VOn Eckermann, Stockholm (Erfinder: J. A. Gustafsson), Versehen von 
Holz o. dgl. m it einem wetterbestandigen Uberzug. Die Holzoberflache wird, fiiglich nach 
Grundierung m it diinnem, wasserunl. Leim, z. B. Caseinkalkleim, m it einer Bodenlage 
desselben Leims iiberzogen u. m it grobkórnigem Quarzsand, grobkornigem Glaspulver, 
Schmirgel o. dgl. bestreut. Die Bodenlage wird nach dem Trocknen m it einer Emul- 
sion behandelt, die aus einem trocknenden Ol, z. B. gekochtem Leinól, u. einer wasser- 
haltigen Lsg. von Kleistcr o. dgl. nebst einer entspreehenden Menge eines feinkórni- 
gen Pulyers yon FluBspat, Quarz, Glas, Schmirgel o. dgl. u. gegebenenfalls einem 
Farbstoff besteht. Die Fiillmasse findet in solchen Mengen Verwendung, daB ihre 
Oberschicht im gleichen Niveau mit den Spitzen des grobkornigen Materials der 
Bodenlage sieli befindet. Nach dem Trocknen weist das Holz einen harten, wider- 
standsfiihigen Uberzug auf. — Es werden weitere Ausfuhrungsformen des Verf. bc- 
schrieben. (Schwed. P. 72 525 vom 8/3. 1929, ausg. 25/8. 1931.) D r e w s .

F. Ruhlemann, Wolfsgriin, Herstellung von Holzschliff. Die Herst. von Holz-
schliff zur Zellstoffgewinnung erfolgt m it Hilfe von Sehleifsteinen aus Beton. Um zu 
Oberbeanspruchungen fuhrende Spannungen zu yermeiden, wird bei der Herst. des 
Betonschleifsteines die sieh beim Abbinden u. E rharten im Innern einstellende Temp. 
durch Thermoelemente gemessen. Die Umgebungstemp. des Steines wird dann im 
wTesentlichen auf der gleichen Hóhe gehalten. (Schwed. P. 72 579 vom 21/6. 1929,
ausg. 1/9. 1931.) D r e w s .

E. O. Munktell, Stockholm, Herstellung von Servietten, Handtiichern o. dgl. Die 
aus mehreren Lagen bestehende Zellstoffschiclit, welche geleimt oder impragniert 
w'erden soli, wird zuvor gemodelt u. dann m it den anderen Sehichten gepreBt, wobei 
gleichzeitig gemodelt u. gegebenenfalls anschlieBend plan gepreBt wird. (Hierzu vgl. 
E. PP. 252 719 u. 252 720; C. 1927. I. 1088 u. 1248.) (Schwed. P. 72 226 vom 6/12. 
1926, ausg. 14/7. 1931.) D r e w s .

Anodę Rubber Co. Ltd., St. Peter’s Port, Guernsey, ubert. von: Magyar Rug- 
gyantaarugyar Reszvenytarsasag, Budapest, Ungarn, Herstellung von Karton und 
Kartonpappe, die widerstandsfahig gegen Feuchtigkeit u. chem. Einfliisse sind, durch 
Aufbringen einer Schicht von hartem  yulkanisierten Kautschuk, der wenigstens 
13°/o S auf K autschuk berechnet enthalt, auf beide Seiten des Kartons etc. Der 
Kautschuk wird in Form einer wss. Dispersion durch Eintauchen, Aufspritzen etc. 
aufgebracht u. nachher koaguliert. (E. P. 386 713 yom 11/9. 1931, ausg. 16/2. 1933. 
Ung. Prior. 4/11. 1930.) M. F. M u l l e r .
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Insulite Co., Minnoapolis, iibert. von: George H. Ellis, St. Paul, Minnesota, 
Herstdlung von diclcer wasserdichter Schallisolierpappe aus łangfaserigem Holzschliff, 
der m it W. zu einem Brei angeriihrt wird. Der gróBte Teil des W. wird abgepreBt, 
worauf das Materiał in einer hydraul. Plattenpresse h. yerpreBt wird. (A. P. 1 900 698 
vom 10/8. 1929, ausg. 7/3. 1933.) M. F. M u l l e r .

Insulite Co., Minneapolis, iibert. von: George H. Ellis, St. Paul, Minnesota, 
Herstdlung von wasserdichter Pappe m it guten sehallisolierenden Eigg., insbesondere 
zum Bekleiden von Wanden, aus Holzschliff unter Zusatz von 2—15°/0 Asphalt mit 
einem F. oberhalb 100°, ferner von Harzleim, der nachher durch Alaun gefallt wird, 
oder von einer Harzemulsion. Die M. wird zu Stiicken yon 1/3 Zoll Dicke heiB yerpreBt. 
(A. P. 1900 699 vom 15/11. 1929, ausg. 7/3. 1933.) M. F. M u l l e r .

W. E. Molins, London, Herstdlung von wasserdichten Umhullungen. D as gegebenen
falls geschmolzene Impriignierungsmittel wird aus dem Bad auf eine Walze u. von 
der Walze in Form eines Hautchens auf die Umliullung gebracht. Auf die Walze sind 
Muster derart cingraviert, daB das Impragnierungsmittel nicht auf solche Stellen der 
Umhiillung gelangen kann, die keine Impragnierung erhalten sollen. Derartige Um
hullungen dienen fiir Yerpackung solcher Gegenstiinde, die vor klimat. Einflussen 
geschiitzt werden sollen. AJs Impragnierungsmittel wird Wachs genannt. (Schwed. P.
72 639 vom 13/4. 1928, ausg. 8/9. 1931. E. Prior. 29/4. 1927.) D r e w s .

J. Hardśn, Lidingó, Herstdlung von Filterplatten fiir die Zellstoffgewinnung. Man 
yerwendet eine Legierung, dic auBer Al 0,5—3%  Cr sowie 1—25% Cu enthalt. Diese 
Legierung wird hergestellt durch Zusammenschmelzen einer chromreichen Legierung 
m it Kupferaluminium in einem Induktionsofen. — Derartige P latten sind lialtbarer 
ais solche aus Bronze u. ergeben auch keine Verfarbung der Zellstoffmassc, wie es z. B. 
bei rostfreiem Fe yorkommt. (Schwed. P. 72 509 vom 12/4.1929, ausg. 25/8.
1931.) D r e w s .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Gampel, 
Schweiz (Erfinder: Giorgio Renato Levi und Giuseppe Benaglia, Mailand), Her- 
stellung von stickstofflialtigen Celluloseestem, insbesondere solchen m it hoher A ffinitdt fiir  
Farbstoffe. Hierzu vgl. E. P. 369 017; C. 1932. I. 3519. Naehzutragen ist, daB auch 
o-Acetylaminobenzoesdure verwendet werden kann. (D. R. P. 574 002 KI. 12o yom 
29/3. 1931, ausg. 7/4. 1933. Ital. Prior. 1/4. 1930.) A l t p e t e r .

Du Pont Rayon Co., New York, iibert. von: Edmond Prince, Tassin-la-Demi- 
Lune, Frankreieh, Trockenspinnrerfahren von Kunstseide aus Cellulosederivdten. Die 
Spinnlsg. wird vor dem E in tritt in den Spinnsehacht abgekiihlt u. nach Verlassen der 
Spinndiise von einem in gleicher Richtung, oberhalb der Diise eintretenden Luftstrom 
angeblasen. In  gleicher Hohe wie dio Spinndiise befindet sich noch eine Zufiihrung 
fiir zusatzliches Gas, das gegebenenfalls zum Regulieren der Fallmitteltemp. dient. 
Gleichzeitig t r i t t  ein weiterer Luftstrom an der Austrittsstelle des Fadens ein, dessen 
Temp. yon der des oben einstrómenden abweicht. Die m it dem Losungsm. beladene 
Luft wird in der Mitte der Zelle durch ein ringfórmiges Rohr abgesaugt. Der untere 
Teil der Spinnzelle kann je nach Bedarf geheizt oder gekuhlt werden. (A. P. 1 856 401 
yom 14/6.1924, ausg. 3/5.1932. F . Prior. 21/12.1923.) E n g e r o f f .

Treibacher Chemische Werke Akt.-Ges., Osterreich, Herstdlung von radio- 
aktiver Kunstseide. Man gibt der Spinnlsg. bis zu 0,02% Radiumsulfat nach der Fil- 
tration zu u. yerarbeitet sie in iiblicher Weise. (F. P. 738 999 yom 23/6. 1932, ausg. 
4/1. 1933.) E n g e r o f f .

Luciano Ettore Barbisan und Giovanni Feliee Martinelli, RuBland, Ununter- 
brochene Herstdlung von Schappe oder Kunstwolle aus Viscose. Die koagulierten Faden 
werden zu einem Strang yereinigt, der direkt yon der Spinnmaschine unter Streckung 
die yerschiedenen Nachbehandlungsbader nach dem Gegenstromprinzip durchlauft u. 
nach Passieren eines Trockenkalanders zu dem Schneidwerk gelangt. AnschlieBend 
werden die kurzeń Stapel auf Transportbandern noch durch eine Trockenkammer 
gefuhrt, (F. P. 726149 vom 10/11. 1931, ausg. 23/5. 1932.) E n g e r o f f .

Heberlein & Co., Akt.-Ges., Schweiz, Herstdlung von neuartigem kiinstlichen 
Textilmaterial nach A rt des kiinstlichen RoBhaares. Man behandelt einen oder mehrere 
yerzwimte Kunstseidefaden oder Mischfaden m it einem Quellmittel, wie z. B. starken 
anorgan. Sauren, Alkali, anorgan. Salzen, Kupferoxydammoniaklsg. in Ggw. yon 
Stoffen, die eine Zerstórung des Fadens yerhindern, z. B. Alkoholen, heterocycl. Basen 
oder Formaldehyd, u. zwar unter solchen Bedingungen, daB die Oberflache des Fadens 
einheitlich zusammengeschweiBt wird. — Ein fiinffacher Kupferseidenfaden, Titer
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120 den., wird 20 Sek. durch ein Bad aus 14%ig- NaOH bei Zimmertemp. gezogen, 
gewaschen u. neutralisiert. (F. P. 734 922 vom 9/4. 1932, ausg. 31/10. 1932. D. Prior. 
9/4. 1931.) E n g e r o f f .

Camille Dreyfus, New York, iibert. yon: George Schneider, Montclair, U. S. A., 
Verfahren zur Herstellung von Gegenstanden aus plastischen Massen. Pulver von Cellu- 
losederiyy., wie z. B . Celluloseaeetat, wird m it Weiehmachungsmitteln bei erhóhter 
Temp. verprefit. (Can. P. 297 377 vom 14/12. 1928, ausg. 4/2. 1930.) B r a u n s .

Fritz Schmidt, Deutschland, Verfahren zur Erhohung der Schlagbiegefestigkeit von 
Guflmassen aus Acetylcellulose, darin bestehend, daB ais Weichmachungsmittel Trialkyl- 
phosphate bzw. dereń Gemische verwendet werden. — Eine Mischung von 250 g 
Tripropylphosphat, 750 g Acetylcellulose u. 500 g H 20  wird bis zur Verdampfung 
des W. w. gewalzt u. dann verpreBt. (F. P. 739 252 vom 29/6. 1932, ausg. 9/1. 1933.
D. Prior. 30/7. 1931.) E n g e r o f f .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Yerfahren zur Verbesserung von 
kunstlichen Gebilden aus Celluloseestem und -athem, dad. gek., daB das Farben, Bleichen, 
Beschweren, Behandeln m it Weichmachungsmitteln u. die Yerbrennung hindernden 
Mitteln erfolgt, solange sieh die Gebildo noch in dem von der Herst. herruhrenden, 
geąuollenen Zustand befinden, d. h. also vor dem ersten Trocknen. (F. P. 738 980 
vom 23/6. 1932, ausg. 4/1. 1933. Schwz. Prior. 2/7. 1931.) E n g e r o f f .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken A.-G., Basel, Herstellung 
von icetterfesten Plakatem, Prospektem, Tapet en, Landkarten und Bildem aller Art. Auf 
die Unterlagen werden vor dem Bedrucken sehr diinne Cellulosederiy.-Folien auf einer 
oder beiden Seiten aufkaschiert. Die Folien kónnen Weichmachungsmittel u. Pigmente 
enthalten. (Schwz. P. 158 556 vom 17/9. 1931, ausg. 1/2. 1933.) G r o t ę .

Ullstein A.-G. und Julius Bekk, Berlin, Bildmafliges Anfdrben von aus Cellulose- 
derivaten bestehenden, gegebenenfalls durchsickligen Unterlagen, dereń Oberflache durch 
geeignete Losungsmm. in geąuollenen Zustand yersetzt wird, 1. dad. gek., daB die auf 
die Druckform oder die Unterlage aufgebrachten 1. oder unl. Farbstoffe oder Pigmente, 
erstere gegebenenfalls in gel. Form, aufgetragen u. sodann aufgetrocknet, yon der ge
ąuollenen Oberflache der Unterlage gel. oder durch Klebewrkg. festgehalten werden. — 
Die angefiirbten Unterlagen kónnen auch ais Schrift- bzw. Bildkopiervorlagen ver- 
wendet werden. (D. R. P. 569 634 Kl. 15 k vom 9/11. 1930, ausg. 6/2. 1933.) G r o t ę .

Philipp Hofer, Bensberg, Ithld., und Friedrich Schneider, Heppenheim, Berg- 
straBe, Verfahren und Vorrichtung zum Uberziehen von Schreibminen mit Hullen aus 
Acetylcellulose o. dgl., dad. gek., daB die Hullen iiber ein starres Róhrchen gesehoben 
u. in einem Quellbade aus Bzn., A. u. Aceton zum Quellen bzw. zur Ausdehnung ge
bracht werden, worauf das Róhrchen durch eine Schreibmine ersetzt wird, die durch 
Schrumpfen der Hiille in ihr festgehalten wird. ZweckmaBig ist das starre Róhrchen 
gełocht. Eyent. wird die Schrumpfung der Hiille durch Eintauchen in Formalin o. dgl. 
erhóht bzw. besehleunigt. (D. R. P. 574126 Kl. 70a vom 30/1. 1932, ausg. 8/4. 
1933.) M. F. Mu l l e r .

Max Vogelbach, Grenzach-Horn, Baden, Verfahren, um Korbmóbelbeine mit einem 
schiitzenden und gegen Feuchtigkeit unempfindlichen Uberzug zu versehen, dad. gek., 
daB auf das Bein eine Kapsel aus Cellulose- oder Fiscosemasse in feuchtem Zustand 
aufgebraeht wird, die nach dem Trocknen noch m it Celluloselack uberzogen wird. 
(D. R. P. 565 834 Kl. 34g vom 20/1. 1931, ausg. 6/12. 1932.) E n g e r o f f .

Grammophone Co. Ltd. , Hayes, Samuel Whyte, Redhill, und William Edward 
Lord, Hayes, England, Schallplatte, die aus einer Unterlage aus Pappe oder einem 
ahnlichen Stoff u. einem durchsichtigen Uberzug aus einem Cellulosederivat oder 
einem kunstlichen Harz zur Aufnahme der Tonrillen besteht. Um eine H artung der 
tJberzugsmasse zu erzielen, setzt man ihr Kieselgur von einer KorngróBe von unter
0,01 mm zu, die ihre Durehsiehtigkeit nicht beeintrachtigt. Die Abnutzung der P latte  
u. die Nadelreibung werden yerringert, so daB sie auch auf App, m it schwachem Trieb- 
werk gespielt werden kann. (E. P. 384 694 vom 17/7. 1931, ausg. 5/1. 1933.) G e i s z l .

Soc. des Usines Chimiąues Rhóne-Poulenc, Frankreich, Schallplatte aus eellu- 
losehaltigem Materiał, besonders aus Celluloseaeetat. Die P latte ist an den Stellen 
der ersten Rillen m it einem Lack, der ein Fullmittel, wie BaSO.,, TiOz, Talk, Kaolin, 
A120 3, S i02 oder MgO enthalt, uberzogen. Beim Abspielen der P latte wird die Nadel, 
ehe sie auf die eigentlichen Tonrillen kommt, etwas abgeschliffen. Das Nadelgerauseh 
wird yermindert u. auBerdem die Lebensdauer der P latte erhóht. (F. P .  732 297 
yom 6/5. 1931, ausg. 15/9. 1932.) G e i s z l e r .
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Walter Jurges, Deutschland, Herstellung von Korkmehl von durch Hitzebehandlung 
vergro/3erter Kornform. Die Hitzebehandlung geschieht in einem Drehofen, durch den 
h. Gase m it groBer Schnelligkeit streichen. Die Sclinelligkeit des Gasstroms wird durch 
gleichzeitiges Durchblasen k. inerter Gase noeh gesteigert. Hierdurch wird erreicht, 
daC einerseits die kleineren Korkkdrner, dereń DórrprozeB eher beendet ist ais der der 
groBeren, rascher durch den Ofen wandern ais die letzteren u. daB andererseits in allen 
Teilen des Drehofens eine gleichmaBige Temp. von ca. 50° herrscht. AuBerdem findet 
eine Trennung yom Staub sta tt. Dazu 1 Abb. (F. P. 727 844 vom 4/12. 1931, ausg. 
24/6. 1932.) E b e n .

Leonhard Boudy, Paris, Herstellung von Lederersatz. Pflanzliche Fasern (Baurn- 
wolle, Jute) werden entfettet, aufgelockert, zu P latten  geformt u. in eine Dispersion aus 
10 1 Kautschubnilch, 10 g Kolophonium, 100 g Anilin, 5 g Phenol, 200 ccm NH3, 800 ccm 
W. getaucht, worauf man in einem Bad aus 10 Teilen W. u. 1 Teil CH3COOH koagulieren 
kann. Man wascht, preBt u. trocknet bei ca. 35°. (E. P. 387 136 vom 18/2. 1932, ausg. 
23/2. 1933. F. Prior. 9/3. 1931.) P a n k ó w .

Willy Strobell, Alfeld, Leine, Verfahren zur Herstellung von Formkorpern aus 
Torf, insbesondere von Schuhleisten aus gepreBtem Torf m it Bindemitteln, dad. gek., 
daB Torfmull, dem Sagemehl zugesetzt sein kann, in erwarmtem Zustande m it Wasser- 
glas, zweekmaBig auch mit Kalilauge, Magnesia u. Terpentin vermischt, darauf in 
Formen gepreBt u. unmittelbar nach dem Pressen plotzlich abgekiihlt u. dann getrocknet 
wird. (D. R. P. 570 777 KI. 39b yom 2/5. 1929, ausg. 20/2. 1933.) S a r r e .

Behr-Manning Corp., ubert. von: Elmer C. Schacht, Troy, V. St. A., Her- 
stdlung von elastischen Faserstoffbalmen. Man verarbeitet Cellulosefasern u. Kork- 
schrot, z. B. im Verhaltnis yon 3 : 7 oder 7 : 3 im Hollander zu einer wss. Pulpę, formt 
den. Brei auf der Papiermaschine zu einer Bahn, die gegebenenfalls leicht kalandert 
wird, tran k t die poróse Bahn m it einer Lcim-Glycerinlsg., z. B. aus 1 (Teil) Leim,
3,5 Glycerin u. 7,5 W. bestehend, durch Tauchen u. behandelt die getrankte Bahn 
m it CH20 . An Stelle yon Leim kann man Casein u. an Stelle von Glycerin sulfoniertes 
Rieinusol yerwenden. Man erhalt elast., wasser- u. ólfeste Schichten, die ais Dichtungs- 
m aterial yerwendbar sind. (A. P. 1888 409 vom 16/12. 1931, ausg. 22/11. 1932.) Sa .

William A. Darrah, Chicago, Herstellung von Faserstoffplatten. Einem wss. Brei 
aus Pflanzenfasern, Asbestfasern o. dgl. wird eine aus trocknenden Olen, Teer, Pech, 
Harzen u. dgl. unter Zusatz einer Fettsaure (Stearin- oder Oleinsaure) u. eines bas. 
Stoffes (NH3, Soda, Aminę) hergestellte Emulsion hinzugefiigt, das Ganze in einer 
Schlagmuhle gut durchgearbeitet u. hierauf ein sauer reagierendes Salz (Alaun, Alu- 
miniumsulfat) zugegeben, wodurch das Ol, Pech usw. auf den Fasern niedergeschlagen 
wird. Dann wird aus der Pulpo auf der Papiermaschine eine Schicht hergestellt, diese 
zwischen Trockenwalzen getrocknet u. schlieBlich k. gepreBt. Das so erhaltene Materiał 
ist widerstandsfahig gegen W. u. ha t gute elektr. Eigg. (A. P. 1856 946 vom 24/2.
1930, ausg. 3/5. 1932.) B e ie r s d o r f .

Jaroslaws Erste Glimmerwaren-Fabrik in Berlin, Berlin-Weiflensee, Ver- 
fahren zur Herstellung aus Kunstharz und Papierlagen bestehender Schichtkorper, dereń 
Oberflache m it Mustern, Verzierungen oder Inschriften yersehen ist, durch Vereinigen 
m it trockenem Kunstharz versehener Papierlagen in der Hitze, dad. gek., daB m in
destens die auBerste Papierlage aus Teilen yon yerschiedenem Aussehen oder aus Teilen, 
die unter der Hitzebehandlung Verschiedenheit im Aussehen annehmen, zusammen- 
gesetzt sind. — Die Verschiedenheit des Aussehens des Fertigprod. wird z. B . durch 
Aufdrucke, die chem. auf das Papier oder dessen Farbę einwirken, oder durch yer- 
schicden starken Lackauftrag erreicht. (D. R. P. 571027 KI. 75b vom 24/9. 1925, 
ausg. 23/2. 1933.) B r a u n s .

Colasta Comp., Inc., iibert. yon: Clinton Bateholts, Hoosick Falls, V. St. A., 
Herstellung ton faserhaltigen Preflmischungen. Man trank t bei der Schneiderei ab- 
fallende weiche u. biegsame Gewebestiickchen m it glatter Oberflache aus Baumwolle, 
naturlicher oder insbesondere kiinstlicher Seide m it einem hartbaren Bindemittel, 
z. B. synthet. Harz oder Kautschuk, trocknet die Stuckchen u. yerpreBt sie h. in Formen. 
Man kann auch die getrankten u. getrockneten Gewebestiickchen zunachst zusammen- 
pressen, die feste M. in Tabletten der gewiinschten GróBe zerschneiden u. m it diesen 
die Form beschicken. Die Gewebestiickchen lagem sich wahrend des Pressens dank 
ihrer glatten Oberflache unregelmaBig iibereinander, auch in dunnen PreBstiicken oder 
in dunnen Teilen von PreBstiicken, wodurch man PreBstiicke yon groBer Festigkeit 
erhalt. (A. P. 1853 332 yom 8/5. 1930, ausg. 12/4. 1932.) Sa r r e .
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Timken-Detroit Axle Co., Detroit, iibert. yon: Trący F. Brackett, Highland 
Park, V. S t. A., Masse fiir Bremskorper, bestehend im wesentlichen ans einem Gemisch 
von Asbestfasern, Talkum, Graphit, pflanzlichem Pech, Asphalt, Leinol u. Holzol. Das 
Gemisch wird in Formen gepreBt, worauf man die Formkorper durch Erhitzen hartet. 
Sie sind hitze-, ol- u. wasserbestandig. — Die M. besteht z. B. aus 14 (Teilen) Asbest, 
1 Talkum, \L  Flockengraphit, 4 Pech, 2 geblasenem Petrolbitumen, 1 Leinol, 1 Holzol, 
V4 M n02, V2 PbO u. l/2 S. (A. P. 1 851036 yom 20/6. 1931, ausg. 29/3.1932.) Sa r r e .

Bendix Brake Comp., South Bend, Indiana, Illinois, iibert. yon: Adolph Rosner, 
South Bond, Indiana, Belag fiir Bremsschuhe u. dgl. Faden aus Asbest- oder anderen 
Fasern, von denen ein Teil m it einer Metallseele versehen sein kann, werden zu Bandern 
yerwebt, wobei ihnen wahrend des Webprozesses ein unl. u. unschmelzbares anorgan. 
Salz, insbesondere ein Cyansalz, einyerleibt wird. Man kann z. B. so yerfahren, daB 
man die Kettfaden m it einer Lsg. von F eK ^C N )^  zweekmaBig unter Zusatz yon 
etwas Borsaure, u. die SchuBfaden m it einer Lsg. von CuSOi  triinkt, so daB sich durch 
Umsetzung Cu^Fe(CN)6 bildet. Die Bander werden hierauf mit einer Lsg. eines nieht- 
oxydierenden Ols, wie Ricinusol u. anschlieBend m it einer Lsg. eines Phenolkonden- 
sationsprod. (Kunstharz) behandelt. Nach Abdampfen des Lósungsm. wird zwecks 
Hartens des Kondensationsprod. erhitzt. (A. P. 1887 981 yom 27/10. 1930, ausg. 
15/11. 1932.) B e ie r s d o r f .

Bendix Brake Co., South Bend, Indiana, iibert. von: Raymond J. Norton, 
Washington, Columbia, V. St. A., Ausbildung der Reibungsflachen von Bremskorpem. 
Die Reibungsflachen werden in bekannter Weise aus Asbestfasern hergestellt. Es 
werden den Asbestfasern aber Legierungen yon yerschiedenem Schmelzpunkt bei- 
gemischt, u. zwar in Form yon einzelnen Stucken oder Driihten. Die Schmelzpunkte 
der Legierungen sind so gewahlt, daB sie innerhalb der bei der Bremsarbeit entstehenden 
Tempp. Iiegen. Dadurch soli ein gerauschloses Arbeiten der Bremsflachen erroieht 
werden. Geeignet sind Legierungen von Sb m it Pb oder Sn, yon Al m it Cu, Zn, Mg 
oder Sb oder von Pb mit Sn. (A. P. 1902 576 vom 29/5. 1930, ausg. 21/3. 
1933.) H e i n r i c h s .

Soc. An. Franęaise du Perodo, Frankreich, Hersiellung von Reibungskorpern aus 
Gewebe, losen Fasern oder pulverfSrmigen Stoffen m it anorgan. oder organ. Binde- 
mitteln, gek. dureh einen Zusatz von Pb-Oxyd oder -Oxyden, z. B. PbO. Pb-Oxyde 
lassen sich leiehter fein yerteilen ais metali. Pb. (F. P. 719756 vom 3/10. 1930, ausg. 
10/2.1932. E. P. 386718 vom 19/9.1931, ausg.16/2.1933. F. Prior. 3/10.1930.) S a k r ę .

Soc. An. Franęaise du Ferodo, Frankreich, Reibungskorper, bestehend aus 
faserigen oder pulverigen organ, oder anorgan. Stoffen u. EiweiBstoffen, wie z. B. 
Albumin, Gelatine, Casein ais Bindemittel, gegebenenfalls m it einem Zusatz von kiinst- 
Jiehen Harzen oder anderen Bindemitteln. — Z. B. besteht ein Reibungskorper aus 
87% Asbestgewebe u. 13% handelsiiblichem Albumin oder 61% Asbestgewebe, 22,5% 
synthet. Harz u. 16,5% Albumin. Derartige Reibungskorper haben gleichmaBigen 
Bremseffekt u. schwitzen auch bei hohen Tempp. nicht aus. (F. P. 740 247 yom 22/10.
1931, ausg. 23/1. 1933.) Sa r r e .

Louis Schopper, Leipzig (Erfinder: Walter Lode, Wuppertal-Elberfeld), Yer
fahren zur Festigkeitspriifung durch Messung der Zerreiparbeit, dad. gek., daB das beim 
ZerreiBen der Probe entstehende Impulsmoment auf ein m it dcm Probekórper yer- 
bundenes schwingungsfahiges System iibertragen u. der hierdurch bedingte, der ZerreiB- 
arbeit entsprechende Aussehlag des Systems bestimmt wird. 4 weitere Anspruche 
betreffen die Vorr. — Durch die Erfindung wird das Anwendungsgebiet der Festigkeits- 
priifung auf dynam. Wege erweitert. Das Verf. ist auch anwendbar, wenn es sich um 
die Messung sehr kleiner Schlagarbeiten handelt, wie sie besonders beim Priifen yon 
Textilien, Papier, diinnen Melalldrahten u. dgl. in Frage kommen. (D. R. P. 572 749 
KI. 42 k vom 7/8. 1931, ausg. 22/3. 1933.) H e i n r i c h s .

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
Franz Fischer, Zum K am pf um die Ligninlheorie der Kohlencntsleliung. Grund- 

legende Stellungnahme gegen die Theorie yon B e r l , der die Cellulose ais Ausgangs- 
stoff der Humuskohlen betrachtet, weil es ihm gelungen ist, daraus eine steinkohlen- 
ahnliche Kunstkohle herzustellen. (Brennstoff-Chem. 14. 147— 49. 15/4. 1933. Miil- 
heim-Rulir.) ScHUSTER.
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N. A. Orlow und N. D. Lichatschew, Zur Kenntnis der Huminsloffe. 3. Oxy- 
dalion der aus Phenolen slammenden Huminsubstanzen. (2. vgl. C. 1933- I. 1710.) Es 
wurde dio Oxydation der aus Brenzcatechin, Salicylaldehyd u. der bei der Chinonherst. 
durch Oxydation von Anilin mit Chromatgemisch entstehenden Verharzungsprodd. mit 
Permanganat untersucht. Dio Bk.-Prodd. bcstanden aus C02, Essig-, Oxalsaure, 
Mellitsaure u. anderen Benzolcarbonsauren, d. h. den gleichen Prodd., die man bei 
Oxydation der Humusstoffe aus Rohrzucker orhiilt. Bei Berginisierung der Humus- 
saure aus Brenzcatechin bei 420° u. 100 a t Anfangsdruck u. nochmalige Hochdruck- 
hydrierung des Bk.-Prod. bei 450° in Ggw. von Thoriumoxyd wurdo Pyren (F. 144°) 
erhalten. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 5- 797—802. 1932.) SciIONFELD.

J. O. Samuel, Spektroskopie ais Mittel zur Prufung und Identifizierung von Kohlen- 
flozen. Zusammenfassender Bericht iiber Unterss. des Vf. iiber Spektroskopie der 
Mincralbestandteile von Kohlen. (J . Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 155—56. 
24/2. 1933.) S c h u s t e r .

E. Stach, Die Verfahren zur Feststellung des Glanzkohlengefuges. Besprechung 
der versehiedenen petrograph. Verff., durch. die ubereinstimmend naehgewiesen ist, 
daB dio Glanzkohle in der Hauptsache aus Holz u. Periderm entstanden ist. (Gliickauf 
69. 267—70. 25/3. 1933. Berlin.) S c h u s t e r .

E. W. Smatschinski und L. W. Krupina, Materialien zum Studium der Kieselow- 
schen Steinkohle. Die Kohle liefert ca. 14°/0 Tieftemp.-Teer m it jo 30% Leicht- u. 
Mittelolen; der Teer ist frei von aromat. KW-stoffen, Naphthalin, Anthracon u. Paraffin. 
Uber %  der Teerfraktion 100—255° lassen sieh m it konz. H 2S 04 zu Sulfosauren ver- 
arbeiten. Das NH4-Salz der Sulfosauren erinnert weitgehend an Iehthyol. Die Kohle 
ist reich an fliichtigem S, der hauptsachlich in das Teerwasser ubergeht; der Teer 
enthalt unter 1,5%  S. Die Ausbeuten an Gas u. Teerwasser betragen 8,5 u. 4% . 
Das Teerwasser enthalt bis zu 2%  NH3. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 648—56.1932.) SCHÓNF-

W. I. Jaworski und L. K. Radugina, Steinkohleribrande im Kusnetzkibassin und 
damit zusammenhdngende Erscheinungen. Unters. der auf Steinkohlenbrande zuruek- 
fuhrbaren Formen der Gesteine u.Eisenerze. Es wird ausgefuhrt, daB die Verbrennungs- 
ternp. offenbar nicht hoeh genug war, um die Erzanhaufungen in den fl. Zustand zu 
bringen, da sonst die „Erze“ mit Kohle in Beriihrung gekommen waren, wobei GuB- 
oisen gebildet werden muBte. Letzteres konnte aber nicht naehgewiesen werden. 
(Berg-J. [russ.: Górny Shurnal] 1932. Nr. 10. 55—59.) Sc h o n f e l d .

A. Marsden, Bemerkungen uber die Yerteilung von Asche in  Kohle und Koks. 
Kohlcnoigene u. zwischen dio Kohlensubstanz eingesprengto Mincralbestandteile. 
Aschenverteilung bei der Kohlenreinigung. Sehmelzbarkeit der Asche u. Klinkerbldg. 
(Gas Wid. 98. 339—42. Gas J. 202 (85). 54—58. 8/4. 1933. Bristol.) S c h u s t e r .

H. Kay und A. Mc Culloch, Die Konstitution von chlorierter Kohle. V. Einige 
Bcmerkungen uber Losungsmilteleztraklion und Koksbildung. (IV. vgl. C. 1932- II- 1104.) 
Chlorierte u. m it Chlf. u. A. selektiv extrahierte Kohle liefert drei Gruppen yon Kórpern. 
Gruppe A, in Chlf. unl., zeigt keine kokenden Eigg.; Gruppe B, in Chlf. 1., in A. unl., 
zeigt schwache kokende Tendenz; Gruppe C, in Chlf. u. A. 1., schm. bei etwa 125° u. 
liefert boi hoherer Temp. einen stark geblahten, leichten Koks. Durch Verwendung 
von CC14 konnten die kokenden Eigg. der Gruppe C gesteigert werden. Durch Sieben 
des Extrakts wurden Fraktionen erhalten, deren einzelne Teilehen Zellstruktur auf- 
wiesen. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Transaet. 47—49. 24/2. 1933. Man
chester.) S c h u s t e r .

D. J. W. Kreulen, Uber die Neigung von Steinkohlen zur Selbstentzundung. X I. 
(X. vgl. C. 1933. I. 1876.) tJbersicht ausgegliehener Humussaurekurven der verschie- 
denen, bisher untersuehten Steinkohlen. Zusammenhang zwischen Initialtemp., Humus- 
saurefaktor, Humussauremenge bei 240°, Reinkohlenheizwert u. Geh. an fliichtigen 
Bestandteilen in der Beinkohle. Steinkohlenklassifikation nach dem Inkohlungsgrad 
der Bitumina. (Chem. Weekbl. 30. 186—88. 4/3. 1933. Rotterdam.) S c h u s t e r .

G-. E. Foxwell, Der Mechanismus der Koksbildung. Ausfuhrliche, krit. Be
sprechung der neueren einschlagigen Forschungsergebnisse. (Gas J . 201 (85). 813. 
202 (85). 41. 100. 12/4. 1933.) Sc h u s t e r .

— , Das Verhalten von Kohle wahrend der Koksbildung. Besprechung der neueren 
Ansichten u. Unters.-Ergebnisse. (Gas Wid. 98. Nr. 2539. Colung Sect. 8— 10. 1/4. 
1933.) S c h u s t e r .
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Helmuth RoBkothen, Die ziffernmafSige Erfassung der durcli das Treiben von 
Kolilen bei ihrer Vcrkokung herrorgerufenen TreibdrUcke.. Beschreibung der wahrend der 
Verkokung treibender Kołden auftretenden Vorgiinge. Widerstandsfaliigkeit der Koks- 
ofenwande. Beschreibung einer GroBapparatur zur Treibdruekbest. der Firma
H. K o p p e r s  A.-G. Ausfuhrung von GroBtreibverss. zwecks Feststellung des Treib-
drucks Ycrschiedener Kohlen bei gleichcm u. verschiedenem Schiittgewicht u. des 
Einflusses der Garungszeit auf den Treibdruck. Mitteilung der Vers.-Ergebnisse. 
(Z. ósterr. Ver. Gfis- u. Wasserfachmiinner 73. 41—48. 52—58. 1/4. 1933. Inns
bruck.) SCHUSTER.

S. W. Saunders und F. Frank Smith, Die Verdndcrungen in der Zusammen- 
selzung der Nebenprodukte wahrend der Verkokung in Hochtcmperaturofen. Beschreibung 
einer Apparatur, in der die Entgasungsprodd. einer Durham-Kokskohle getrennt auf- 
gefangen -wurden. Messung der Ausbcuten an den einzelnen Prodd., abhangig von 
der Vcrkokungszcit; Temp.-Verlauf in der Beschickung; Gaszus. Mitteilung u. Dis- 
kussion der Ergebnisse. (Gas Wid. 98. Nr. 2539. Coking Sect. 10—13. 1/4. 
1933.) S c h u s t e r .

G. E. Foxwell, Moderne Richlungen in der britischen Ncbenproduklen-Kokerei-
induslrie. Allgemeine Ausfiihrungen iiber die histor. Entw. der Kokereiindustrie u. die 
speziell in England zu uberwindenden Schwicrigkeiten. (J. Soc. chem. Ind., Chem. &
Ind. 52. 49—51. 20/1. 1933.) ' _ S c h u s t e r .

E. M. Berker, Unłersuchung der Koksę der Kokereien des Donbassins. Charakteristik 
der Koksę der wichtigsten russ. Kokereien. Angaben iiber Probenahme, Brennbarkeit 
usw. (Koks u. Chem. [russ.: Koks i Chimija] 1 9 3 2 . Nr. 8. 37—47.) Sc iio n f e l d .

Rudolf Lehmann, Unłersuchung der lieaktion im Gaserzeuger. Gaszus. in Schichten 
verschicdener Hohe eines Drehrostgenerators. Besprechung der sich daraus ergebenden 
Rkk. (Glashiitte 63. 270. 18/4. 1933. Pirna a. d. E.) Sc h u s t e r .

Richard Heinze, Forlschritt der Sladtgaserzeugung aus Braunkohlen. (Vgl. C. 1933 .
I. 1548.) Allgemeiner Vergleich von Stein- u. Braunkohle ais Rohstoffe der Gas-
erzeugung. Die Braunkohlenentgasung bis zum Jahre 1931. Brikettentgasung in kon- 
tinuierlichen Vertikalkammerofen Bauart KOPPERS. Vergasung von Braunkohlenfein- 
koks in Drehrostgeneratoren m it Niederdruckdampferzeugung nach K o p p e r s . Krit. 
Beschreibung des Entgasungsverf. von Ah r e n s . (Gas- u. Wasserfach 76. 262—67. 
283—85. 300—05. 29/4. 1933. Halle a. S.) S c h u s t e r .

Marshall F. B. Hyde, Bohol ais Carburiermalerial fu r  Wassergas. Eigg, von 
Gasol u. Rohól. Betriebsergebnisse bei der Herst. von carburicrtem Wassergas. (Gas 
Age-Rec. 71 . 301—12. 23/3. 1933. Detroit.) S c h u s t e r .

M. D. Kenigstul, Gewinnung von Schwefel aus dem Schwefelwasscrstoff des Kokerei- 
gases und anderer Gase mittels aktiver Kohle. t)bersicht. (Koks u. Chem. [russ.: Koks i 
Chimija] 1 9 3 2 . Nr. 7. 32—37.) S c h ó n f e l d .

L. S. Assinowski, Assorlimenl wid Technologie der Stickstoffdiinger unter den 
Bedingungen der kokereichemischen Industrie. Wiedergabe der Yerff. zur Herst. von 
N-Diingem. (Koks u. Chem. [russ.: Koks i Chimija] 19 3 2 . Nr. 7. 20—27.) S c h ó n f e l d .

C. H. S. Tupholme, Trikresylphosphat ais Losungsmittel fu r  die Phenolgewinnung 
aus Gaswerksabwasser. Vergleich m it der Bzl.-Extraktion. (Ind. Engng. Chem. 25- 
303—04. Marz 1933.' Purley, Surrey, England.) SCHUSTER.

H. Hock und W. Suśemihl, Die Neigung des Telralins zur Selbstozydation.
(Vgl. C. 19 3 3 . I. 1287.) In  Hinblick auf die Verwendung von Tetralin fiir die Naph- 
thalinwasche von Kokerei-Ferngas weisen Vff. darauf hin, daB bei Osydation m it 
Luftsauerstoff ein Tetralinperoxyd entsteht, das in der Warnie, jedoch nicht durch 
Schlag leicht zerfallt. Sein Nachweis gelingt am besten mit Eisenpentacarbonyl, seine 
quantitative Best. durch die aus essigsaurer KJ-Lsg. ausgeschiedene J-Menge. H ydro
chinon yerhindert ais negativer Katalysator die Autoxydation. Bereits entstandenes 
Peroxyd lafit sich durch wss. Ferrosalzlsgg. zerstoren. (Brennstoff-Chem. 1 4 . 106—07. 
15/3. 1933. Clausthal.) S c h u s t e r .

C. M. Wearing, Theoretische Betrachtungen iiber die Benzolabscheidung aus 
Kohlengas. Kompression u. Kiihlung. Adsorption m it festen Stoffen. Absorptions- 
methoden. Grundlagen der einzelnen Methoden. EinfluB der verschiedenen Betriebs- 
bedingungen. Riickgewinnung des Bzl. aus dem beladenen Waschol. (Gas J . 2 0 1  (85). 
750—54. 814—18. Gas Wid. 98 . 276— 79. 311—16. 1/4. 1933. Fulham.) S c h u s t e r .

R. Biayna Nicolau, Bemerkungen uber die Bohbenzole und ihre Raffination. 
Entstehung, qualitative u. quantitative Zus. der Bzl.-Begleiter, Wrkgg. der H 2S04
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boi der Bzl.-Waschung, nouere Waschvcrff. (Quim. c Ind. 10 . 74—76. Marz 
1933.) R . K . Mu l l e r .

B. Mołdawski und N. Prokoptschuk, Die katalytische Enłschwefelung des thiophen- 
haltigen Benzols durch deslruktwe Hydrogenisation. Es wurde die Hydrierung von 
Thiophen in Bzl. in Ggw. von MoS3 untersueht (Bzl. liiBt sich in Ggw. von MoS3 ais 
Katalysator nicht hydricren). Bei 350° zerfallen nach lV 2-std. Hydrierung bercits 90°/o 
des Thiophens; der Zerfall findet auch in Abwesenheit des Katalysators m it ziemUcher 
In tensitat s ta tt. Zwischenprodd. konnten nur bei dcm bei 300—315° erhaltenen 
Hydrierungsprod. nachgewiesen werden, u. zwar wurde ein Sulfid isoliert, das mit 
HgCl2 eine Vcrb. vom F. 125° liefert u. Tctrahydrolhiophen sein diirfte. Morcaptane 
konnten nur nach dem Geruch nachgewiesen w'erden. Der Thiophenring zerfiillt nach 
dem Schema: Thiophen —->- Tetrahydrothiophen—Butylmercaptan. Letzteres kann 
entweder zu C4H 10 u. H 2S hydriert oder zu C.,HS u. H 2S gespalten werden. (Chem. J . 
Ser. B. J .  angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 5. 619—27. 1932.) ScHÓNFELD.

A. P. Miller, Nebenproduklc aus Koksofenteer. Beschreibung des Direkt- 
abseheidungsverf. der B a r r e t t  Co m p a n y . Mitteilung von Dest.-Ergebnissen. (Chem. 
Trade J . chem. Engr. 92 . 315—16. 21/4. 1933.) S c iiu s t e r .

R. Hartner-Seberich und O. Horn, V ersuche zur Hembsetzung der Selbslzundiiwjs- 
temperatur von Steiiikohlenleerólcn. Beschreibung einer Apparatur zur Best. der Selbst- 
ontzundungstemp. unter Atmospharcndruck nach einer Tiegelmcthode u. einer Appa
ratur zur gleichen Best. unter hóhcren Drucken. Mitteilung von Vers.-Ergebnissen 
mit einem iiber 205° sd. Steinkohlenteeról, dessen Selbstentzundungstemp. durch 
Zusatze verschiedener, leichter entziindbarer Fil. erniedrigt werden konnte. (Brennstoff- 
Chem. 14 . 141—47. 15/4. 1933. Mulheim-Rulir.) S c h u s t e r .

H. Broche und H. Nedelmann, Kennzeichen und Zusammenselzung von Brikeltpech. 
Kennzeichnung von Pechproben durch Best. des Bindevermógens, erm ittelt an der 
Festigkeit hergestellter Brikette, der Mahlbarkeit, der Streckbarkcit (Duktilitat) u. 
dem Extraktgeh. Beschreibung der von den Vff. benutzten u. teils ncu entwickelten 
Unters.-Methoden. Mitteilung der Vers.-Ergebnisse. Vergleich mit dem Betriebsverh. 
von Briketten. Trennung der Pechsorten m it Bzl. u. Bzn. in drei verschiedene Gruppen 
(cc-, /?- u. y-Anteile), von denen die beiden letzteren dio Triiger des Bindevermógens sind. 
Herst. von Blaspech; solches aus Kokereiteer ist bei richtiger Arbeitsweise ein voll- 
wertiges Brikettpech, dagegen liefern Teerolo schlechte Blaspeche. (Gliickauf 69. 
233—40. 257—67. 25/3. 1933. Essen.) S c h u s t e r .

W. Demann, Extraktionsuntersuchung von Steinkolilenteerpechcn. Extraktion m it 
Bzl. u. Fallung der benzol. Lsg. mit PAo. liefert drei Korpergruppen: a-Pech (Bzl.-unl.), 
)3-Pech (PAe.-unl.), y-Pech (IPAe.-l.). Elementarzus., Backfahigkeit bei 900°, Binde- 
fahigkeit bei 400° u. Geh. an fluchtigen Bestandteilen sind innerlialb der drei Gruppen 
jeweils angenaliert konstant. Die Gruppen selbst sind untereinander stark verschieden. 
a-Poch entspricht dem „freien Kohlenstoff“, es zeigt keine Bindefahigkeit. fi- u. y-Pech 
bedingen die Bindefahigkeit; yS-Pech hat ausgesprochenen Bitumencharakter, y-Pech 
KW-stoffcharakter aliphat. Natur. Nach dem Geh. an den einzelnen Gruppen lafit 
sich dio Brikettierungseignung eines Peches voraussagen. AuBerdem kann man bei 
der Teerdest. danach bewuBt auf ein Pech von guten Brikettierungseigg. hinarbeiten. 
(Brennstoff-Chem. 14 . 121—23. 1/4. 1933.) S c h u s t e r .

W. L. Beuschlein und C. C. Wright, Hydrierung von amerikanischer Kohle in 
Anthracen. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 164.) Vff. besprechen Hydrierrerss. von amerikan. Kohlen, 
wobei Anthracen ais Verteilungsmittel diente. Nj-Yerss., die unter gleichen Vers.- 
Bedingungen durchgefuhrt wurden, bildeten die Yergleichsgrundlage. Von den imter- 
suchten Kohlen wurde bei denjenigen die weitestgehonde Yerfliissigung erreicht, die den 
weniger stark bituminosen u. bituminosen Klassen angehóren. Keine bestimmte 
Beziehung wurde von den Vff. gefunden zwischen dem Verflussigungsgrad u. der 
Klassierung der Kohle. Ein ausgesprochener Mangel einer Beziehung zeigte sich zwischen 
der Umwandlung, dio nach der Methode bestimmt wurde, wie sie ahnlich im 
prakt. Botrieb angewendet wird u. derjenigen Methode, die auf der Umwandlung in 
phenolunl. Ruckstande beruht. Tabellar. zusammengestellte Vers.-Resultate im Ori
ginal. (Ind. Engng. Chem. 25 . 409—10. April 1933.) K. O. M u l l e r .

J. S. Haldane, Die Natur des „Bodengases". Mitteilung von Analysen des aus 
CO,, CH], CO, N2 bestehenden Gasgemisches, das dem Grubengas ahnelt. (Colliery 
Guard. J . Coal Iron Trades 146 . 591. 31/3. 1933.) SCHUSTER. ”
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F. B. Taylor jr. und J. T. Russell, UnmitteUiare Herstdlung ton Kolilendioxyd 
aus Nalurgas. Yorschlag, Naturgas im zweistufigen katalyt. Vcrf. in C02 u. H2 um- 
zuwandeln u. das C02 nacli dem Verf. von G i r d l e r  oder durch Waschen m it W. unter 
Druck aus dem Gasgemisch abzuscheiden. (Gas Age-Rec. 71- 333—34. 338. 1/4. 1933. 
Louisburg, Kan.) _ S c h u s t e r .

A. I. Sellers, Carburierte Abfallgase eines Stabilisators der Skelly-Naturbenzinanlagc 
dienen ais Brennstoff. Die von Leichtbenzin befreiten Naturgase der Skelly-Bzn.- 
Anlage sind zu 0 2-reich, um allein ais Brennstoff zu dienen, sie werden daher mit 
Heizól carburiert. Arbeit-sweise u. Abbildung im Origińal. (Oil Gas J . 31. Nr. 44. 12.

D. Chałmazaroff, Ist das Wasser gendisch mit Erdol rerbunden? Nach Auf- 
ziihlung aller in Erdóllagerstatten yorkommenden (mineralog, yerschiedenen) Grund- 
wassern kommt Vf. auf die Stórung des mechan. u. hydrodynam. Gleichgewichtes in 
Oldomen durch die Sondę zu sprechen. Wenn zuerst ein Glcichgewicht der Beharrung 
herrschte, so wird durch die Bohrung das Gleichgewicht der Bewegung erreicht, was so 
weit fiihrcn kann, daB 2 in geringer Entfernung abgeteufte Sonden Ol oder Salzwasscr 
fórdern, je nachdem sich dio Ol- oder Salzwasserspiegel nach der Bohrung yerschoben 
haben. Es kamiEmulsionsbldg. oderVerwiisserung eintreten. An dereintretendenzweiten 
Emulsionsbldg. nehmen dann andere, nicht mit dem Erdol genet. yerbundene Wasser der 
Primśiremulsion teil. Dabei spielt die Einw. der Oberfliichenspannung des eintretenden 
W. auf das schon yorhandene Erdólwaśser eine groBe Rolle. Zusammenfassend stellt 
Vf. fest, daB die charakterist. Begleitwasser der Erdóllagerstatten nicht einfaehe 
„Gaugarten“ einer Mineralparagenese sind, sie stellen yielmehr einen Faktor dar, der 
sich im Ursprung des Erdóls auswirkt u. dessen geochem. EinfluB noch nicht bekamit ist. 
(Allg. ósterr. Chemiker- u. Techniker-Ztg. 51. Nr. 7. 73—76.) K. O. M u KLER.

R. W. Brauchli, Vergró(lerung der Produktionsfahigkeit ton Olsonden durch A n 
wendung ton  Losungsmitleln. Vf. berichtct iiber Verss., bei denen im Zwolle-Feld in 
Louisiana die Porositat yon kalkigen u. dolomit. Olgesteinen mittels Einfiihrung von 
HC1 erhoht wurde. Sprengungen des ólfuhrenden Horizonts m it Nitroglycerin (Tor- 
pedieren) fiihrten im weichen Gestein von Zwolle nicht zum Erfolg, jedoch erhohte sich 
die Olausbringung bedeutend durch Einfiihrung von 20% HC1, die durch Zusatz yon 
speziellen Praparaten nur langsam m it Fe reagiert u. dalier keine oder nur geringe 
korrodierende Wrkg. auf die Verrohrung ausiibt. (Petroleum 29. Nr. 14. 5—6. 5/4.
1933.) K. O. Mu l l e r .

Gustav Egloff, E. F. Nelson und P. Truesdell, Das Erdol ton Venezuela und scine 
Verarbeitung. Gesehichtliche Entw. u. Fórderleistung der yerschiedenen Venezuela- 
Erdólfelder sowie Ausbeuten u. physikal. u. chem. Konstanten von Prodd. der Druck - 
warmespaltung, dio in einer DuBBS-A nlage durehgefuhrt wurde. (Petroleum 29. 
Nr. 14. 7—11. 5/4. 1933.) K. O. M u l l e r .

George A. Burrell und Nelson C. Turner, G-rundlagen der Rektifizierung. I. Fiir 
den Betrieb von Fraktionierkolonnen stellen Vff. Regeln auf u. besprechen an Hand 
diesor Regeln die Berechnung des Durehmessers der Dest.-Kolonne, die Anzahl der 
Einsatzplatten, das Riicklaufyol., die Warmezufuhr u. die Kapazitat des Riicklauf- 
kondensers an prakt. Vers.-Beispielen. (Nat. Petrol. News 25. Nr. 12. 26—31. 22/3. 
1933.) K. O. Mu l l e r .

Erich Kadmer, Giilelafeln fu r  Mineraldlraffinate. Fiir Lager-, Motoren- u. Spindel- 
óle hat Vf. Giitetafeln aufgesteUt, in denen, geordnet nach der Viscositat, die einzelnen 
handelsiiblichen Kemizahlen nach Qualitat eingeordnet sind, um ais Yergleichszahlen 
gewertet zu werden. (Petroleum 29. Nr. 16. Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 6.

Alfred W. Nash, Die Behandlung ton Destillaten mit Ldsungsmiłteln wird nun 
crfolgreich bei schweren Olfraktionen angewendet. Fortschrittsbericht u. Literaturriick- 
blick iiber die Raffination von Erdolfraktionen m it selektiven Losungsmm. Vf. bespricht 
die yerschiedenen Kontaktmethoden, gibt eine rechner. Ableitung der Verteilungs- 
gesetze u. stellt auf Diagrammen Vergleichsunters. an. (Oil Gas J . 31. Nr. 45. 52—54. 
30/3. 1933.) K. O. M u l l e r .

L. Bermejo, Raffinationsniittel fu r  die im  Rohól enthaltenen Schwefdterbindungen. 
(Ygl. C. 1930. II. 3225.) Auf Grand der Literatur u. einiger eigener Verss. gibt Vf. 
einen Uberblick iiber die N atur der im Rohól yorkommenden S-Verbb., die Wrkg. 
der Raffinationsmittel unter besonderer Beriicksiehtigung des CaC2 u. die Unters. 
der Prodd. Sowohl CaC» ais auch CaO, Na20 2 u. Zn reduziert den S-Geh. yon Isoamyl-

23/3. 1933.) K . O. Mu l l e r .

2—5. 19/4. 1933.) K . O. Mu l l e r .
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mercaptan, nicht aber denjenigen von C2H5HS, n-Butylsulfid u. Thiophen. (An. Soc. 
espan. Fisica Quim. 31. Nr. 299. Rev. 4S--59. 15/1. 1933.) R. K. Mu l l e r .

O. C. Smith und H. H. Spangler, Die Raffinałion von Playa Del Rey-Rolwl wirft 
ungewóhnliche Probleme wegen des Schwefelgehalls auf. Die Resultate der verschiedenen 
Behandlungen zeigen, daB es prakt. unmoglich ist, den S aus dem Heizól zu entfernen, 
demgegenuber kann aber der S-Geh. im Bzn. auf die Grenze der Anforderungen herunter- 
gebracht werden, wenn das Rohol entweder m it KM n04 oder NaOH wahrend der 
Dest. u. anschlieBend m it H,SOd behandelt wird. Der S kann auch aus dem Bzn. 
cntfernt werden, wenn man das abgetoppte Bzn. oder Bzn. aus dem unbehandelten 
Rohol einer besonders scharfen H 2S04-Raffination unterwirft. Die Riickstandc konnteu 
im S-Geh. nicht auf die Grenze der Lieferungsbedingungen heruntergedriickt werden. 
In  Anbetracht der teuren u. schweren Behandlung der Rohóle mit KM n04 erscheint es 
Vff. angebracht, das Bzn. aus nicht vorbehandelten Roliolen mit viel H 2S 04 zu behan- 
dcln, was ein handelsfahiges Bzn. orgibt u. einen reinen Brennstoff hinterlaBt, der nur 
einen hohen S-Geh. aufweist. Almlich liegen die Schwierigkeiten bei der Gewinnung 
von Schwerbenzin, die Behandlung mit der groBen Menge konz. H 2S 04 vermindert 
stark die Ausbeute u. stellt die Rentabilitat in Frage. (Oil Gas J . 31. Nr. 45. 75—76. 
30/3. 1933.) . . . .  K - ° -  M u l l e r .

Bernard S. Greensfelder, Kontinuierliche Regulierung der Neutralisation ton mil 
Saure behandelten Olen. Die Neutralisation von m it Saure raffinierten leichten Olen 
wird innerhalb enger Grenzen mittels einer Vorr. reguliert, die das pH-Aquivalent des 
dic Anlage yerlassenden Materials anzeigt. Methylrot u. Xylenolblau wurden ais best- 
geeignetes Indicatorenpaar zu diesem Zweck gewahlt. Herst.-Weise der „Indicator- 
normallsg." sowie Arbeitsweise des kontinuierlich arbeitenden App. (an Hand einer 
Abbildung) im Original. (Petroleum 29 . Nr. 13. 6—8. 29/3. 1933.) K. O. M u l l e r .

F. E. Frey und H. J. Hepp, Chemische Spaltung ton einfachen Paraffinen. Dic 
primaren themi. Spaltrkk. von n-Butan, Isobutan, n-Pentan, Isopentan, 2,2-Dimethyl- 
propan, 2,3-Dimethylbutan u. n-Hexan wurde von Vff. durch Zers. jedes KW-stoffes in 
homogener Weise nur bis zu einem gewissen Grad untersucht u. die Spaltprodd. genauest 
ąnalysiert. Die erste Spaltung war begleitet von starker Hydrierung u. Dehydrierung 
von gebildeten Molekcln. Beim Aufspalten der C-Kette bildete sich ein Molekiil Paraffin 
u. ein Molekiil des entsprechendcn Olefins, wenn das gebildete Paraffin Methan war. 
Wenn hohere Paraffine sich bildeten, so erschien ein Teil davon ais entsprechendes 
Olcfin u. I I2. C—C-Bindungen, dic in allen Stellungen der Paraffine untersucht wurden, 
zeigen ahnliche Neigung, sich sowohl in verzweigtc ais auch in n. Molekule zu spalten. — 
Die Zers. von n-Pentan u. n-Hexan bildete eine Ausnahme, weil tiefere Yeranderungen 
stattfanden u. gleiche Mengen von sich entsprechcnden Prodd. nicht gebildet wurden. 
Das besondere Yerh. von n-Pentan u. n-Hexau erklaren Vff. in {jbereinstimniung m it 
dem Mechanismus der Kettenrkk., die die Bldg. u. darauffolgend die Zers. von freien 
Alkylradikalen einleiten. Wurden Olefine gebildet, die in isomerer Form bestehen 
kónnen, so blieb die Doppelbindung am Punkte der Spaltung. 2-Buten wurde in beiden 
isomeren Formen gefunden. Dic n. Paraffine ergeben nur 1-Olefine. Bildeten sich 
Olefine durch die Abspaltung einer Seitenkette von Isopentan u. 2,3-Dimethylbutan, so 
wurde die Doppelbindung der Bruchstelle in die innere u. nicht Endstellung gebracht. — 
Apparaturbeschreibung, Vers.-Resultate u. chem. Ableitungen im Original. (Ind. 
Engng. Chem. 25 . 441—49. April 1933.) K. O. Mu l l e r .

C. C. Hall, Die crackende Hydrierung von Naphthalin. Bei Abwesenheit von 
Katalysatoren beginnt die Hydrierung des Naphthalins unter 100 a t H2 erst bei 450°. 
Steigt die Temp. bis 500°, so entstehen wachsende Mengen niedrigsd. Crackprodd. 
Bei Anwendung von Ammonmolybdat ais Katalysator, das auf a-Kohle aufgebracht 
ist, beginnt die Umwandlung des Tetralins bei 350°. Unter 100 a t  H , u. bei 400° u. 
einer Versuchsdauer von 2 Stdn. entstehen 94,5°/o Tetralin (sd. von 195—210°); Dekalin 
entsteht gleichzeitig in geringen Mengen. Steigt die Temp. bis zu 500°, so werden 
Tetralin u. Dekalin gecrackt. Es entstehen bis zu 50% niedrigsd. KW-stoffe u. Gase. 
Die Verwendung von MoS3 steigert die Tetralinausbeute schon bei 350° auf 91%. Bei 
der Crackung des Tetralins oberhalb 400° entstehen Aromaten mit Seitenketten: Butyl- 
Athylbenzol, Toluol. Es wird beobachtet, daB die Anwendung der Molybdankatalysa- 
toren die Hydrierungsrkk. begiinstigt, auf die Crackrkk. jedoch keinen EinfluB hat. 
(Fuel Sci. Pract. 12. 76—93. Marz 1933.) W in n a c k e r .

Gustav Egloff und E. F. Nelson, Die Ruckslande der Mischung von drei Roholen 
ergeben Benzine mit einer Octanzahl ton 70—73. Dest.-Riickstande von ELWOOD-,
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S i g n a l  H i l l -  u. S a n t a  F  e-Rohólen werden in einer DuBBS-Spaltanlage ge- 
spalten. Analysendaten sowie chem. u. physikal. Konstanten der Ausgangsmaterialien, 
der Zwischenprodd. u. der Endprodd. m it Ausbeutezahlen im Original. (Petrol. Wid.

R. C. Conine, Hochwerlige Erdolschwcrbenzine erselzcn Kohlenteerprodukte in  
Farben und Lacken. Gegenuberstellung von ans Edeleanuextrakten, Hydrierungs- 
prodd. n. californ. Sohwerbzn. gewonnenen Lósungsmm. zu den bisher benutzten, aus 
Kohlenteer erhaltcnen Lósungsmm., wic Bzl., Toluol, Xylol usw., zeigt, daB die neuen 
Lósungsmm. alio Bedingungen in hóhorem MaBe erfiillen. Angabe yon Anwendungs- 
gobieten. Vergleichsverss. u. Kuryen der Siedeskalen im Original. (Oil Gas J .  31.

C. O. Willson, Kontmuiarliche Behandlungsmethode von Benzinen mit Erde crgibl 
Produkle von hoher Farbslabilital. Dio IMPERIAL OlL RBFINERIES sehiokt in 5 Raf- 
finericn die Benzine, wie sie aus den Druckwarmespaltanlagen yerschiedener Systemo 
kommen, in der Dampfphase durch Turme, durch die im Gegenstrom zu den Dampfen 
eine Aufschwemmung von Fullererde in Ol oder Bzn. flieBt, u. erreicht dabei ein 
Endprod., das nicht mehr mit H,SO., naehbehandelt zu werden braucht. Gegeniiber 
der Saureraffination sind die Verlusto nur 1/10. Genaue Arbeitsweise an H and yon 
Abbildungen im Original. (Oil Gas J . 31. Nr. 45. 61—62. 30/3.1933.) K. O. Mu l l e r .

E. C. Higgins, Ergebnisse der Brucilbchandlung von leichten Deslillałen. Vf. stellt 
fest, daB man m it dem Brucitraffina'tions(SuBungs)prozeB dasselbe (Jualitiitsbenzin 
herstellen kann, wie m it dem Doktor-SiiBungs- oder irgendcinem anderen Mercaptan- 
umwandlungsprozefi. — Das Bzn. ist beim Verlassen des Prozesses schon fertig 
fur Verschiffung oder Lagerung. Eine H„0-Waseho ist iiberflussig. Im  Ver- 
gleich m it anderen Mercaptanumwandlungsprozessen besteht der Untersehied im 
Fertigprod. nur im S-Geh. Das Brucitfertigprod. ist suB, nicht korrodierend gegen- 
iiber dem Cu-Streifen, bestandig gegeniiber Sonnenlicht. Selbst bei Benzinen mit 
hohem Blercaptangeh. tr it t  eine starkę R ed. des „potentiellen" Harzgeh. ein. — Ein 
weiterer Vorteil des Brueityerf. ist nach Angabe des Vf. eine starkę Farbverbesserung 
des Fertigprod. Genaue Arbeitsweise der W e s t e r n -P e t r o l e u m  R e f i n e r s  A s s o c . 
mit Angabe von Vers.-Resultaten im Original. (Nat. Petrol. News 25. Nr. 15. 26—31. 
12/4. 1933.) _ K . O. M u l l e r .

P.M. Robinson, Neuc Aromatisicrungscinheil befahigl dic Pennzoil Co., Benzin 
von gleichmafjig hoher Oclanzalil zu raffinieren. Beschreibung einer nach dem D u B B S -  
Verf. arbeitenden Aromatisierungsanlage, in der straight-run-Bzn. in ein Bzn. von 
hoher Octanzahl umgewandelt wird. Das in die Anlage eintretende Bzn. steht unter 
einem Druck yon 800 Pf./inch2 u. wird vor E in tritt in die Heizschlange durch Warme- 
austauscher auf 300° F  yorerhitzt. In  der Heizschlange wird dann die Temp. yon 650 
auf 990° F  gesteigert u. dann in eine Rohrleitung auf 600 Pf. entspannt, so daB der 
SpaltprozeB sofort unterbrochen wird. Die sich kondensierenden Teile waschen den 
gebildeten Koks u. die Polymerisationsprodd. in die Reaktionskammer, aus der 
am Boden der Crackruckstand abgezogen wird, u. die Crackprodd. werden am Boden 
eines Fraktionierturmes eingeleitet, in dem noch ein Druck von 100 Pf. aufrecht ge- 
halten w rd . Das Endprod. wird am oberen Ende des Fraktionierturmes abgenommen 
u. gelangt durch Warmeaustauscher u. Kondensator in den Lagertank. Einzelheiten 
der Arbeitsweise u. Resultate der Anfangs-, End- u. Zwischenprodd. sind tabellar. im 
Original zusammengestellt. (Oil Gas J . 31. Nr. 45. 56—58. u. 76. 30/3.1933.) K. O. Mii.

Friedrich Sager, Uber den Einflup der Craclćbedingungen auf Zusammenseizung 
und Reaktionsfahigkeit der Crackbenzine. Vf. zeigt durch Verss. an einer D u b b s - 
FLASHING-Craekanlage, wie im Grenzgebiet des Spalters in fl. u. dampffórmiger Phase 
der Geh. des Bzn. an ungesatt. KW-stoffen von den Rk.-Bedingungen abhangig ist u. 
wie er durch apparative Yeranderungen weiter gesteigert werden kann. Arbeitsweise u. 
Rk.-Bedingungen sowie physikal. u. chem. Konstanten der Ausgangs-, Zwischen- u. 
Endprodd. im Original. Aus den erhaltenen ResultatenglaubtYf. allgemein giilfcige Gesetz- 
maBigkeiten ableiten zu kónnen fiir samtliche Spaltsysteme, bei denen in dampffórmig-fl. 
Phase gearbeitet wird. (Petroleum 29. Nr. 15. 1—6. 12/4. 1933.) K. O. M u l l e r .

Hans-Erich Bromme, Beitrage zur Kennłnis der Inhaltsloffe des BraunhoMengas- 
benzins. Unters. eines unraffinierten Braunkohlengasbenzins u. einiger Fraktionen 
eines techn. raffinierten Gasbenzins. Der Geh. an bas. Bestandteilen im unraffinierten 
Bzn. lag unter 1% ; Nachweis von Pyridin u. wahrscheinlich auch /S-Picolin. Kreosot- 
geh. 7,5%, hauptsachlich ein Gemisch von Phenol u. den drei isomeren Kresolen.

1933. Nr. 3. 19—20. Marz 1933.) K. O. M u l l e r .

Nr. 45. 66—67. 30/3. 1933.) K. O. M u l l e r .
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Zorlegung des uuraffinierten Bzn. mittels k. Fraktionierung durch Furfurol u. Benzyl- 
alkohol. Charakterisierung der Fraktionen durch Siedeanalyse, D., Brechungsindex, Ziind- 
punkt, Anilinpunktu. Dehydrogenisierung iiber Pt-Asbest. Der Geh. an Aromaten liegt 
da nach hoher ais bei der niedrigen Entstehungstemp. des Bzn. anzunehmen ware. W ah
rend die Oxydation m it KMn04 u. Ozon auf den Geh. an ungcsiitt. u. aromat. KW-stoffen 
schlieBen liiBt, gibt die JZ. infolge Nebenrkk. mit gesatt. cycl. KW-stoffen keinen Anhalt 
iiber den Geh. an ungesatt. Verbb. (Braunkohlenarcli. Heft 39. 1—44. 1933.) SCHUSTER.

H. Hofmeier und S. Wisselinck, Ober die Einwirkung von Melallen a u f die im  
rohen Braunkohlenschwelbenzin enthalłenen Schwefelverbindungen. Es werden Verss. iiber 

ie Entscliwefelung von rohem Braunkohlenschwelbenzin m it Metallen beschrieben. 
Aip. besten wirken Ag, Cu, Zn u. Mcssing, doch werden yersehiedene, aber nur geringe 
Mengen (<  10% ) des yorhandenen Schwefels entfernt, zudem ist, bezogen auf dio 
Yorliandcne Schwefelmcnge, ein groBer UberschuB an Metali erforderlich. Dies wird 
auf die gleichzeitige Ausscheidung harzbildender Stoffe zuriickgefuhrt, die die Metall- 
oberfliiche m it mehr oder minder dichten Schutzschichten iiberziehen. Infolge der 
wechselnden Mengen S, die je nach Metali u. Arbeitsweise abgeschieden werden, kann 
der Best. des „ak t.“ Schwefels nur qualitative Bedeutung zugemessen werden. (Brenn- 
stoff-Chem. 14. 101—03. 15/3. 1933. Braunschweig, Techn. Hochsch., Inst. f. chem. 
Technologie.) ' J .  SCHMIDT.

C. R. Wagner, Zur Entfernung von „Skunk“ {Mcrcaptane) aus Benzinen sind 
weder teure Apparaluren noch Chemikalien notwendig. Vf. beschreibt ein Zweistufenyerf., 
nach welchem das Rohbenzin zuerst m it einer gesatt. NaOH-Lsg. behandelt wird, 
der 3—4 Gcwichts-% Na2S zugesetzt sind. Dadurch wird aller H2S entfernt u. die 
Konz. des N a2S wird erhóht. Der gel. freie S im Bzn. wird vom Na2S gel. unter Bldg. 
von Polysulfiden. Ein Teil oder alle Mercaptane (was von der jeweiligen Konz. abhangt) 
werden von den Na-Polysulfiden zu Disulfiden oxydiert. Sodann wird das Bzn. noch- 
mals m it frischer NaOH-Lsg. von 15 bis 20° Be nachbehandelt. Eine Hypochlorit- 
nachbehandlung ergibt ein Fertigprod. von grofier Stabilitat. Arbeitsweise u. Abbildung 
im Original. (Oil Gas J . 31. Nr. 45. 38. 30/3. 1933.) K. O. M u l l e r .

Sidney Bom und W. M. Wilson, Die Wirkung der SclnuefelsaurebeJumdlung auf 
die Ocłanwerte von Spaltbenzinen aus Druckkesseln. Vff. zeigen durch Verss., daB die 
Yermutung, dio Octanzahl eines Bzn. aus der Druckwarmespaltung falle bei der H2SO,r  
Raffination, nicht zutrifft. Vergleichsverss. im Betrieb u. Laboratorium ergaben im 
Betrieb etwas bessere Werte, da die Verdampfungsverluste der kleinen laboratoriums- 
maBig gepriiften Mengen zu groB ist. Die Verss. zeigten, daB eine Farbverbesserung u. 
-stabilitat sowie eine groBere Harzentfemung bei einer Steigerung der angewandten 
Menge H 2S 0 4 eintritt, dagegen fallt die Octanzahl etwas. Genaue Arbeitsvorschriften u. 
Abbildung der Apparatur im Original. (00  Gas J . 31. Nr. 46. 16 u. 31. 6/4. 
1933.) K . O. Mu l l e r .

Gustav Egloif, J. C. Morrell, C. D. Lowry jr. und C. G. Dryer, Der Zusatz von 
Hemmungsmilteln zu Spaltbenzinen bedeutet einen Fortschritt in  der Betriebsdurchfuhrung. 
Vff. zeigen an Hand zahlreicher Vergleichsverss. die Einw. von Zusatzen zu Spalt
benzinen, um Farbę, Harzbldg. u. Klopfneigung zu stabilisieren. Zu auf yerschiedene 
Weise raffinierten Benzinen yerschiedenen Ursprungs werden geringe Mengen ,,Uni- 
yersal Inhibitor11 gegeben u. gezeigt, daB die Raffination dadurch nicht so weit getrieben 
zu werden braucht, um ein den heutigen Anforderungen entsprechendes Bzn. zu gewin
nen. Zahlreiches Zahlenmaterial u. Vers.-Ergebnisse im Original. (Oil Gas J . 31. 
Nr. 45. 64. 30/3. 1933.) K. O. M u l l e r .

R. G. Clarkson, Die Herstellung von gefarbten Benzinen erfordert die Verwendung 
von Farbstoffen von hoher Loslichkeit und Bestandigkeit. Fortschrittsbericht iiber die

( j j j  bisher yerwendeten Farbstoffe zum
/ ------s y ----- v / ------\  Farben yon Kraftstoffen. Das Oleat

j  y — N =N <^ y —N =N <^ y  des Malachitgriins wird w'egen der
^ --------7t t t  ----------------------------------------------  sfsvr1r#»n fZfi>roA+.,r l i r ‘Tilrpiif. " P n r K -

U II3
starken Zersetzlichkeit dieses Farb- 
stoffes nicht mehr benutzt. Der 
neuerdings gebrauchlichste rotę 

Farbstoff ist das Du Pont Oil Red der Formel I  u. der blauc Farbstoff 1,4-Ditoluidino- 
anthrachinon. Yf. schildert die Arbeitsweise, um Farbtone yerschiedener Nuaneen 
herzustellen. (Oil Gas J . 31. Nr. 45. 50— 51. 30/3. 1933.) K. O. M u l l e r .

S. M. Martin jr., W. A. Gruse und Alexander Łowy, Die Verteilung von harz- 
bildenden Bestandteilen in Spaltbenzinen. Vff. untersuchten die 0 2-Bestandigkeit bei
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tiefen Tempp. von Fraktionen m it engem Siedebereich eines Damphphasenspaltbzn. 
Vff. finden, daB die Menge des gebildeten Harzes in weiten Grenzen von einer Fraktion 
zur anderen schwankt. Harz bildet sieh in Fraktionen, die zwischen 62,8 u. 146,1 
sieden, hingegen in gróBerer Menge in Fraktionen m it dem Siedebereich von 73,9 bis 
79,4°, 101,7—107,2° u. 123,9—129,4°. Die Forin der Harzkurve zeigt, daB diese Harz- 
bldg. direkt oder indirekt yerursaeht wird durch spezif. Verbb., die ais konjugierte 
Diolefine identifiziert wurden. Behandlung m it Maleinsiiureanhydrid u. m it H 2SO.„ 
sowie partielle Hydrierung (raffinierende Hydrierung) maehte diese Fraktionen gegen- 
iiber dem Oxydationstest bei 38° stabil. Das beruht wohl auf der Entfernung der akt. 
ungesatt. KW-stoffe, die Peroxyde bilden. Diese Peroxyde wirken ais Oxydatior ,• 
katalysatoren. Wurden diese behandelten Prodd. bei 50° oxydiert-, so bildeten silu 
wieder betrachtliche Mengen Harz, was auf die Oxydation von gcwisscn noch an- 
wesenden ungesatt. KW-stoffen zuruckzufiihren ist, z. 13. cyol. Olefine. •— Arbeitsweise 
sowie Vers.-Resultate u. Literaturiiberblick im Original. (Ind. Engng. Chem. 25. 381

T. H. Rogers, J. L. Bussies und P. T. Ward, Harzbildung in Kraftstoffen.
I. Messung der Harzstabilitat von Benzinen. Der gesteigerte V erbrauch  von Dampf- 
phasenspaltbenzinen auf Grund der besseren Klopffestigkeit yeran laB te  Vff., das Pro
blem der Harzbestandigkeit dieser Benzine zu untersuehen. Sie fanden, daB der 
V oO R H E ES-O xydationstest , der das Oxydationsverhalten von Benzinen bei 100°, 
ausgedriickt ais Induktionsperiode, miBt, V orteile  gegeniiber dem Bombentest zeigt. 
V ergleichsverss. der VoORHEES-M ethode mit Lagerungsverss. bei 35° werden an 
gegeben u. eine Beziehung zwischen dom Standard-Lagertest u. prakt. Lagerungs- 
verss. aufgestellt. Ausgedruckt im Verliiiltiiis zur Zeit, die erforderlich ist, um 10 mg 
Harz in 100 ccm Bzn. nach der A. S. T. M. - M e t  h o d o , einer erachteten M axim al- 
menge, die fiir einwandfreien Betrieb e r la u b t ist, zu bilden, entspricht eine Induktions
periode von 400 Min. imgefiihr einer Lagerzeit von 1 Jah r in belufteten eisernen 
Fassern bei atmosphar. Temp. Wie Lageryerss. in Tanks zeigten, dio durch Berech- 
nung der Losungsgeschwindigkeit von O, bestatigt wurden, scheiut eine yerminderte 
0 2-Zufuhr folgerichtig einen Sieherheitsfaktor darzustellen, was ruhige Lagerung in 
groGen Tanks anbetrifft. Arbeitsweise, Vers.-Diagramme u. Abbildungen von yer- 
pichten Ventilsitzen im Original. (Ind. Engng. Chem. 25. 397—402. April 
1933.) K. O. M u l l e r .

O. Kruber und W. Schade, Uber die Mercaptane ais Harzbildner in Motoren- 
bcnzolen. Cyclopcntadien, Cyclohexen, Styrol, 1,2-Dihydronaphthalin u. Dicyclopenta- 
dien liefern bei mehrtagigem Stehen m it Athylmercaptan Additionsprodd., die durch 
Depolymerisation bei 210-—220° wieder in die Komponenten zerfallen, aus denen sio 
entstanden sind. Gereinigte Motorenbenzole zeigen mit waehsender Lagerzeit austei- 
genden Harzbildnertest. Durch Zusatz von Athylmercaptan stieg der Harzbildnertest 
starker an. Zusatze von Dicyclopentadien andern den Test nur wenig; hingegen erhoht 
er sieh durch Cyclopentadien, um beim Lagern wieder abzunehmen. Wird auBer dem 
Cyclopcntadien noch Athylmercaptan zugegeben, dann nimmt der Test sehr hoho 
Werte an. (Brennstoff-Chem. 1 4 . 124—28. 1/4. 1933. Duisburg-Meiderich.) S c h u s t e r .

W. W. Scheumann, Zur Wertbeslimmung der Zusatze, die die Harzbildung ver- 
hindern sollen zwecks Verbesserung des Benzins, sind verschiedene Untersuchungen er
forderlich. Aus zahlreichen Vergleiehsverss. (tabellar. Zusammenstellung im Original) 
schlieBt Vf., daB der Zusatz von Verhinderungsmitteln zur Harzbldg. ein wirtschaft- 
liches Verf. darstellt, um hochklopffeste Kraftstoffe zu gewmnen. Viele organ. Verbb. 
eignen sieh zur Stabilisierung, doch erfiillen nicht alle diese Verbb. die Erfordernisse, 
denn es kommt nach Ansicht des Vfs. nicht allein auf die Unterbindung der Harzbldg. 
an, sondern die Verbb. miissen biOig sein, diirfen nicht farben oder die Farbstabilitat 
beeinflussen, mussen ein befriedigendes Ldsungsvermógen im Kraftstoff u. H ,0  haben 
u. mussen gleichzeitig ais Octanzahlstabilisator wirken. (Oil Gas J . 31 . Nr. 46. 22 
bis 23. 6/4. 1933. ) K. O. M u l l e r .

G. Sebor, Uber Treibstoffe unter besonderer Beriicksichtigung des Benzols. Vf. 
besprieht die Vorteile der Benzolbeimischung zu Kraftstoffen, vornehmlich zu Bzn.- 
Alkoholgemischen. (Chem. Listy Vedu Prumysl 27- 35—39. 58—63. 25/1. 1933.) Co n s .

L. E . Hebl, T. B. Reindel und F. L. Garton, Die Wirlcung von Tetraathylblei 
a u f die Octanzahl. Vff. bestimmten auf empir. Wege die Beziehung zwischen der 
Konz. des Tetraathylbleies u. der Octanzahl von Benzinen u. zogen daraus SehluB- 
folgerungen iiber die „Bleiempfindlichkeit“  irgendeines Bnzs. Bei der Best. der Octan-

bis 386. April 1933.) K . O. M u l l e r .
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zalil eines m it Tetraathylblei yersetztcn Bzn. worden 5 bestimmte Faktoren beruck- 
sichtigt. (Wrkg. von Isooctan bei versehiedenen Konzz., Wrkg. von Tetraathylblei 
bei yerschiedenen Konzz., Octanzahl vor Zusatz von Tetraathylblei, Bleiempfindlich- 
keit des Bzn., Zahl der ccm Tetraathylblei, dio einem Galion Bzn. zugesetzt.) Auf 
einem Diagramm sind die Bcziehungen dieser 5 Faktoren untereinander festgelegt. 
Dieses Diagramm kann zur Best. der Bleiempfindlichkeit eines Bzn. aus den Octan- 
zahlen zweier Mischungen von verschiedener Konz. an Tetraathylblei benutzt werden. 
Dio Bleiempfindlichkeit von Benzinen, die aus verschiedenen Roholen stammen u. 
nach yerschiedenen Mcthoden gewonnen wurden, ist angegeben. Diagramme im 
Original. (Ind. Engng. Chem. 25. 187—91. Febr. 1933.) K. O. M u l l e r .

Paul W. Stroud, Eine, Erklarung iiber die Beziehung von Schmierólen und Kraft- 
sloffen zur Kohlenstoffbildung unter besonderer Berucksichtigmig des Harzgehaltes. Vf. 
untersucht allo Faktoren, die zur ICohlenstoffabscheidung in Verbrennungsmotoren 
fuhren, klassifiziert u. yergleicht sie. E r zeigt, daB ein hoher Harzgeh. des Kraftstoffes 
sowohl direkt ais auch indirekt zu einer starken Ansammlung von C-Abscheidung u. 
dam it zu Maschinenstórungen fuhren kann. Bei Verwendung von Zusatzen, die dic 
Harzbldg. yerhindem, in Verb. m it der Best. des vorher gebildeten Harzes konnen 
bessere Resultate erreicht werden, wenn man die Harzbldg. wahrend der Unters. ver- 
hindert. Vf. behandelt ebenfalls das Schmierol ais Faktor, der zur C-Abscheidung 
beitragt u. unterteilt diese Ursachen auf die Eigg. des Schmierols u. auf die Betriebs- 
bedingungen des Motors. (Oil Gas J .  31 . Nr. 46. 12. 41. 6/4. 1933.) K. O. Mu l l e r .

Wawrziniok, Druckanstieg, Gasschwingungen und Verbrennungsgerausche bei der 
Verpuffung von Kraftstoffen. Die yom Vf. angestellten Verpuffungsverss. m it Hexan- 
dampf- u. Bakubzn.-Dampf-Luftgemisehen haben ergeben, daB das angewandte neu- 
artigo Verf. (Beschreibung u. Abbildung s. Original) fiir solche Verss. geeignet u. zu- 
yerlassig ist. Durch dio gleichzeitige tragheitslose elektr. Registrierung des Druck- 
anstiegs, des Ziindmoments u. der Verbrennungsgerausche sowie des Weges der Flammen- 
front konnte aus den so erhaltenen Oscillogrammen festgestellt werden, daB das Druck- 
masimum bei der Verbrennung in der Bombę zeitlich erst nach dem Eintreffen der 
Flammonfront am Bombenboden eintritt. Die groBte Flammcngeschwindigkeit wahrend 
der ersten Phaso der Verbrennung liegt im Luftmangelgebiet. Diese Flainmengeschwin- 
digk. u. auch die Durchbrennzeit bis zum Druckmaximum sind bei 4— 10 a t unabhangig 
yom Anfangsdruck. Das Verbrennungsgerausch setzt bereits ein, beyor die Flamme 
den Boden erreicht hat. Dio Zeit zwischen dem im Oscillogramm sichtbaren Gerausch- 
beginn u. dem Druckmaximum betragt etwa 20—30% der Durchbrennzeit. Dureh 
Vorss. an 3 Bomben yerschiedener Verbrennungsraumlange wurde eine direkte Pro- 
portion zwischen der Verbrennungsraumlange u. der reziproken Hertzzahl der ent- 
standenen Gasschwingungen festgestellt u. daraus geschlossen, daB die Schwingungen 
der Verbrennungsgase in der Bombę Langsschwingungen sind. Die dabei auftretenden 
Schwingungen besaBen Freąuenzen, die zwischen 900 u. 4000 Hertz lagcn. Verss. 
die feststellen sollten, ob zwischen den bei den Bombenyerss. crmittelten Verhaltnissen 
u. den beim Motorbctrieb yorliegenden eine Abhangigkeit besteht, zeigten bei einem 
Einzylinder-Viertaktmotor, daB die bei den Bombenyerss. gewonnenen Ergebnisse im 
gewissen MaBe auf solche, die am Motor erhalten werden, iibertragbar sind, u. daB 
das Klopfgerausch der Motoren unmittelbar ident. ist m it den Verbrennungsgemischen 
der Bomben. Klopfgerausche sind daher Gasliingssehwingungen, die durch Druck- 
schwankungen bei der Verbrennung entstehen u. nach auBen hin horbar werden. Bei 
der Benutzung yon klopffestem Bzl. zum Betriebe des Motors machte sich weder ein 
horbares Gerausch bemerkbar, noch zeigten das Druckdiagramm oder das Gerausch- 
diagramm im Oscillogramm Anzeichen, daB Schwingungen bei der Verbrennung vor- 
lagen. (Automobilteclin. Z. 36 . 73—78. 136—42. 10/3. 1933.) K. O. M u l l e r .

W. W. Gary, L. C. Rubin und J. T. Ward, Die Gesamtuarme von Gasolen bei 
erhohten Temperaluren und Drucken. Sowohl in der fl., ais auch in der Dampfphase 
bestimmten Vff. die Gesamtwarme von Gasolen yon 4 Spaltanlagen bei erhohten 
Tempp. u. Drucken. Fiir diese Bestst. benutzten sie ein kontinuierlich arbeitendes 
zwciteiliges DurchfluBcalorimeter, bei dem die beiden Abteilungen unter dem Ver- 
suchsdruck gehalten wurden. Die dabei gleichzeitig erhaltenen Werte der Gesamt
warme aus beiden Abteilungen dienten ais Kontrollbestst. Die Gesamtwarme von 
Dampfen oberhalb 32° F  u. bei Atmospharendruck ergab gute Ubereinstimmung 
mit den von W e ir  u. E a t o n  (C. 1 9 3 2 . I. 2263) gefundenen Werten. Die Gesamt
warme in der Fl.-Phase yon gepriiften neuen Gasolen stimmt mit den W erten iiber-
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ein, die nach der von dem B u r e a u  OF St a n d a r d s  empfohlenen Gleichung fiir gc- 
mischtbas. Roholo yorhergesagt wurden. Die Gleichung lautet:

G =  l/d  (0-388 +  0-000 45 t), 
worin G die spez. Warme in B. t. «/Pfund/° F  bedeutet. Ahnliche Werte yon gespaltenen 
Gasólen weichen yon den mittels der Gleichung des B u r e a u  OF STANDARDS yorher- 
gcsagten Werten ab. Ein Verglcich der Werte m it den von anderen Erfindern ge- 
fundenen zeigt, daB eine Gleichung fiir die Gesamtwiirmebest., in der Temp. u. spez. 
Gow. beriicksichtigt sind, auf Erdole m it iihnlichen Charaktereigg. bcschriinkt ist. 
Die von den Vff. angefiihrten Gleichungen gelten nur sowohl fiir neue, ais auch ge- 
spaltene Gasole. Diagramme u. tabellar. zusammengestellte Yers.-Ergebnisse im 
Original. (Ind. Engng. Chem. 25. 178—83. Febr. 1933.) K. O. M u l l e r .

Donald Andrews, Transformatorenóle. Allgemeino Betrachtungen iiber die Eigg. 
u. Priiiung vonTransformatorenolen. (Wid.Power 19. 214—15. April 1933.) K. O. Mu.

Hans Karplus, Der gegenwdrtige Stand der Kolloidgraphitschmierung. Fortschritts- 
bericht an Hand yon Literatur. Polemik uber die Auffassung E. W. STEINITZ, ob 
Kolloidgraphit bei Vollschmierung nutzlos ist, oder ob es nur an rauhen Gleitflaehen 
von Nutzen ist. Nach erfolgtem Einlaufen der Maschinen erscheint Vf. der Zusatz 
von Kolloidgraphit zum Schmieról weiterhin von grofiem Vorteil. Allgemeiner Uber- 
blick iiber die bisherigen Kenntnisse des Graphitfilms u. ob der Kolloidgraphit wie 
ein Schleifmittel wirkt. (Petroleum 29. Nr. 16. 1—8. 19/4. 1933.) K. O. M u l l e r .

Karl Furst, Modeme Methoden der Schmiermittelgeioinnung. Besprechung der 
Eigg. von Losungsmm. m it selektiver Lósungskraft. Fiir dio Brauchbarkeit eines 
Losungsm. zur Schmierólfraktionierung stellfc Vf. quahtative Richtlinien auf. In  
erster Beihe scheinen ihm Verbb. mit Ringstruktur (aromat. Verbb.) brauchbar zu sein, 
die noch Gruppen im Ring substituiert enthalten. Der PhenolprozeB der I m p e r ia l  
O lL Co. arbeitet ebenso nach dem Prinzip der fraktionierten Lsg. wie der N i t r o -  
b e n z o l p r o z e B  der A t l a n t ic  R e f i n in g  Co. (Allg. osterr. Chemiker- u. Techniker 
Z tg . 51. Nr. 8. 53—56. 15/4. 1933.) K. O. Mu l l e r .

J. M. Page jr., C. C. Bucłller und S. H. Diggs, Herstellung von Schmierólen durch 
Extraktion mit jjichloralhylather. Vff. zeigen, daB /J,/?'-Diclilorathylather in hohem 
MaBe Losungsyermógen u. Selektivitat in sich yereinigt, die von einem wirksamen 
Losungsm. bei dem ExtraktionsprozeB bei der Schmierolherst. gefordert werden. 
N icht giftig, chem. stabil u. bei gewohnlicher Lagertemp. von geringem Dampfdruck, 
macht besondere Betriebsausstattung unnótig. Geringe H20-Loslichkeit u. relatiy geringer 
Kp. (yerglichen m it den Schmierólen) erleichtert die Riickgewinnung. Motorenole, die 
den pennsylvan. hochwertigen Olen betreffs der Viscositatstemp.-Kurve gleichkommen, 
aber diese, sowohl was Oxydationsfestigkeit, Schlammbldg. u. Kohlenstoffabscheidung im 
Motor betrifft, weit libertreffen, wurden mittels selektiyer Lsg. mit Dichloriithylather 
aus Salt Creek- u. Midcontinent-Roholen gewonnen. GroBtechn. wird das Verf. in 
Casper (Wyo.), einer der S t a n d a r d  O il Co., Indiana, gehórenden Raffinerie ausgefiihrt. 
Genaue Arbeitsweise u. Yers.-Resultato sind tabellar. u. diagrammiiBig im Original 
angefuhrt. (Ind. Engng. Chem. 25. 418—422. April 1933.) K. O. Mu l l e r .

R. K. Stratford, H. H. Moor und O. S. Pokorny, Erfolgreiche Verwendung von 
Phenol ais selektires Losungsmittel bei der Herstellung von Schmier- und Spezialólen. 
Beschreibung der yon der I m p e r ia l  O i l  R e f i n e r i e s  L t d . errichteten Anlage u. 
Arbeitsweise der selektiyen Aufarbeitung von Mineralólen m it wasserfreiem Phenol. 
Zusammenfassend stellen Vff. fest, daB das Phenol weder m it dem Ol reagiert noch sich 
unter den bei der Extraktion herrschenden Rk.-Bedingungen zers. Die Behandlung 
yollzieht sich bei Tempp. von 100— 180° F  bei sehr geringer Energieaufwendung, die 
Trennung des Phenols vom Ol yollzieht sich leicht durch Dest. Die D. u. die Lóslichkeit 
der Plienole bei den Behandlungstempp. sind derart, daB sich Raffinat u. Extrakt 
schnell in 2 Schichten trennen. Phenol ha t eine scharf definierte Lóslichkeit fiir die 
unerwiinschten Komponenten eines Destillats u. ergibt daher eine hervorragende 
Wertsteigerung desselben. Durch die Phenolbehandlung wird die SchluBwascho 
m it H 2S04 entweder unnotig oder sehr besehrankt u. yermindert den Betrag 
an Erde bei der Nachbehandlung. Besondere Apparaturen u. Aufwendungen an 
Arbeit sind nicht notwendig. Unter den gewohnlichen Arbeitsbedingungen ist 
Phenol in den iiblichen Raffinerieapparaturen nicht korrosiy; ist auch nicht giftig 
u. erfordert weniger Vorsieht ais die Raffination m it H 2S 04. Der besondere Yor- 
teil der selektiyen Raffination mit wasserfreiem Phenol wird yon Vff. darin ge- 
sehen, daB aus minderwertigen Destillaten in einem Arbeitsgang hochwertige Ole ge-
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wonncn werden konnen, die den Laboratoriumspriifungen u. Betriebserfordernissen 
genugen. Seit 2l/2 Jahren arbeitet die Anlage der I m p e r ia l  O il  R e f i n e r i e s  Ltd. in 
Sarnia ununterbrochen u. liefert liochwertige Auto-, Flugzeug-, Transformatoren- u. 
Turbinenóle aus eolumb. DestiUaten. Physikal. u. chem. Konstanten der Ausgangs- 
u. Pertigprodd. tabellar. zusammengestellt im Original. (Oil Gas J .  31. Nr. 45. 8—9.

Erich Kadmer, Speziahmsckinenole. Vf. bespricht die gefetteten sog. „compouu- 
dierten" Ole u. gibt die Zus. u. den Zusatz von fetten Olen fiir sehwer belastete Lager, 
fiir Kuhlole, verseifbare Webstuhlóle, Getriebeolo u. Motoren-Zylinderóle an. Weiter- 
hin bespricht Vf. dio mit kolloidalcm Graphit versetzten Sehmieróle u. die Wirksamkeit 
derartiger Zusatze. Die Zus. von graphitierten Getriebeolen u. Lagerólen sowie Motoren- 
zylinderólen u. Dampfzylinderolen, dereń Anwendungsweise u. Eigg. sind angegeben. 
(Seifensieder-Ztg. 60. 147—48. 191—92. 212—13. 228—29. 29/3. 1933.) K. O. Mu l l e r .

E. A. Hardy, Neuzeitliche Feststellungen bei der Schmierung von Traktoren. Ge- 
brauchte Ole aus Verbrennungsmotoren konnen nach Regeneration oder Filtration 
durch W atte, Filterpapier, Fullererde oder Sandschichten oder nach Absitzenlassen 
wieder yerwendet werden. Verss., die Schmier6lverdiinnung zu beseitigen, wurden nicht 
untemommen. Weiterliin schlagt Vf. die Verwendung von leichten Olen vor, sowie 
den Zusatz yon einer geringen Menge reinen Altols zum Kraftstoff wahrend der ersten 
20 Min. der Inbctriebnahme des Traktors. (Sci. Agric. 13. 395—402. Febr. 1933.) K. O. M.

Paul N. Kogerman, Vorkommen, Natur und Ursprung von Asphaltiten in  Kalk- 
sleinen und Olschieferablagerungen in  Eslland. Festbitumen aus cstn. Kalkstein wurde 
analysiert u. die Eigg. bestimmt. Die Analyscnzahlen stimmen m it denen yom F est
bitumen aus estn. Olschieder uberein. Das Bitumen wurde ais ein Asphaltit identi
fiziert. Vf. nimmt an, daB sich dieser Asphaltit aus organ. Sedimenten durch biochem. 
Rkk. gebildet hat. (J . Instn. Petrol. Technologists 19. 215—22. Marz 1933.) K. O. Mii.

A. de Boulard, Asphalt. Allgemeine Betrachtungen iiber Definition, Chemie u. 
Herst. von Asphalten. Aufzahlung der Eigg. von synthet. Asphalten; chem. 
Unters.-Methoden sowie Lieferungsbedingungen fiir die yerschiedenen Verwendungs- 
zwecke. (Rev. petrolifóre 1933. 338—40. 359—62. 15/4. 1933.) K . O. Mu l l e r .

W. L. Nelson, Bewertung von asphaliJialtigen Raffincrieprcdukltn. Zur Fest- 
stellung, welche Dest.-Prodd. fur Verarbeitung auf Asphalt in Frage kommen, gibt 
Vf. tabellar. die Grenzbedingungen fiir die Eigg. eines derartigen Prod. (D., Asphalt- 
geh. von Penetration 100 bei 77° F  bzw. 80 bei 77° F., 1. in CS2, Flammpunkt, Ver- 
dampfungsyerlust, Duktilitat). In einer zweiten Tabelle gibt er die Eigg. der aus Erdól- 
asphalt hergestellten Rohstoffe. Im  Dest.-Betriebe sind folgende Daten notwendig: 
die Ausbeute, der Dest.-Verlauf u. bei Rohrenkesselbetrieb vor allem die Daten der 
Flashyerdampfung (Diagramme). Einzelheiten im Original. (Petrol. Engr. 4. Nr. 6.

R. N. J. Saal und G. Koens, Unłersuchung iiber die plastisclien Eigenschafien vcn 
Asphallbitumen. Die Viscositat der gebrauchlichsten Arten von Asphaltbitumen wurde 
unterhalb der Ring- u. Kugeltemp. u. besonders in der Nahe der Penetration yon 200 
gemessen. E in Capillaryiscosimeter u. ein yon Co n e t t e  entworfenes Viscosimeter 
wurde fiir diese Bestst. benutzt. Aus den Verss. schlieBen Vff., daB bei der handels- 
iiblichen Analyse von Asphaltbitumen der Plastizitatsgrad durch die D uktilitat u. 
umgekehrt bestimmt wird. Daraus ergibt sich ungefahr, daB je flaclier die Viscositats- 
kurye, um so plastischer ein Asphaltbitumen ist. Geblasene Asphaltbitumina sind 
daher plastischer ais dampfaufbereitete Asphalte dcsselben Ursprungs. Es gibt auch 
Asphaltbitumina, die sich wie sehr yiscose Destst. yerhalten u. daher iiberhaupt keine 
Plastizitat zeigen. Vff. stellen eine Gleichung auf, die die Beziehung zwischen der 
Penetration u. der absol. Viscositat dieser Asphaltbitumina wiedergibt. Sie lautet: 
absol. Viscositat =  5,31 X 109/(Penetr.) 1>93 Poisen. Diese Gleichung gilt fiir Penetra- 
tionen yon 5—200. Es ergibt sich daraus, daB die absol. Viscositat nicht plastischer 
Asphaltbitumina ungefahr im umgekehrten Verhaltnis zum Quadrat der Penetration 
ansteigt.

Bei piast. Asphaltbitumina ist der Unterschied der Viscositat bei yerschiedenen 
AusfluBdrucken sehr groB. Yff. halten es fiir wahrscheinlich, daB diese Unterschiede 
eine ausgesprochene Wrkg. unter den Anwendungsbedingungen haben. Aus der Be
ziehung zwischen der Plastizitat u. der Zus. von Asphaltbitumina schlieBen Vff., daB 
Maltene selbst nicht piast, sind; so lange keine Asphaltene anwesend sind, konnen 
diese nicht piast. sein. Nichtsdestoweniger wird der Plastizitatsgrad eines Asphalt-

89. 30/3. 1933.) K . O. Mu l l e r .

58—61. Marz 1933.) N a p h t a l i .
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bitumens, das einen gewissen % -Satz Asphaltene enthalt, durch die Art der Maltene 
in diesem Bitumen bestimmt. Die A rt der Asphaltene scheint von untergeordneter 
Bedeutung zu sein. Scheinbar liegen 3 Arten yon Maltenen vor: 1. solche, die nicht- 
plast. oder prakt. nichtplast. Asphaltbitumina liefern, 2. solche, die Asphaltbitumina 
m it einem gewissen Plastizitatsgrad ergeben u. 3. Maltene, die aus typ. geblasenen 
Asphaltbitumen entstammen u. ein sehr piast. Asphaltbitumen ergeben. Obergangs- 
formen, beispiclsweise wenig geblasene Asphalte, kommen ebenfalls vor. Aus dem 
Vergleich zwischen Viseositat u. Penetration schlieBen Vff., daB, soweit die Messung 
móglieh war, bei Penetrationen von 200 u. AusfluBdrucken von 10 000 bis 100 000 
Dyn/qcm, Asphaltbitumina dcrselben Penetration ungefahr dieselbe Viscositat be- 
sitzen. Bei anderen AusfluBdrucken ist der Unterschied in der Viscositat natiirlich 
abhangig von dem Plastizitatsgrad. Die Viscositat bei Ring- u. Kugeltemp. ergibt 
ein iihnliches Bild. Fiir nichtplast. Asphaltbitumina fanden Vff. Viscositaten von 
7900 Poisen. Dies entspricht der Viscositat yon piast. Asphaltbitumina bei dcrselben 
Temp. bei einem AusfluBdruck von 100 000 Dyn/qcm. Der EinfluB des Druckes ist 
bei Asphaltbitumen gróBer ais bei Sehmierolen. Beispielsweise steigt die Viscositśit 
yon nichtplast. weichem Asphaltbitumen bei 35° u. 100 a t Druck um das 272-fache 
des Ursprungswertes. Arbeitsweise, rechner. Ableitung, Abbildung der Apparaturen, 
Diagramme u. Versuchsergebnisse im Original. (J. Instn. Petrol. Technologists 19 . 
176—212. Marz 1933.) K. O. M u l l e r .

R. N. Traxler und C. U. Pittman, Gre.nzflachenspannung zmschen Asphalt- 
stoffen und Alkalisalzen anorganisclier Sauren. In  Weiterfiihrung der C. 1 9 3 3 . I. 2766 
referierten Unterss. wurde die Beeinflussung der Grenzfliichenspannung an 2 gefluxten 
Asphalten gegen 5 yerschicdene Salze, die bei der Hydrolyse NaOH abspalten, studiert. 
Die Abhangigkeit von der Wasserstoffionenkonz. u. der EinfluB yerschiedenartiger 
Anionen wurden ebenfalls untersucht. (Ind. Engng. Chem. 24 . 1391—93. Dez.
1932.) ■ " H o s c h .

Gene Abson, Gesteigerte Nachfrage nach Erdólasphalten bielet den Raffinerien 
Gelegenheit zu wescntlichen Gewinnen. Fortschrittsbericht iiber die Verff. zur Herst. 
von Erdólasphalten nach dem Vakuumdest.-Verf., Luftblasyerf. u. Mischyerf., sowie 
Emulsionsherst. Angabe von physikal. u. chem. Konstanten der nach den yerschiedenen 
Verff. gewonnenen Asphalte. (Oil Gas J . 31 . Nr. 45. 69—72. 30/3.1933.) K. O .M u lle r .

Perey E. Spielmann, Sande fiir Asphaltmischungen. Beanspruchung u. Unters. 
werden kurz besprochen. (Sands, Clays Minerals 1. Nr. 3. 23—26. Jan. 1933. 
London.) ' CONSOLATI.

H. Weber, Von „Zerfallswerten“ der Bitumenemulsionen an rerschiedenen Ge- 
steinen. Die von H u b n e r  (C. 1 9 3 2 . I. 2531) geauBerten Befiirchtungen, die Zerfalls- 
werte fiir bituminose Emulsionen, wie sie nach der Methode des Vf. gefunden werden, 
kónnten zu Irrtum ern u. MiBverstandnissen AnlaB geben, da Vergleichswerte angeblich 
zu ungleieh ausfallen, sind gegenstandslos. Vf. te ilt mit, daB an Hand seiner Zerfalls- 
werte in der Industrie u. im StraBenbau bereits wertyolle Verbesserungen an Emulsionen 
durchgefuhrt worden sind. (Asphalt u. Teer. Straflenbauteehn. 33. 114—18. 22/2. 1933. 
Dresden.) C o n s o l a t i .

Sun-ichi Uchida, Neue reńdierte Diagramme fiir die Berechnung von Gasstrah- 
lungen. In  Anlehnung an die Diagramme von H o t t e l  (C. 1927- II. 2218) gibt Vf. unter 
Benutzung neuerer Daten Diagramme zur Berechnung der Strahlung durch C0.2 u. 
durch W.-Dampf u. ein Nomogramm fiir die Ermittlung der Korrektur fiir die iiber- 
lagerte Strahlung bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Gase bei 7. =  2,8—3,3 /i. 
(J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36- 24 B—27 B. Jan. 1933.) R. K. M u l l e r .

George B. Murphy und Charles Wirth, Die Kupferschalemnethode zur Be
stimmung des HarzgeJmltes wird von der Mehrzahl der Raffinerien benutzt. Rundfrage 
bei 16 grofien Raffinerien ergab, daB fur Betriebskontrolle 81,5% den Cu-Schalentest 
benutzen, wahrend der Bombentest m it 0 2, die Luftstrom- u. Dampfstrommethodc 
nur in untergeordnetem MaB fiir Forschungszwecke angewendet werden. (Oil Gas J .

A. W. Schmidt, Kraftstoffe und Schmieróle fu r  landwirlscJiaftlicJie Verbrennungs- 
mascliinen. Aligemeine Betrachtungen iiber die Bewertung yon Motorkraftstoffen 
u. Sehmierolen. (Dtsch. Zuckerind. 5 8 . 166—70. 25/2. 1933.) K. O. M u l l e r .

— , Die Olprufinaschinen. Zur Erm ittlung der „Schmierfahigkeit" u. der Arbeits- 
bedingungen in Gleitlagern werden yerschiedene Olpriifmasehinen besprochen, z. B. 
die yon St r ib e c k , von O. W a g n e r  u. E. S c h n e id e r , M a r t e n s  u. S u t h a u . Die

3 1 . Nr. 44. 24. 23/3. 1933.) K. O. Mu l l e r .
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Arbeitsweise u. Vorziige der einzelnen Maschinen werden besprochen. (Automobil- 
techn. Z. 36 . 13—15. 10/1. 1933.) K. O. M u l l e r .

R. N. J. Saal und c. G. Verver, Analytische Dampfdestillation von Schmierdlen. Vff. 
stellen fest, dafi bei den in den letzten Jahren entwickelten Yakuumdestst. von hochsd. 
Schmierolfraktionen (HeiBdampfzylinderolen) Spaltungcn auftreten. Sio entwickeln 
daher ein Verf. zur Dampfdest. (Abbildung der Apparatur im Original), das den Vorteil 
aufweist, daB eine Yóllige Sattigung des H20-Dampfcs m it Oldiimpfen eintritt, daB 
keine Dephlegmierung auftritt u. daB die Erhitzung indirekt durch ein Bad von hohem 
spezif. Leitvermogen erfolgt. Durch eine Gleichung ist das Verhaltnis von H 20-Dampf 
u. Ol bestimmt. 100 g Ol, dem 75 g 4 mm Al-Raschigringe zur besseren Warmeiiber- 
tragung zugemischt sind, werden in 20—30 Min. bei 320—350° uberdest. Bis auf 2 bis
3 ccm Ol wird alles Ol uberdest. Genaue Arbeitsweise u. Anwendungsgebiet des neuen 
Dest.-Yerf. im Original. (Petrol. Times 29. 399—400. 15/4. 1933.) K. O. M u l l e r .

Ubbelohde, Englersches Schmierólviscosimeter mit Uberlaufstift; dasselbe mit aus- 
tauschbarem Ausflufirohr fu r  Teere und Asphalte. Zum ENGLERschen Viscosimeter 
werden angegeben: 1. ein Uberlaufstift, der selbsttatig die richtige Fl.-Hohe einstellt, 
also das schwierige Einstellen auf die Spitzen unnótig macht u. bessere Obereinstim- 
mung der Wiederholungsverss. gewahrleistet. 2. Neben dem AusfluBrohr von n . Weite 
ein Austauschrohr von 5 mm Weite, m it dem man Teere u. Asphalte priifen u. ihre 
Zahigkeit in Englergraden, den anderen konventionellen MaBsystemen (SAYBOLT, 
R e d w o o d ) oder in absol. MaBsystem (kinemat. Zahigkeit) ermitteln kann. (Erdól 
u. Tcer 9. 123—24. 15/3. 1933.) K. O. Mu l l e r .

Elmer L. Prew, Analyse bitumenhaltiger Stoffe. (Vgl. C. 1932. II. 3816.) Angabe 
einer Methode zur Best. der Zus. in Prozent yon StraBenasphaltmischungen. (Chemist- 
Analyst 21. Nr. 6. 14. 1932.) H o s c h .

Heinrich Koppers Akt.-Ges., Essen, Verfahren und Vorrichlung zur Ozydation 
der Kohle. Verf. zur Oxydation der Kohle, dad. gek., daB die Kohle vor der Oxydation, 
gegebenenfalls nach Trocknung, cntstaubt wird. —  D ie Entstaubung der Kohle erfolgt 
durch Einw. eines Stromes heiBer, C02-haltiger Gase, aus denen der Kohlenstaub bei 
Tempp. obcrhalb des Taupunktes des W. durch Prallwrkg. wieder abgeschieden wird. 
Die Entstaubung erfolgt, um die Osydation gefahrlos zu gestalten. (D. R. P. 574 356
Kl. lOa Tom 14/11. 1930, ausg. 18/4. 1933.) D e r s i n .

Allgemeine Elektrizitats-Ges. und Friedrich Miinzinger, Berlin, Entfemen von 
Flugstaub und schwefliger Saure aus den Abgasen von Feuerungen durch NaBreinigung,
1. dad. gek., daB ein regelbarer Teilstrom yor der Wasche von dem Gasstrom abgezweigt 
u. vor seiner hintcr dem Wascher erfolgendcn Wiedervereinigung m it dem Hauptstrom 
trocken gereinigt wird. — 2. dad. gek., daB auch der Hauptgasstrom vor der NaB
reinigung oder daB dio gesamte Gasmenge vor ihrer Teilung trocken gereinigt wird. 
(D. R. P. 575 094 Kl. 24g vom 16/5. 1930, ausg. 24/4. 1933.) D r e w s .

Leon Wygodsky, Baltimore, V. St. A., Fester Brennstoff. Hezamethylentetramin 
wird m it einem fl. Stoff, wie TT., A., Bzn., zu einer Pastę angeriihrt u. in Formen gefullt, 
worauf die Fl. yerdampft wird. Die Formlinge erhalten einen tJberzug aus leicht brenn- 
barem Materiał, z. B. Metaldehyd oder Kollodium. Man kann die Hezamelhylentetramin- 
krystalle auch ohne Zusatz eines Anpassungsmittels unter Druck zu Formstucken yer- 
pressen, die eine Dichte zwischen 1,05 u. 1,20 haben. (A. P. 1 895 955 yorn 20/9. 1928, 
ausg. 31/1. 1933. A. P. 1895 956 vom 8/4. 1930, ausg. 31/1. 1933.) D e r s i n .

Harold Heaton, Winton, England, Feueranziinder. Man schm. in einem Kessel 
Kreosotsalze, trank t damit Sagespane u. dgl., die in einer geschlossenen Kammer in 
Schalen aufgestapelt sind. Aus dieser wird der UberschuB des Impragniermittels in 
den Kessel zuriiekgepumpt. (E. P. 386 902 vom 10/8. 1932, ausg. 16/2.1933.) D e r s i n .

Albert Egli, Romanshom, Schweiz, Feueranziinder, gebildet aus einem m it min- 
destens einem hochwertigen Brennstoff impragnierten, ais Tragkorper dienenden. leicht 
brennbaren, faserfórmigen u. porósen, zu einem Seil yerarbciteten Brennmaterial. — 
Ein Seil yon Holzwolle oder Schilf soli z. B. m it Petroleum oder Harzen, Kolophonium 
oder dgl. getrankt werden. (Schwz. P. 157 291 yom 5/11. 1931, ausg. 1/12.
1932.) D e r s i n .

Julius Pintsch Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zum Herstdlen eines Gases bestimmter 
Temperatur, z. B. fiir den Schwelereibetrieb, durch Mischen eines h. Verbrennungs- 
gases u. eines kiihleren zersetzbaren Gases, wobei vor dem Mischen der beiden Gase 
ein Warmeausgleich durch Rekupera tor wrkg. zwischen ihnen stattfindet, dad. gek.,
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daB dieser Warmeausgleich so weit durdigefiihrt wird, daB bei der Mischung durch 
das heiBere Verbrcnnungsgas Bestandteile des kiihleren Gases nicht mehr zers. . werden. 
(D. R. P. 572942 K I. lOa vom 19/11. 1926, ausg. 25/3. 1933.) D e r s i n .

Kohlenveredlung und Schwelwerke Akt.-Ges., Berlin, Verfahren und Vor- 
richtmig zum Schwelen von Brennstoffen unter Gewinnung eines festen Kokses. Verf. 
zum Schwelen von Brcnnstoffen unter Gewinnung eines festen Kokses, dad. gek., daB 
das Scliwelgut — in an sieh bekannter Weise in oben offene, ineinandergestellte Form en 
gefiillt — kontinuierlieh durch einen schachtfórmigen Ofen hindurchgefiihrt wird, so 
daB die Kohle in jeder einzelnen Form wahrend des Durchganges durch den Ofen der 
gleichen, stetig veranderten Belastung unterworfert wird. — Dadurch soli ein stiickiger, 
rauchlos verbrennender Halbkoks aus allen Arten von Kohle, auch feinstem Kohlen- 
staub, u. gleichzeitig ein staubfreier Schwelteer erhalten werden. (D. R. P. 575 021 
KI. lOa Tom 24/12. 1929, ausg. 22/4. 1933.) DERSIN.

Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H., Bochum, Verfahren zur Verkokung von Kohle unter 
gleichzeitiger Wassergaserzeugung und Teervercrackung. Verf. zur Verkokung von Kohle 
in waagerechten, iiber die ganze Hóhe gleich breiten Kammern, unter gleichzeitiger 
Zers. von W.-Dampf oder Teer oder Gemischen beider, dad. gek., daB der untere Teil 
der Kammer m it beispielsweise durch Pressen verdichteten Kohlen besetzt, der obere 
Teil der Kohlefiillung durch in der Ofendeeke vorgesehene Offnungen eingeschuttet u. 
die Beheizung so yorgenommen wird, daB die oberen Brennstoffschiehten schneller in 
der Verkokung fortschreiten. — Die zur Zers. bestimmten Stoffe, W.-Dampf u. Teer, 
werden so gezwungen, durch eine h. Brennstoffschicht zu streichen u. sieh schnell u. 
vollstandig zu zersetzen, so daB das Dest.-Gas weniger W., dafiir aber mehr brennbare 
Gase, wie I I  z u. GO, enthalt u. die Ausbeute an Bzl. erhoht wird. (D. R. P. 574 997 
KI. lOa Tom 25/3. 1930, ausg. 21/4.1933.) D e r s i n .

Hinselmann, Koksofenbauges. m. b .H ., Essen, Verfahren zur Herstellung von 
stiickigem Koks aus schlecht backender Kohle. Verf. nach P at. 452388 zur Herst. von 
stuckigem Koks aus schlecht backender Kohle, dad. gek., daB die Kohle auBerhalb 
der Koksófen in an sieh bekannter Weise bis nahe an ihren Zers.-Punkt angewarmt 
wird. — Dadurch soli eine zu starkę Abkuhlung der h. Ofenwande vermieden werden. 
(D. R. P. 574 996 KI. lOa vom 6/3. 1926, ausg. 21/4. 1933. Zus. zu D. R. P. 452 388; 
C. 1928. I. 282.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, iibert. von: Stuart Parmelee Miller, Englewood, Ent
fernen von pechartigen Stoffen aus heifien Kohlendestillationsgasen. Die von den Koks
ófen kommenden Gase werden nach partieller Kuhlung durch einen elektr. Staub- 
abscheider geleitet. Durch die Reinigung der Gase bei hohen Tempp. lassen sieh reine 
Kondensate der entspreehenden Teeróle gewinnen. — Die Einzelheiten der Anlage 
werden naher besehrieben. (A. P. 1 895 676 vom 18/6. 1929, ausg. 31/1. 1933.) D r e w s .

Phillips Petroleum Comp., Bartlesyille, iibert. von: Rosswell W. Thomas 
und G. G. Oberfell, V. St. A., Entwasserung von Gusen, z. B. Luft. Man bringt die 
Luft m it einem rerdampfenden, bei gewóhnlicher Temp. gasfórmigen KW-stoff, z. B. 
Butan, oder einem Gemisch niedrigsd. KW-stoffe, das unter Druck steht, zum Warme- 
austausch u. kiihlt die Luft dadurch so ab, daB das darin enthaltene W. fl. wird u. 
in dieser Form aus dem Warmeaustauscher abgezogen werden kann. Das Gas-Luft- 
gemisch wird dann seiner Verwendung zugefiihrt. Man kann das Verf. auch zur 
Carburierung von geringwertigen Gasen verwenden u. die Espansion der KW-stoffe 
in  einer von zwei abwechselnd benutzten Kammern so vor sieh gehen lassen, daB das 
W. ais Eis niedergeschlagen wird. (A. P. 1889161 vom 29/8. 1929, ausg. 29/11. 1932. 
A. P. 1889162 vom 11/5. 1929, ausg. 29/11. 1932.) D e r s in .

Akt.-Ges. Sachsische Werke, Dresden, und Hans Just, Bóhlen b. Leipzig, Ver- 
fahren zur Herstellung von praktisch aschefreien Teeren aus asehehaltigen Teeren, dad. 
gek., daB der aschehaltige Teer m it einer Saure, z. B. Schwefdsaure, zweckmaBig in 
der Warme, innig vermischt wird u. hierauf die durch die Saure gel. oder ausgefallten 
Mineralbestandteile, ebenfalls zweckmaBig in der Warme, durch Zentrifugieren ab- 
getrennt werden. (D. R. P. 574 358 K I. 12r vom 30/11. 1930, ausg. 12/4. 1933.) D e r s .

A. Rłebeck’sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S. (Erfinder: Theodor 
Hellthaler, Granschiitz, und Erich Peter, Webau), Verfahren zum Zerlegen von Braun- 
kohlenteeren oder deren Destillaten m it Alkohol oder einem anderen gleich wirkenden, 
wasserlósliehen Lósungsm., gegebenenfalls unter Anwendung von Uberdruck, dad. gek. 
daB man zunachst in an sieh bekannter Weise die Teere oder Teerdestillate m it dem 
konz. oder nur maBig verd. Lósungsm. bei erhóhter Temp. estrah iert u. die Lsg. des
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Extraktes von dcm Ungel. in der Warmc oder bei gewóhnlicher Temp. abtrennt, worauf 
die Lsg. m it W. verd. u. gegebenenfalls nach langerem Stehenlassen von den dabei 
ausgeschiedencn Anteilen abgetrennt wird. {D. R. P. 574 277 KI. 12r vom 3/4. 1931, 
ausg. 11/4. 1933.) D e r s i n .

A. R. Lindblad, Stockliolm, Hydrieren von Holz. Das Ausgangsmaterial wird 
kontinuierlich oder nahezu kontinuierlich in den Rk.-Raum gebracht u. dort in Ggw. 
von Katalysatoren, wie Fe, Ni oder Co, langere oder kurzere Zeit der Einw. der redu- 
zierenden Gase unter Druck ausgesetzt. Die nicht yerbraucliten reduzierenden Gase 
werden zusammen m it den Hydrierungsprodd. aus dem Rk.-Raum abgeleitet u. gekuhlt, 
so daB die teer- u. dlartigen Prodd. mitsam t dem W. abgeschieden werden. Das nicht 
kondensicrte Gas gelangt wiederum in den Rk.-Raum. (Schwed. P. 72 646 vom 
14/12. 1927, ausg. 15/9. 1931.) D r e w s .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodlebcn bei RoBlau, Anhalt, Gemchs- 
terbesserung von Holzgeistólen mittels H 2 oder H2-haltigen Gasen in Anwesenheit oder 
Abwesenheit yon Katalysatoren bei Tempp. oberhalb 300°, dad. gek., daB man die 
Ole unter einem Druck von mindestens 60 a t behandelt. (D. R. P. 573 869 KI. 12o 
vom 20/11. 1929, ausg. 6/4. 1933.) R. H e r b s t .

Jesse M. Coahran, Colegrove, Pennsyly., Gewinnung von Methanol aus rohem 
Holzessig durch Destillalion. Zunachst wird eine Lsg. von wenigstens 27% Methanol- 
geh. herausfraktioniert, die dann soweit verd. wird, daB die gelosten Ole sich aus- 
scheiden. Darauf wird die Fl. durch ein Filter geschickt, welches die Ole zuriickhalt, 
u. event. neutralisiert u. dann konzentriert. (Can. P. 296 276 vom 24/3. 1926, ausg. 
7/1. 1930.) M . F. Mu l l e r .

A. R. Lindblad, Stockholm, Herstellung von Kohlenwasserstoffen, Alkoholen, 
Ketonen, Aldehyden o. dgl. Die durch Trockendest., Red., Hydrierung usw. von Holz, 
Torf bzw. dereń Umwandlungsprodd. erhaltenen Stoffe werden auf mindestens 350° 
erhitzt, wobei ein solcher tlberdruck, z. B. 40—100 at, eingehalten wird, daB das 
Materiał im wesentlichen fl. bleibt. Hierbei wird ein groBerer oder geringerer Teil des 
im Ausgangsmaterial enthaltenen 0 2 ais W. oder C 02 abgeschieden, ohne daB gleich
zeitig eino aquivalente Menge des Rcd.-Mittels verbraucht wird. Gegebenenfalls arbeitet 
man in Ggw. yon Katalysatoren, wie Oxyden, Hydroxyden oder anderen Metallyerbb., 
die unter den Arbeitsbedingungen nicht reduziert werden. (Schwed. P. 71841 vom 
13/3. 1928, ausg. 19/5. 1931.) D r e w s .

Air Reduction Co., Inc., New York, iibert. von: Floyd J. Metzger, New York, 
Gewinnung von Acetylen aus dieses neben anderen Kohlenwasserstoffen enthaltenden 
Gasgemischen. Das Gasgemisch wird m it Alkylcarbonat in innige Beriihrung gebracht, 
wobei das C2H2 absorbiert wird. Aus der erhaltenen Fl. wird das C2H2 durch Erhitzen 
gewonnen. Geeignete Verbb. sind Diathylcarbonat, Methylathylearbonat, Athyl- 
propylcarbonat, n. Propylcarbonat, n. Butylcarbonat. (A. P. 1 900 655 vom 11/2.
1932, ausg. 7/3. 1933.) D r e w s .

Soc. D’Utilisation rationnelle des Gaz, Frankreich, Speicherung verfliissigter 
KohUnwasserstoffgase. Die fl. Butan  u. Propan enthaltenden Gasflaschen sollen mit 
porósen Stoffen, wie akt. Kohle, Bimsstein, Glasfritte, porosen Metallen u. dgl. gefiillt 
werden, um den Siedeverzug zu iiberwinden u. die Verdampfung der verfl. Gases gleich- 
maBiger zu gestalten. (F. P. 730 460 yom 25/1. 1932, ausg. 16/8. 1932.) D e r s i n .

Merlin Wiley und Ora L. Smith, Detroit, iibert. yon: Alexander S. Ramage, 
V. St. A., Herstellung aromatischer Kohlenwasserstoffe. Aus Naturgas wrird durch Kom- 
pression u. Kuhlung ein Rohgasolin abgeschieden, das anschlieBend in einer Kolonne 
in einen oberhalb 120—150° F  sd. Anteil u. gasfórmige KW-stoffe zerlegt w'ird. Letztere 
werden m it W.-Dampf bei etwa 1100° F  iiber FezOz u. anschlieBend bei etwa 1300° uber 
l'VSpane geleitet. Durch Kondensation erhalt man ein Gemisch yon fl. KW-stoffen, 
wie Benzol, Toluol, u. seinen hóheren Homologen m it etwa 20% an hoheren Alkoholen, 
u. ferner ein Gemisch gasfórmiger KW-stoffe, die 30— 40% Olefine enthalten. Zur 
Herst. eines Motortreibmittels wird das an aromat. KW-stoffen reiche Kondensat m it 
dem fl. Gasolin gemischt, ferner werden dio olefinhaltigen Gase in das Gemisch ein- 
geleitet, wodurch sich ein Kondensat fl. Olefine bilden soli. (A. P. 1 900 997 vom 21/5.

Henry Dreyfus, London, Spaltung von Kohlenwasserstoffen. Man leitet die KW- 
stoffe in Dampfform bei 600—800° durch ein fl. Heizbad von geschmolzenen Alkali- 
oder Erdalkalihaloiden, in denen Katalysatoren suspendiert sind, z. B. Si, Silicate 
yon Mg oder Al, oder Oxyde von Mo oder Cr, Gemische yon Silicaten u. S i oder

1930, ausg. 14/3. 1933.) D e r s i n .
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schwer reduziorbare Oxyde, z. B. von Ca, Ba, Sr, M g oder sdłeneń Erden, ferner 
Aluminate, Wolframate, Vanadate, Chromate oder Uranate der Alkalien u. Erdalkalien, 
SiOv  C, S, Carbide oder Metallkatalysatoren. Je  nach dem Ausgangsmatcrial u. den 
Temp.-Bedingungen erhalt man niedrigsd. KW-stoffe oder Olefine. Man kann bei 
beliebigen Druckbedingungen arbeiten. (E. P. 386 669 vom 9/7. 1931, ausg. 16/2. 
1933.) D e r s i n .

Sigbert Seelig, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Druckwarmespaltung von 
Kohlenwasserstoffólen, wie Gasolen, bei welchem die Spaltprodd. in nicht yerdampf- 
baren Ruckstand, leichtes Destillat, wie Bzn., u. schweres Destillat oder schwere 
Destillate zerlegt werden, diese schweren Destillate (Riicklaufóle) in einer besonderen 
Spaltanlage u. gegebenenfalls unter hóherem Druck u. bei hóheren Tempp. nochmals 
gespalten, die bei dieser zweiten Spaltung entstehenden Riicklaufóle der gleichen 
Behandlung nochmals unterworfen werden usw., dad. gek., daB die einzelnen auf- 
einander folgenden Spaltungen der jeweiligen Riicklaufóle in Metallbadern yorgenommen 
werden u. die Aufeinandcrfolge der Spaltungen unterbrochen wird, wenn das letzte 
Riieklaufól mindestens dio Viscositat eines Schmieróls erreicht hat. — Es wird so auf
eino hoho Benzinausbeute zugunsten der Gewinnung von Schmierólen yerzichtet.
(D. R. P. 574 345 KI. 23b vom 22/5. 1930, ausg. 12/4. 1933.) D e r SIN.

Standard OU Development Comp., iibert. yon: Frank A. Howard, Elizabeth, 
V. St. A., Crachierfahren. D as ÓI wird in einer Rohrschlango auf Spalttemp. erhitzt 
u. in eine warmeisolierte Spaltkammer eingeleitet, in  der es relatiy lange yerbleibt 
u. in der durch ein weites Einsatzrohr u. mittels eines in diesem schneil bewegten 
Yentilators eine Zirkulation von fi. Ol u. Oldampfen bewirkt wird. E in Teil des Óles 
kann aus dom oberen Teil der Spaltkammer abgezogen u. in den mittleren Teil der 
Spaltschlango eingeleitet werden. (A. P. 1899 895 yom 29/6. 1927, ausg. 28/2. 
1933.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Nathaniel E. Loomis, Westfield, 
und Albert H. Tomlinson, Elizabeth, V. St. A., Crackverfahren. Das Ol wird in 
einer Rohrschlange auf Spalttemp. yorerhitzt u. in eine warmeisolierte turmartige 
Spaltkammer in der Weise eingefiihrt, daB der Dampfstrom durch ein Zweigrohr in 
zwei Strome aufgeteilt wird, von denen der eine in den oberen Dampfraum u. der 
andere unter den in  der Spaltkammer befindlichen Fl.-Spiegel eingefiihrt wird. Da- 
durcb wird eine starkę Durchwirbelung des Inlialtes hervorgerufen. Oldampf u. fl. 
Ol werden durch eine gemeinsame Leitung in einen Destillierturm eingefiihrt, in dem 
die Fraktionierung erfolgt. (A. P. 1 900116 yom 1/10.1926, ausg. 7/3.1933;) D e r s i n .

Heat Treating Co., New York, iibert. von: Wilbur G. Laird, V. St. A., Crnck- 
verfahren. Das Ol wird in einer Rohrschlange auf Spalttemp. erhitzt u. in eine Rk.- 
Kammer eingeleitet, aus der die Dampfe in eine Fraktionierkolonne iibergefiihrt werden. 
Die Kerosinfraktion wird aus der Kolonne in eine besondere Heizsohlango geleitet u. 
hier unter Druck auf Spalttemp. erhitzt, u. danach in eine zweite Rk.-Kammer ein- 
gefuhrt, aus der die Dampfe ebenfalls in die Kolonne eintreten. In  der zweiten Spaltungs- 
stufe werden die Bedingungen yerseharft. (A. P. 1900 862 yom 6/8. 1927, ausg. 7/3.

Texas Co., New York, iibert. von: Otto Behimer, Chicago, V. St. A., Crack- 
verfahren. Bei der aus Crackschlange, Verdampfer u. Fraktionierkolonne bestehenden 
Anlage sollen die auf den Siedebóden der Kolonnen angesammelten Destillate abgezogen 
u. nach Durchlaufen einer Kiihlschlange auf den nachst tiefercn Boden der Kolonne 
wieder eingefiihrt werden, wobei ais Kiihlfl. das zu spaltende Roliól yerwendet wird. 
(A. P. 1902 056 yom 10/2. 1928, ausg. 21/3.1933.) D e r s i n .

Gyro Process Co., Detroit, tibert. yon: Andley E. Harnsberger und Clyde
L. Smith, Chicago, V. St. A., Dampfphasecrackung von Mineralolen. Die Aufheizung
des Oles soli in der Weise erfoigen, daB das Ol yerdampft wird u. die Oldampfe in Heiz- 
rohre geleitet werden, die in einem durch eineFeuerbriicke unterteilten Ofen derart unter- 
gebracht sind, daB die Dampfe zuerst weite, etwa 1200° F  h. Rohre, dann 2200°, dann 
1800° u. zuletzt 1300° F  h. Rohre durchstreichen, die von engem Querschnitt sind, u. 
in denen der Oldampf aufgespalten wird. (A. P. 1901592 vom 29/1. 1929, ausg. 14/3. 
1933.) D e r s i n .

Gyro Process Co., Detroit, Erfinder: Andley Engelman Harnsberger und 
Clyde Littick Smith, Crackverfahren. In  die h., yon der Craekzone kommenden Ol
dampfe werden bestimmte Mengen eines schweren Heizoles eingefiihrt, wodurch 
lotzteres durch Warmeiibertragung zur Spaltung gebracht wird. Darauf wird das

1933.) D e r s i n .
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Gemisch der Dampfe durch Einfiihrung einer groBen k. Olmenge abgekuhlt, u. der 
Spaltvorgang wird dadurch unterbrochen. (Aust. P. 5482/31 vom 22/12. 1931, ausg. 
19/1. 1933. A. P. 1 9 01593  yom 15/11. 1929, ausg. 14/3. 1933.) D e r s i n .

Soc. des Schistes et Petroles de Franche-Comte, Frankreich, Raffination von 
Schieferólen. Man wascht das Ol m it 2—6%  einer Alkalilsg. von 5— 15° Be, oxydiert 
durch Behandlung m it Hypochloritlsg. von ca. 10° Be, hydriert m it nascierendem 
Wasserstoff, der aus Zn  +  UCl entwiekelt wird, rektifiziert u. neutralisiert. Vor oder 
nach der Rektifikation kann man das Ol noch m it Schwefelsaure behandeln. (F. P. 
742 033 Tom 23/11. 1931, ausg. 25/2. 1933.) D e r s i n .

Improved Hydro-Carbon Processes Ltd., London, Raffination von Kohlen- 
wasserstoffen. Man behandelt die KW-stoffe zunachst m it ojomsierter Luft, um un- 
stabile Prodd. zu oxydieren, u. anschlieCęnd m it Schwefelsaure, in der Ferrichlorid- 
oder -sulfat gel. ist. Dadurch sollen die Jftó^erakohlenwasserstoffe nicht angegriffen 
werden. Das Verf. eignet sich zur Behandlung von Rohbenzol u. Crackbenzin. (E P. 
387 447 vom 19/11. 1931, ausg. 2/3. 1933. F. Prior. 29/1. 1931.) D e r s i n .

Marius S. Darrow, St. Louis, und Leo S. Sweeney, Granite City, V. St. A., 
Raffination von Mineralolen. Man filtriert das Ol zwecks Neutralisierung, Ent- 
farbung u. Entschwefelung durch eine Filtersehicht, die 48,7% Fullererde, 28,7°/0NaOH  
u. 22,6% PbO enthalt. (A. P. 1903 094 vom 3/5. 1928, ausg. 28/3. 1933.) D e r s i n .

Amos M. Buley und Henry Blumenberg jr., V. St. A., Raffination von Mineralol- 
destillaten. Man setzt zu dem Ol 2—5%  einer molekularen Miscliung von A l2(SOi )3 u. 
Ca(OCl)2 u. erhitzt das Gemisch auf 50— 60°. Dabei bildet sich AlCl3 u. C102. Man 
trenn t vom gebildeten Schlamm ab u. redest. das klare Ol. (Can. P. 280 816 vom 
21/3. 1927, ausg. 5/6. 1928.) D e r s i n .

Shell Development Co., San Francisco, ubert. yon: George Voogt, Hamburg, 
Gewinnung der olloslichen Sulfonsauren aus Mineralolraffinaten. Das Ol wird yon dem 
Saureschlamm getrennt u. dann m it Alkalilauge neutralisiert oder schwach alkal. ge- 
macht. Durch Zusatz yon A. werden die sulfonsauren Salze m it der wss.-alkoh. Schicht 
abgeschieden. Das abgetrennte Prod. wird m it Salzlsg. gewaschen u. die Sulfosalze 
werden m it A. extrahiert. Nach dem Abtreiben des A. wird der Riickstand nochmals 
m it A. aufgenommen u. dadurch yon den restliehen anorgan. Salzen befreit. (A. P. 
1 901 383 yom 25/3. 1931, ausg. 14/3. 1933. D. Prior. 31/3. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Charles O. Hoover, San Antonio, V. St. A., Entfernung von Saureschlamm aus 
viscosen Mineralolen. Um den bei der Raffination yon yiscosen Mineralolen m it 
Schwefelsaure gebildeten Saureschlamm zum Absetzen zu bringen, yerruhrt man das 
Ol m it einer trockenen Mischung eines Absorptionsmittels, wie Fullererde, Silicagel u. dgl., 
m it so viel Alkali oder Kalk, daB das Ol noch freie Saure enthalt. Dadurch ballt sich 
der Saureschlamm in groBe Tropfen zusammen, die sich schnell zu Boden setzen. 
(A. P. 1896 583 yom 28/10. 1929, ausg. 7/2. 1933.) D e r s i n .

William T. DaviS, Huntington Park, V. St. A., Reinigung von Mineralolapparaten. 
Zur Entfernung yon IĆohleablagerungen yon den Wanden yon Mineralólraffinations- 
blasen u. Heizrohren brennt man die GefaBwande m it einem Brenner ab, in  dem 
eine Acetylen-Sauerstofflamme brennt, u. der noch ein weiteres Sauerstoffzufiihrungs- 
rohr enthalt, so daB die Verbrennung der Kohle begiinstigt wird. (A. P. 1 901803 
vom 1/7. 1930, ausg. 14/3. 1933.) D e r s i n .

Soc. An. des Tanneries d’Arcueil, Frankreich, Entschwefelung von Kohlen- 
uasserstoffen. Man behandelt die KW-stoffe in Dampfform in Ggw. von W.-Dampf 
m it Chlor, wodurch organ. 6'-Verbb., z. B. Thiophen, oxydiert u. gespalten werden, 
so daB sich S 0 2 bildet. AnschlieBend wird das Dampfgemisch in einer zweiten Rk.- 
Kammer m it N H 3 neutralisiert. Aus dem Kondensat wrird die wss. Lsg. der Ammon- 
salze abgetrennt. (F .P . 741792 vom 19/11. 1931, ausg. 20/2. 1933.) D e r s i n .

Lincoln Oil Refining Comp., Robinson, ubert. von: Thaddeus W. Culmer.
V. St. A., Entschwefelung von Kohlenwasserstoffolen. Man wascht das Ol m it einer 
ammoniakal. Lsg. yon Cadmiumammoniumchlorid, trenn t das gebildete Sulfid yon 
dem Ol durch Filtration ab u. regeneriert es durch Rosten zu Oxyd, worauf letzteres 
in  HCl gel. wird. (A. P. 1899 314 yom 3/11. 1930, ausg. 28/2. 1933.) D e r s i n .

Atlantic Refining Comp., Philadelphia, ubert. von: William M. Malisoff, 
V. St. A., Entschwefelung von Kohlenwasserstoffolen. Man wascht das Ol m it einer 
Lsg. yon Alkalisulfid u. Alkalihydroxyd in m it W. yerd. Methanol. In  gleicher Weise 
konnen auch andere organ. Losungsmm., wie A., Propylalkohol, Isopropylalkohol,
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Olykól, Glycerin, Aceton, Athylmethylketon, Diathylketon oder Epichlorhydrin dienen. 
(A. P. 1899 042 vom 10/12. 1930, ausg. 28/2. 1933.) D e r s i n .

Adolf Ott, Recklinghausen i. W., Verfahren zum Reinigen von Benzol• und Benzin- 
kohlenwasserstoffen durch eine polymerisierende Behandlung derselben m it Schwefel- 
sdure, die gegebenenfalls ein Oxydationsmittel, z. B. Salpetersaure, enthalt, dad. gek., 
daB im unmittelbaren AnsehluB an die Behandlung m it Schwefelsaure dem Gemisch, 
ohne die Schwefelsaure abzuziehen, p/te?ioihaltiges W. oder eine wss. Emulsion yon 
pAe?wZhaltigen Olen zugesetzt wird. — Dadurch soli das sich abscheidende Harz benzol- 
lóslich gemacht werden. Bei der Nachbehandlung m it Natronlauge wrird wohl das 
gesamte Phenol, aber kein Harz aufgenommen. Dadurch gewinnt m an eine bearbei- 
tungsfahige Phenolnatronlauge. (D. R. P. 574 805 KI. 12r vom 25/6. 1930, ausg. 
20/4. 1933.) D e r s i n .

Carl Still, Recklinghausen, Verfaliren zur Gewinnung von Leichtólen aus Destilla- 
tionsgasen von au/3enbeheizten Retorten oder Kammern, insbesondere von solchen, die 
m it direkter Absaugung aus dem Brennstoffinnern arbeiten, dad. gek., daB die Teerol- 
kondensato der tieferen Gaskiihlstufen, gegebenenfalls die in nachgeschalteten StoB- 
oder Schleuiderteerabscheidem erhaltenen óligen Kondensate mit hohem Leichtol- 
geh. dem dem Abtreibapp. der Anlage zur Gewinnung der Leichtole aus dem Gas zu- 
gcfuhrten Waschol zugesetzt werden. — Die Teerólkondensate der hóheren Gaskiihl- 
stufen werden in einer gesonderten, zweckmaBig kontinuierlich betriebenen Destillier- 
vorr. von ihrem Leichtolgeh. befreit. (Oe. P. 131600 vom 5/9. 1930, ausg. 25/1. 
1933.) D e r s i n .

Carl Still, Recklinghausen, Trennung von Leichtóldestillaten und Wasser bei der 
Benzolgewinnung. Man leitet das w. Leichtolkondensat in einen Scheider, der m it 
Kuhlrohren yersehen ist, durch die W. im Gegenstrom gefuhrt wird, u. der noch 
genugend freien Raum besitzt, um noch nicht kondensierte Dampfe aufzunehmen 
u. zur Kondensation zu bringen. Hier trennen sich Ol u. W. Danach wird die Trennung 
in  einem 2. Scheider wiederholt. (E. P. 382 891 vom 6/5.1932, ausg. 24/11.1932.) D e r s .

Fritz Hofmann und Kurt Gieseler, Breslau, Verfahren zur Verbesserung von 
Treibólen aus Steinkohlenteer durch Zusatz von organ. Nitroyerbb., 1. dad. gek., daB man 
das Stcinkohlenteeról m it geringen Mengen von Nitroprodd. von aliphat. oder hydro- 
arom at. KW-stoffen, die nicht ausgesprochene Explosivstoffe sind, mischt. — 2. Verf. 
nach Anspruch 1, daB man ais Zusatze Nitroprodd. yon Gemischen aliphat. oder hydro- 
arom at. KW-stoffe, wie Benzinen von Paraffin- oder Naphthenbasis, yerwendet. — 
Dadurch soli die Selbstentziindliclikeit des Steinkohlenteerols gesteigert werden, so 
daB man z. B. m it einem kompressorlosen Einzylinder-Dieselmotor bei Zusatz von 2°/0 
einer nitrierten Benzinfraktion auch bei Teilbelastungen einwandfrei fahren kann. 
(D. R. P. 574 678 KI. 23b yom 13/3. 1931, ausg. 19/4. 1933.) D e r s i n .

Masehinenbau-Akt.-Ges. Balcke, Bochum (Erfinder: Edmund Roser, Bochum), 
Verfahren zur Herstellung von Kohlenheizoten, bei welchem ein Gemisch von fcingemah- 
lenem Kohlenstaub u. Ol einer Behandlung in einer Muhle o. dgl. unterzogen wird, 
dad. gek., daB bei Benutzung eines Oles m it Geh. an leichten KW-stoffen eine Nach
behandlung des Gemisches in einer m it hohem Druck u. StoBwrkg. u. geringerUmfangs- 
geschwindigkeit (bis 20 m/Sek.) arbeitenden Vorr., insbesondere einer Zahnradmuhle, 
ohne wesentliche Erwarmung u. yorzugsweise wrahrend einer kurzeń Zeit erfolgt, 
(D. R. P. 574 381 KI. 23b vom 10/2. 1932, ausg. 12/4. 1933.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther, 
Mannheim, und Max Harder, Oppau), Verfahren zur Ozydation ron fliissigen Kohlen- 
uiasserstoffen, u. zwar auf natiirlichem oder kunstlichem Wege erhaltenen Roh-KW- 
stoffen der Paraffin- oder Nwphthenreihe durch Behandlung m it 0 2 oder diesen en t
haltenden Gasen, dad. gek., daB man die zu behandelnden KW-stoffe in an sich be- 
kannter Weise zuyor m it verd. HNOs bei maBig erhohter Temp., zweckmaBig bei etwa 
80—100° reinigt u. alsdann zweckmaBig noch einer Nachbehandlung m it konz. H 2S 0 4 
unterwirft. Z. B. wird Gasól yor der Osydation m it 20% einer 5%ig. H N 03 3 Stdn. 
bei 90° u. darauf m it etwa 7% einer 98%ig. H„SO, behandelt u. m it W. ausgewaschen. 
(D. R. P. 566 449 KI. 12o vom 18/10. 1929,‘ausg. 16/12. 1932.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verbesserung der Eigen- 
schaften von Kohlenwasserstoffolen. Man setzt dem 01 geringe Mengen eines Polymeri- 
sationsprod. von Isobutylen m it einem Mol.-Gew. von 1000—10 000 zu, das man z. B. 
durch Einw. von BFt  auf Isobutykn  erhalt. Durch den Zusatz soli die Yiscositat u. der
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Stockpunkt der Ole yerbessert werden. (F. P. 740407 vom 23/7. 1932, ausg. 26/1. 
1933. D . Priorr. 25/7. u. 3/11. 1931.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Pungs, 
Ludwigshafen, und Erich Frese, Neu-Róssen), V erfakr en zur Herstellung von Starr- 
schmieren. (D. R. P. 567 350 KI. 23c vom 10/5. 1928, ausg. 31/12. 1932. — C. 1930.
I. 2503 [F. P. 674 215].) R ic h t e r .

• I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Slarrschmieren, gemaB dem 
H auptpatent 567 350, gek. durch einen Zusatz von hochmolekularen Polymerisations- 
prodd. von KW-stoffen. (D. R. P. 574753 KI. 23c vom 16/1. 1932, ausg. 20/4. 1933. 
Zus. zu D. R. P. 567 350; vgl. vorst. Ref.) R ic h t e r .

Werner Daitz, Liibeck, Verfahren zur Erkóhung des Schmelzpunlctes von vor- 
gereiniglen, nichtkrystallinische Paraffine enthaltenden Stoffen, wie Erdolruckstanden, 
Vaseline oder Weichparaffinen, dad. gek.,. daB die genannten Stoffe unterhalb der 
Dest.-Temp. der Paraffine mit polymerisierend wirkenden Stoffen, wie Sauren oder 
dereń Salzen oder Metalloxyden, in der W annę behandelt werden. — Ais Polymeri- 
sationsmassen kann man z. B. HF, Ammonium- oder Kaliumbifluorid oder PbÓ oder 
NiO  yerwenden u. die Polymerisation bei etwa 130— 160° u. unter Druck bis etwa 3 a t 
yornehmen. (D. R. P. 572 446 KI. 23b yom 23/10. 1928, ausg. 16/3. 1933.) D e r s i n .

A. Riebeck’sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle, Saale (Erfinder: Theodor 
Hellthaler, Granschiitz), Verfahren zum Bleichen von Spalt- und Umwandlungspro- 
duklen des Montanwachses. Die Anwendung des im Pat. 493953 fiir das Bleichen yon 
Montanwachs geschutzten Verf. auf das Bleichen der durch Spaltung, vorzugsweise 
m it Alkalien, erhaltenen sauren Anteile des Montanwachses sowie der D eriw . u. 
Umwandlungsprodd. des Montanwachses selbst oder der durch Spaltung des Montan
wachses erhaltenen sauren oder neutralen Anteile. — Man behandelt z. B. chlorierłes 
Montanwachs m it Natriumbichromat u. verd. Schwefelsaure oder in analoger Weise 
ein m it Alkalien yerseiftes Rohmontanwachs, yon dem das Unverseifbare mittels 
fliichtiger Losungsmm. abgetrennt ist. (D. R. P. 574 535 KI. 23b yom 5/4. 1927, 
ausg. 20/4. 1933. Zus. zu D. R. P. 493 953; C. 1930. I. 3511.) D e r s i n .

Amber Size & Chemical Co. Ltd., London, Herstellung von bei gewóhnlicker Tem
peratur fliissigen bituminósen Massen, besonders fiir  StrafSenbauzwecke. (D .R .P. 572640 
KI. 80b vom 17/8. 1929, ausg. 20/3. 1933. — C. 1930. II . 1313 [F. P. 682 136].) K u h l.

Amber size & Chemical Comp. Ltd., London, Verfahren zur Herstellung von 
bei gewóhnlicher Temperatur fliissigen bituminósen Massen, insbesondere fiir Strafienbau 
zwecke, nach P. 572 640, dad. gek., daB an Stelle yon dest. u. praparierten Teeren 
Petrolpeche verwendet werden. — Es hat sich gezeigt, daB die Verwendung yon Petrol- 
pechen dieselben Wrkgg. ergibt wie die Yerwendung yon Teeren gemaB dem H aupt
patent, namlich eine Erhóhung des Fl.-Grades, der Benetzungskraft u. der Deckkraft. 
Bei den anderen physikal. Eigg. ist aber eine Vermehrung der Zusatzstoffe u. eine 
Erhóhung der Temp., bei der die Zusatzstoffe den bituminósen Substanzen einyerleibt 
werden, erforderlich. Diese Temp. bewegt sich etwa bei 100—105°. (D. R. P. 573 696 
KI. 80 b yom 12/10. 1929, ausg. 5/4. 1933. Zus. zu D . R . P .  572 640; vgl. vorst. 
Ref.) H e in r ic h s .

John Radcliffe, Shurlock Row, England, Bituminoser Straflenbaustoff. Sand wird 
h. oder k. in einen "OberschuB an Bindemittel eingebettet, u. es wird der Mischung eine 
weitere Menge k. Sandes beigegeben. Bei abermaligem kurzem Mischen yereinigt das 
Bindemittel die benetzten mit den unbenetzten Sandkórnem. Der fertige Baustoff 
kann k. eingebaut werden, wobei dann die Emulsion durch den Stampf- oder Walzdruck 
gebrochen wird. (E. P. 388 731 vom 26/5. 1931, ausg. 30/3. 1933.) H e in r ic h s .

DoIove a Prumyslove Z&vody dfive Jan Dav. Starek, Prag, Strapenbelag aus 
Braunkohlenteer. Der Teer wird bei Normaldruck dest., das Destillat von Kreosoten 
befreit u. noehmals unter Druck dest. Der Ruckstand ist prakt. frei von Paraffinen u. 
Kreosoten u. entspricht den besten StraBenbauteeren. (Tschechosl. P. 39 296 yom 
30/3. 1929, ausg. 25/3.1932.) S c h ó n f e l d .

Soc. de la Mailleraye (Erfinder: Jacgues Bellanger und Maurice Collet), 
Frankreich, Kenntlichmachen von asphaltierten Straceń, Pldtzen o. dgl. und Teilen von 
ihnen. Den zur Herst. der asphaltierten StraBen o. dgl. dienenden Emulsionen oder 
Teilen von ihnen werden geeignete Farbstoffe zugesetzt. Die Farbstoffe sind so zu 
wahlen, daB die gefarbten Teile auch bei Nacht deutlich erkennbar, dem Charakter 
der Umgebung angepaBt sind o. dgl. Abwaschen der farbenden Stoffe durch Regen,
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Abfahren usw. erfolgt nicht oder in geringerem MaCe ais bisher. (F. P . 741122 vom 
31/10. 1931, ausg. 6/2. 1933.) K u h l in g .

Les Asphalteurs Franęais, Frankreich, Jtotfarbige Decke fiir Wege, Fufisteige, 
Plattenbelage usw. Einer Mischung von Steinschlag u. Kies wird roter Farbstoff bei- 
gemischt. Ais Bindemittel dicnt z. B. Bitumen. Ein yorteilhaftes Verhaltnis ist:
4 Teile Steinschlag, 2 Teile Kies, 1 Teil Farbstoff. (F. P. 741989 vom 5/9. 1932, ausg. 
24/2. 1933.) H e i n r i c h s .

Les Asphalteurs Franęais, Frankreich, Decke fiir  StadtslrafSen und Wege. Es 
werden gleiche Gewichtstcile Asphaltpulyer u. harter Kalksteinkies gemischt. Ais 
Bindemittel dient eine Bitumenemulsion, die m it dem Kies vor dem Zusetzen des 
Asphaltpulyers durchgemischt wird. Z. B. werden einer Mischung von 100 kg Kies 
m it 5— 15 mm KorngroBe u. 65%ig. Bitumenemulsion 100 kg Asphaltpulver m it 
10—14% Bitumen zugemischt. (F. P. 741990 vom 5/9. 1932, ausg. 24/2. 
1933.) H e i n r i c h s .

Irving Kass, New York, t}berzugsverfahren fiir Wandę. Erhitztes Wachs, Fluor - 
silicate, Stearate, gemischt m it N aphtha o. dgl., werden aufgespritzt oder auf- 
gestrichen u. dann durch PreCluft m it einem Druck yon 3—50 amerikan. Pfund in 
die Poren der Unterlage eingepreBt. (A. P. 1899 391 vom 11/8. 1931, ausg. 28/2.
1933.) B r a u n s .

Koppers Co., Pittsburgh, V. St. A .,Verfaliren zur Herstellung von Kohleproduklen, 
bei dem Kohle u. 01 zur Bldg. einer homogenen M. erhitzt werden, ohne die Kohle 
wesentlich zu zers., 1. dad. gek., daB die so erhaltene M. mit nur so geringen Mengen 
von koagulierenden Mitteln, z. B. an sich zur Abscheidung des Koagulats bekannten 
organ. Verbb. niedrigen Kp. oder aliphat. Verbb. hóheren Kp. oder Leinol, gemischt 
wird, daB man ein weiches, yerdicktes, piast, oder gallertartiges Kohleprod. ohne Ab
scheidung fl. Bestandteile erhalt. — 2. dad. gek., daB das Mischen der fl. M. mit dem 
koagulierenden Agens unter Hitze u. Druck erfolgt. — 3. dad. gek., daB inerte Fttll- 
stoffe, wie Bentonit, Asbest, ferner aueh S der koagulierenden Lsg. zugesetzt werden. — 
Etwa 45 kg einer Kohlelsg., dereń F. etwas iiber dem Kp. des zu yerwendenden fliichtigen 
Lósungsm., z. B. bei etwa 120° liegt, werden in einem Autoklayen m it Ruhrwerk mit 
etwa 13,6 kg des Lósungsm., z. B. Bzl., bei etwa 200° yermischt. Nach dem Abkuhlen 
ist das Prod. gebrauchsfertig. Die Massen werden fiir den StraBenbau, zur Im 
pragnierung, zur Herst. von Formkórpem, Baumschutzmitteln, K itten, D rucker- 
schwarzen usw. yerwendet. (D. R. P. 571675 KI. 39b yom 14/9. 1930, ausg. 3/3.
1933. A. Prior. 16/9. 1929.) Sa r r e .

Martin Witte, Breslau, Priifung von Gemischen aus Kolden- und Gesteinsslaub 
in  Bergwerken auf ihre Explosionsfdhigkeit durch Messung ihrer Helligkeit. Die 
Unters.-Methode beruht auf der Erkenntnis, daB die Explosionsfahigkcit eines solchen 
Gemisches yon seinem Geh. an Kohle u. seiner KorngróBe abhangt u. daB ein Ge
misch gleicher Zus. um so dunkler erscheint, je feiner die Kohle ist. Bei einer gegebenen 
Gangart bereitet man ein Gemisch aus Kohlen- u. Gesteinsstaub, das an der Grenze 
der Explosionsfahigkeit liegt u. stellt seinen Farbton fest. Erscheint die zu unter - 
suchende Mischung dunkler, dann ist sie explosionsfahig, im anderen Fali nicht. Die 
Messung kann  photometr. oder durch Verglcieh m it Grautontafeln erfolgen. (A. P. 
1894 809 yom 7/6. 1930, ausg. 17/1. 1933. D. Prior. 14/6. 1929.) Ge is z l e r .

Siegfried Helłmann, Altona-Bahrenfeld, Verfaliren zur Untersuchung von feslen 
und fliissigen organischen Substanzen, insbesondere von Brennstoffen, dad. gek., daB die 
Substanz m it einer angemessenen Menge Sauerstoff yerbrannt w'ird u. die Volumen- 
yerminderung bestimmt, hierauf die bei der Verbrennung gebildete Kohlensaure ab- 
sorbiert u. abermals die Yolumenyermindcrung bestimmt wird. —  Die yolumetr. Best. 
der brennbaren Bestandteile in organ. Substanzen, yor allem der fur den Feuerungs- 
techniker wichtigen Werte H-O/8 u. G, beruht darauf, daB der yerbrannte H  aus dem 
fiir seine Verbrennung verbrauchten u. gemessenen O-Yolumen erreehnet werden kann 
u. der C-Geh. dadurch festgestellt wird, daB man die bei der Verbrennung entstandene 
C02-Menge yolumetr. miBt u. den C-Geh. rechner. feststellt. (D. R. P. 573 825 KI. 42 1 
vom 26/8. 1931, ausg. 6/4. 1933.) H e in r ic h s .

Fuel Research Boaid, Physical and chemical suryey of the national coal resources. 26, The 
Northumberland and Durham coalfield: the carbonisation of coal of relatiyely Iow 
cooking power: The Northumberland yard seam. London: H. M. S. O. 1933. 9 d. net.
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XX. SchieB- und Sprengstoffe. Ziindwaren.
Konrad, Neuerungen aus der Sprengstoffindustrie im  Jahre 1932. tlbersicht iiber 

die einschlagige Patentliteratur. (Nitrocellulose 4. 39—41. Marz 1933.) SCHEIFELE.
Walter Friederich, Ober die Delonation der Sprengstoffe. Vf. berichtet eingehend 

iiber experimentelle Unterss. zur Aufklarung der Beziehungen zwischen der D. von 
Sprengstoffen u. der Detonationsgeschwindigkeit. Diese Beziehungen deutet Vf. auf 
Grund der Yorstellung, daB die ungerichtete Bewegung der Gasmolekiile bei der hóch- 
sten D. infolge Mangel an Raum in gerichtete Bewegung iibergeht. Von 6 Richtungen, 
die im Raum angcnommen werden, bleibt nur eine, namlich die des Fortschreitens 
der Detonationszone, iibrig. Daraus wird der SchluB gezogen, daB bei geringer D. 
die Detonationsgeschwindigkeit %  ihres Wertes bei der Hóchstdichte betragt. Letzteren 
nimmt Vf. gleich der mittleren Molekulgeschwindigkeit der Explosionsgase bei der 
Explosionstemp. an u. folgert, daB bei der hóchsten D. diese Gesehwindigkeit nicht, 
wie es die kinet. Gastheorie fordert, proportional")/T, sondern proportional T  selbst ist. — 
Die von R. B e c k e r  (Z. Physik 8 [1922], 321; Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 
23 [1917]. 40) beobachteten Lichterscheinungen, die m it Anfangsgesehwindigkeiten 
von mehr ais 10000 m/sec vom detonierenden Sprengstoff aus durch ein Glasrohr 
wandem u. die B e c k e r  fiir Knallwellen halt, werden ais Diffusionsvorgange gedeutet. 
(Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 2 8 . 2—6. 51—:53. 80—83. 113—16. April 1933. 
Troisdorf.) F . B e c k e r .

B. Chodot, Anwendung von Cardoz bei der Gewinnung von Mineralrohstoffen. 
Die Unters. der Móglichkeit der Erweiterung der Anwendungsgebiete von Cardox (fl. 
C 02 in Patronen, die erhitzt werden u. durch Ausdehnung eine Sprengwrkg. hervor- 
rufen) zur Gewinnung von minerał. Rohstoffen, insbesondere von Glimmer, ergab 
durchaus befriedigende Resultate. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoe Ssyrje] 7- 
Nr. 5/6. 54—57. 1932.) K l e v e r .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
S. I. Ssokolow, Kolloidchemische Probleme in der Lederindusłrie. Allgemeine 

Darst. der kolloid-chem. Probleme, die gerbereiwissenschaftlieh von Bedeutung sind. 
(Ber. zentr. wiss. Forsch.-Inst. Lederind. [russ.: Iswestija zentralnogo nautschno- 
issledowatelskogo Institu ta koshewennoi Promyschlemiosti] 1932. Nr. 6/7. 1—5. 
Karpow, Chem. Inst.) K EIG U ELO U K IS.

N. I. Bulgakow und K. N. Popow, Die Standardisierung der Melhodcn zur Be- 
kampfung der Salzflecken auf dem liohhautlager. Von 1200 naBgesalzenen Kalbfellen 
wurde 1/3 m it Lako unter Zusatz von 1,5 Volum-% Soda, 1/3 m it Lake unter Zusatz 
von 0,25 oder 0,5% Bisulfit u. 1/3 iiberhaupt nicht nachbehandelt. Die Felle wurden 
teils im Hautelager, teils in Kuhlraumen aufgestapelt, 2-mal durchgemustert u. nach 
4%  Monaten weiterverarbcitet. An den BloBen waren bei Bisulfitbehandlung starkę 
Salzfleckenschaden zu verzcichnen, wahrend Rotfarbung u. Haarlassigkeit nur in 
geringem MaBe auftraten. Dagegen wurde durch Sodabehandlung hauptsachlich das 
Aufkommen von Salzflecken verhindert. Die Ergebnisse in den KuMraumen ge- 
stalteten sieh im ganzen viel gunstiger, zeigten aber ebenfalls die Uberlegenheit der 
Anwendung von Soda. (Beherrschg. d. Techn. [Ser. Lederind.] [russ.: Sa Owladenije 
Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 2. 38—39.) K e ig u e l o u k is .

A. N. Michaiłów und M. I. Berlin, Die Untersuchung der Wasseraufnahme des 
Kollagens unter Einwirkung von Gerbstoffen. Bei Wiederholung fruherer Verss. (vgl. 
M i c h a i ł ó w , Ber. zentr. wiss. Forsch.-Inst. Lederind. [russ.: Iswestija zentralnogo 
nautschno-issledowatelskogo Instituta koshewennoi Promyschlennosti] 1931- Nr. 1. 20) 
m it Hautpulyer wurde die gleiche Beziehung zwischen der A rt der Gerbstoffdiffusion 
u. der Veranderung des W.-Geh. nach dem Zentrifugieren wie in der friiheren Arbeit 
erhalten. Doch besteht diese Beziehung bei Hautpulyer schon vor dem Zentrifugieren. 
Bei Gerben m it Weide ist der W.-Geh. stets hóher u. die aufgenommene Gerbstoff- 
menge niedriger ais bei Fichte. (Beherrschg. d. Techn. [Ser. Lederind.] [russ.: Sa 
Owladenije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 2. 40. Gerbmittel- 
abteilung des NIKP.) K EIG U ELO U K IS.

G. A. Arbusow, Das System Leder-Wasser bei 1000 in Abhdngigkeit vom p ji der 
Gerbung. Hautpulver wurde mit Weiden- u. Fichtenrindenbruben bei pn-Werten 
zwischen 3 u. 7,5 gegerbt, getrocknet u. bei 100° hydrolysiert. In  den festen Hydro-
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lysenprodd. war die Menge des irreversibel gebundenen Gerbstoffs groBer ais im nicht 
hydrolysierten Hautpulver. Diese Erscheinung wird vom Vf. m it der durch Altern 
oder Trocknen bewirkten Erhohung des Geh. an irreyersibel gebundenem Gerbstoff 
im Leder Yerglichen. (Ber. zentr. wiss. Forsch.-Inst. Lederind. [russ.: Iswestija zentral- 
nogo nautschno-issledowatelskogo Institu ta  koshewennoi Promyschlennosti] 19 3 2 . 
Nr. 2. 18.) K e ig u e l o u k is .

G. Katrowski, Einflu/3 des pjj-Wertes der Losung au f die Fesligkeitseigcnschaftcn 
der Blefie. Zwei vollkommen entkalkte Rindsblofien wurden nach der Fransenmethode 
in  2 Serien zu je 10 Gruppen eingeteilt u. 24 Stdn. in 2-stiindlich aufgebesserten H 2SO.,- 
bzw. NaOH-Lsgg. m it pH-Werten von 2—9 auibewahrt. Hierauf wurden bei einer 
Serie die BlóBenstreifen durch Saure- oder Alkalizusatz in den isoelektr. Zustand u. 
sodann innerhalb 29 Stdn. auf pn =  6,5 gebracht. Hierauf wurden samtliche Streifen 
bei 18% Feuchtigkeit auf ReiBfestigkeit u. Dehnung untersucht. Daraus, daB dio 
Neutralisation der einen Serie die Endergebnisso sehr wenig beeinfluBt, wirdgeschlossen, 
daB die Wrkg. schwaeher H- u. OH-Ionen irreversibel ist u. die durch sio bewirkte 
Hydrolyse die Festigkeit der H aut deutlich herabsetzt. Die gróBte Festigkeit u. die 
geringste Dehnung wurden bei Ph =  7 festgestellt. (Z. Leder- u. Schuhwarenind. [russ.: 
Westnik koshewenno-obuwnoi Promyschlennosti] 1 9 3 2 . 93—95.) K e ig u e l o u k is .

G. A. Arbusow, Die Beziehungen zwischen pjj-Werl der Gerbbruhe und py-W ert der 
Blofle bei der Diffusion wahrend der Gerbung. Um die pH-Differenzen im Querschnitt 
einer angegerbten BloBe zu messen, wurde nach ausfiihrlich beschriebenen Vorverss. 
die Sb-Elektrode u. in einiger Entfemung davon die Agar-KCl-Brucke des pn-App. 
an frischen Schnittflachen herangefuhrt. Untersucht wurden 4 u. 8° Be starkę Bruhen 
aus Fichtenrinde, Weidenrinde u. Eichenholz nach Einstellung auf ph =  3, 4, 5 u. 6 
(mittels HCl u. NaOH), sowie ferner unter Zusatz von NaCl oder Na2SO.,. Tabellen, 
Diagramme. Wahrend in den Bruhen infolge Abgabe saurer Anteile an die Blofle das 
Ph dauernd ansteigt u. am SchluB iiber dem pn der durchgegerbten BloBe liegt, nimmt 
in der BloBe der pn-Wert selbst in der noch nicht durchgegerbten Mittelschicht vom 
Beginn der Gcrbung an ab. Bei Weide, die 15 Tage zur Durchgerbung benótigt, gleichen 
sich nach dieser Zeit die pH-Werte der verschiedenen Schichten aus, bei Gerbung mit 
Fichte stellt sich die Narbenzono auf ein niedrigeres pn ais die Fleischsoite ein. Bei 
Zusatz der Elektrolyte waren die Ergebnisso ziemlich unubersichtlich. Zum SchluB 
folgen Betrachtungen iiber die Totgerbung u. iiber die PROCTER-WlLSONSche Theorie. 
(Ber. zentr. wiss. Forsch.-Inst. Lederind. [russ.: Iswestija zentralnogo nautschno-issle
dowatelskogo Institu ta koshewennoi Promyschlennosti] 19 3 2 . Nr. 2. 18—22. Nr. 3. 
13—20.) K e ig u e l o u k is .

I. Bass, Die Hauptergebnisse der Arbeił mit Sulfitcelluloseextrakt N IK P  Nr. 4. 
Die frischen u . gebrauchten Sulfitcellulosebruhen weisen eine sehr geringe Affinitat 
zur BloBe auf, so daB eine volle Durchgerbung nur schwer zu erzielen ist. Die Ver- 
besserung der Gerbeigg. lieB sich nach Verss. des Vfs. nicht durch entsprechende Briihen- 
behandlung allein erzielen, wohl aber durch vorherige Entwasserung der BloBe, gleich- 
giiltig auf welche Art sie bewerkstelligt wurde. Untersucht wurden folgende Móglich- 
keiten: Yegetabil., Cr-, A1-, S i02-, Fe- u. S-Vorgerbung, Pickeln u. mechan. Abpressen 
der BloBe, Kombinationen dieser Methoden u. Zusatze dieser Gerbmittel zum E strak t 
ohne oder m it gleichzeitiger pH-Verschiebung. Die Ggw. von ca. 60%  NaCl im E x trak t 
erwies sich stets ais vorteilhaft. Im  groBen ganzen stellte sich heraus, daB die Cr- 
Vorgerbung, die gleichzeitige Anwendung von Cr u. Sulfitcelluloseextrakt u. die Kombi- 
nation der Sulfitcellulose mit U rtit, Nephelin oder Ton die besten Ergebnisse liefem. 
(Z. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 19 3 1 .

N. Gurewitsch und N. Grosnodumow, Die Methode der Anwendung von Sulfit- 
celluloseeztrakt N IK P  Nr. 4. Vff. beschreiben eine FaBgerbung m it Sulfitcellulose- 
extrakt unter Anwendung von sulfitiertem Eichenholz- oder Quebrachoextrakt zum 
Naehgerben. Die Eigg. des Fertigleders befriedigten nach jeder Kichtung. Weiterhin 
wird die Frage der Verwertung von gebrauchten Sulfitcellulose- u. Eichenholzbriihen 
erortert. Die pflanzliche Nachgerbung wurde auch in Form der Trockengerbung durch- 
gefiihrt, wobei keine Abfallbriihen entstehen. (Z. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik 
koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1 9 3 1 . 525—30.) K e ig u e l o u k is .

T. I. Korotejew, Gerbstoff bindung bei den Sulfitcdluloseextrakten N IK P  Nr. 4 und 
Z N IK P  Nr. 5 in Abhangigkeit vom p s  der Gerbung. 10° Be starkę Sulfitcellulose
bruhen wurden mit 2-n. HCl oder NaOH auf ph =  1,5, 2, 2,5, 3, 4,5, 6 u. 10 eingestellt

523—25.) K e ig u e l o u k is .



1933. I. H XXI. L e d e k . G e r b s t o f f e . 3855

u. zum Ausgerben von Hautpulver verwendet. Das beim pn =  2 gegerbte Haut- 
pulver wieś den lióchsten Gerbstoffgeh. auf; dieser nahm m it steigendcn p H -W erten  
ab. Die W.-Bestiindigkeit zeigte ein Minimum im isoelektr. Punkt u. 2 Maxima bei 
P h  =  2,5 u. 10. (Beherrsehg. d. Techn. [Ser. Lederind.] [russ.: Sa Owladenije Tech- 
nikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo] 1 9 3 2 . Nr. 4. 44.) K EIG U ELO U K IS.

L. J. Resnik und W. T. Morgunow, Die Wirlcung des Sulfitcelluloseextraktes 
Z N IK P  Nr. 6 auf die Korrosioii der Apparatur. Vff. untersuchten den EinfluB von 
P h , Temp. u. Konz. des Sulfitcelluloseextraktes auf die Korrosion yon Kupferblech. 
Die ausfiihrlich beschriebenen Verss. ergaben, daB in sauren Lsgg. liauptsachlich von 
P h  =  1,5—3,5 eino starkę Korrosion stattfindet. Auch Konz. u. Temp. der Extrakt- 
lsg. beoinflusscn den Korrosionsgrad. Das gel. Metali tr itt  in Rk. mit dem Gerbextrakt 
u. beeinflufit seine Gerbeigg. (Beherrsehg. d. Techn. [Ser. Lederind.] [russ.: Sa Owla
denije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1 9 3 2 . Nr. 2. 46—47.) K e i g .

S. S. Wojutzki, Veredlung geringwertiger Eichenholz- und anderer Oerbstoffauszuge. 
Zur Veredelung einheim. Gerbstoffausziige (aus Eichenholz, Badanblattern u. Taran- 
wurzel) eignet sich ein vom Vf. erprobtes Verf., bei dem die Gerbstoffe erst m it Ca(OH)2, 
am besten Kalkwasser, oder Ba(OH)2 ausgefiillt u. mit H 2S 04 oder Oxalsaure regeneriert 
w'erden. Ba(OH)2 u. Oxalsaure zeichnen sich durch besonders giinstigen EinfluB auf 
den Aschegeh. der Veredelungsprodd. aus, Oxalsaure verbessert auch ihre Earbe. Dio 
Ausfallung kann auch fraktionsweise erfolgen. Bei Verwendung von Kalkmilch u. 
H 2S04 betragt die Anteilzahl der zu 85— 90% wieder gewinnbaren Gerbstoffe 80%, 
m it Oxalsaure ist sie noch hoher. In  Gerbyerss. wurden m it den yeredelten Gerbstoffen 
bessere Erfolge erzielt ais mit den nicht behandelten. Ahnliche Verss. m it Weiden- 
u. Fichtenrindenauszugen fielen jedoch ungunstig aus. (Beherrsehg. d. Techn. [Ser. 
Lederind.] [russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 19 3 2 . 
Nr. 3. 39—40. Gcrbmittel-Abteil. des NIKP.) K e i g u e l o u k i s .

M. N. Krassuchin, Die Eztraktion der Fichtenrinde mit Sulfitzelluloseextraki. 
Vf. beschreibt Verss. zur Extraktion von Fichtenrinde mit 5—6° Be starken Lsgg. 
von Sulfitcelluloseextrakten. Die erhaltenen Bruhen wurden in analysenstarker Lsg. 
auf verschiedenes pa eingestellt u. auf Gerbstoff- u. Nichtgerbstoffgeh. sowie auf ihre 
Anteilzahl untersucht. In  wciteren Verss. wurden die verd. Sułfitcelluloseextrakte 
auf verschiedenes ph eingestellt, bevor sie zur Extraktion der Fichtenrinde dienten. 
Es ergab sich, daB sie fiir diesen Zweck am besten auf pH =  5 eingestellt werden u. 
daB die Gerbstoffausbeute aus Fichtenrinde in den yorliegenden Verss. etwas hoher 
war ais bei der Auslaugung mit reinem W. Die Durchfarbungsverss. m it dem gewonnenen 
Extraktgemisch hatten beim ph =  2 die besten Ergebnisse. (Beherrsehg. d. Techn. 
[Ser. Lederind.] [russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)]
1 9 3 2 . Nr. 6. 39—41.) K e i g u e l o u k i s .

M. N. Krassuchin, Die Extraktion der Fichtenrinde mit Sulfitzdluloseablauge. 
In  weiteren Verss. des Vfs. (vgl. yorst. Ref.) wurden zur Extraktion von Fichtenrinde 
„weiche“ , „m ittlere“ u. „harte“ Sulfitcellulose a  b 1 a u  g e benutzt. Die tabellar. 
zusammengefaBten Versuchsergebnisse sprechen zugunsten der Verwendung weicher 
Ablauge u. sind im iibrigen ;I linii ch den m it Sulfitcelluloseextrakt erhaltenen Resultaten. 
Durchfarbungsyerss. ergaben, daB die Extraktmischungen aus Fichtenrinde u. Sulfit- 
ablauge in ihren Gerbeigg. den Sulfitcelluloseextrakten N I K P  Nr. 1 u. Nr. 4 gleich- 
wertig, aber dem sulfitierten Fiehtenrindenextrakt etwas unterlegen sind. Einen 
Untersehied zwischen dem aus weicher u. aus harter Ablauge hergestellten E xtrak t 
u. ein EinfluB des pn-Wertcs war nicht erkennbar. SchlieBUeh beschreibt Vf. noch 
FaBgerbverss. m it dem Mischextrakt, wobei er nach 3-tagiger FaBgerbung u. an- 
schlieBendem 2—4-tiigigem Liegenlassen in der F lotte bei gepickelter Rindsblófie voll- 
standige Durchgerbung erzielen konnte. (Beherrsehg. d. Techn. [Ser. Lederind.] [russ.: 
Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1 9 3 2 . Nr. 6. 42 
bis 44.) K e i g u e l o u k i s .

E. A. Sobina, N. S. Krassnikowa und A. N. Michaiłów, Der E influp der Her- 
stellmig und der Sulfitierungsverfahren auf die Gerbeigenschaftm und physikalisch- 
chemischen Konstanten der Fichtenrindenextrakte. Vff. beschreiben Verss. zur Be
handlung yon Fichtenrindenauszugen m it Sulfit, Bisulfit, Soda u. dereń Gemischen 
in yerschiedenen Mengenyerhaltnissen. Am besten bewahrte sich die Anwendung von 
%  Sulfit u. V, Bisulfit in einer Gesamtmenge von 5%  des Trockenriickstandes, wobei 
die Ausziige zuerst 4 Stdn. bei 90—95° m it Sulfit u. dann 4 Stdn. bei 75—85° m it Bi
sulfit behandelt wurden. Die Diffusionseigg. wurden durch die Sulfitierung im all-
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gemeinen yerbessert, wahrend die Extraktionstemp. (80— 90° oder 120°) keinen Ein
fluB ausiibte. Die Adstringenz nach Cr e d e  wurde durch Sulfitierung yerringert u. 
durch Erhohung der Auslaugetemp. erhoht. Die Oberflachenspannung schwankte 
immer zwischen 0,73 u. 0,76, auf W. bezogen. (Beherrschg. d. Techn. [Ser. Lederind.] 
[russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 3. 
38—39.) K e ig u e l o u k is .

A. N. Michaiłów, Einflu/S hóherer Temperaturen auf die physikalisch-chemischen 
und gerbenden Eigenscliaften von Fichtenrindenextrakł. Yf. stellte fest, daB bei Fichten- 
rindenextrakt durch langeres Erwarmen auf 90 bzw. 120—130° ein Riickgang- des 
Gerbstoffgeh. u. eine Erhohung der Adstringenz eintritt, wahrend die Durohfarbungs- 
eigg. unverandert bleibcn. (Beherrschg. d. Techn. [Ser. Lederind.] [russ.: Sa Owla
denije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 3.39.) K e ig u e l o u k is .

A. N. Michaiłów, Einflu/3 der Trocknung auf die Bindung des Ficldenrinden- 
gerbstoffes. Der Durchgerbungskoeff. ( =  DK) fiir sulfitierten Fichtenrindenextrakt 
wies, einer friiheren Arbeit zufolge, kein Minimum im isoelektr. Punkt auf, was auf 
dio Trocknung des Hautpulvers in den damaligen Verss. zuriickgefuhrt wurde. Ent- 
sprcchende Verss. ergaben, daB nur, wenn das Hautpulyer sofort nach der Gerbung 
im WlLSON-KERN-App. ausgewaschen WTirde, ein pa-Minimum des DK bei 4,2 auftrat. 
Bei Hautpulver, das 6 oder 70 Tage bei Raumtemp. bzw. bei 35° getrocknet WTirde, 
lag der DK bei allen pH-Werten stets hóher ais bei nicht getrocknetem Hautpulyer. 
Daher ist bei Vergleichsverss. ein Trocknen des Hautpulvers nach Ansicht des Vfs. 
erforderlich. (Beherrschg. d. Techn. [Ser. Lederind.] [russ.: Sa Owladenije Technikoi 
(Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 3. 36—37. Lederabt. d. NIKP.) K e ig .

N. S. Konowalenko, Das Extrahieren eines Gemisches von Rhododendron und 
Kermek. Wenn Blattergerbstoffe nicht fur sich allein, sondern gemeinsam m it anderen 
Gerbmaterialien extrahiert w’erden, wird der Extraktionsvorgang u. die Entleerung 
der Diffuseuro erleichtert. Yf. wandte Rhododendronblatter zusammen m it Kermek- 
wurzel (im Verhaltnis 1: 1) an u. erhielt ein Extraktgemisch von guten Gerbeigg. u. eine 
etwas bessere Gerbstoffausbeute ais bei getrennter Extraktion der beiden Gerbmaterialien. 
(Ber. zentr. wiss. Eorsch.-Inst. Lederind. [russ.: Iswestija zentralnogo nautschno- 
issledowatelskogo Institu ta  kosheweimoi Promyschlennosti] 1932. Nr. 6/7. 1932.) K e ig .

G. A. Arbusow, Untersuchung iiber die Adstringenz der Gerbstoffe in  Farbengdngen 
aus einheimischen Gerbmittdn. Die Best. der Adstringenz nach Cr e d e  in der ersten 
Earbe ergab bei Weide 72,8, bei Eichte 41,0, bei Eichenholzextrakt 54,6 u. bei Gemischen 
dieser Gerbstoffe entsprechende Mittelwerte. (Beherrschg. d. Techn. [Ser. Lederind.] 
[russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932.
Nr. 3. 35.) K e ig u e l o u k is .

A. I. Shemotschkin, Gerbung des Bauchcroupons einer mittels Seitenschnitt ab- 
gezogenen Schweinshaut mit Fkhtenrinden- und Eichenholzextrakten zur Herstellung von 
Fahlleder. Beschreibung des Gerbverf., bei dem eine S-Vorgerbung angewandt wird. 
(Beherrschg. d. Techh. [Ser. Lederind.] [russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshe
wennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 4. 44.) K e ig u e l o u k is .

P. Wjatkin, Herstellung von Fahl- und Brandsohlleder aus Schweinshauien. Aus- 
fiihrliche Beschreibung des Herstellungsprozesses unter spezieller Verwendung von 
Sehweinshauten ais Rohmaterial. (Z. Leder- u. Sehuhwarenind. [russ.: Westnik koshe- 
wenno-obuwnoi Promyschlennosti] 1932. 36— 38.) K e ig u e l o u k is .

G. Ssidorow, Die Gerbung von Fahlleder mit dem Schild nach unten. Bei der 
Gerbung yon Fahlleder bewahrte sich zur Vermeidung von Narbenzug u. unvollstandiger 
Durehgerbung am besten ein Vorschlag von K u t j a n i n , nach welchem dtó Haute m it 
dem Schild nach unten in die Gruben des Farbenganges eingehangt werden. (Z. Leder- 
u. Sehuhwarenind. [russ.: Westnik koshewenno-obuwnoi Promyschlennosti] 1932. 39 
bis 40.) K e ig u e l o u k is .

R. Goldberg, Versuch zur Herstellung von Geschirrleder ohne Anwendung ton Mehl. 
Vf. arbeitete ein Verf. fiir die Herst. yon Geschirrleder aue, bei dem die Anwendung 
yon Mehlbeizen iiberfliissig gemacht wurde. Die geweichten H aute werden gescl»vódet, 
enthaart, entfleischt, m it 1/ 2°/o HC1 entkalkt u. m it 1% Milchsaure, 2%  Essigsaure, 
8%  NaCl u. 100% W. gepickelt, getrocknet u. auf Geschirrleder zugerichtet. (Z. 
Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1931. 
536.) K e ig o u e l o u k is .

I. W. Plotnikow, A. S. Kosstenko und S. M. Bressler, Nitrocelluloselacke fur  
Spaltleder. Die Herst. u. Anwendung der Nitrocelluloselacke fur Spaltleder zur Fabri-
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kation von Galanteriewaren wird erortert. (Bcherrschg. d. Techn. [Ser. Lederind.] 
[russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshcwennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 2.
47—48.) K e i g u e l o u k i s .

S. B. Altschuler, Bestimmung der Chloride in  Rohhaut. Dio vergleichende Prufung 
yerschiedener Verff. bei Salzlake u. Rohhaut ergab, daB bei dor Chloridbest. in H aut 
der Methode yon VAN S l y k e  der Vorzug zu geben ist. (Beherrsehg. d. Techn. [Ser. 
Lederind.] [russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshewennojo Proiswodstwo)] 1932. 
Nr. 11/12. 54—55.) K e i g u e l o u k i s .

F. A. Ssapegin und N. W. Ometow, Bestimmung des Słickstoffgehaltes im  Leder 
nach Kjeldahl mittels Destillation des Ammoniaks in  Borsdure. Auf Grund eingehender 
Verss. gelangen Vff. zu der Feststellung, daB zur Aufnahme des uberdestilherendon 
NH3 50 ccm 2%ig- Borsiiure anzuwenden sind. Ais Indicator -wurde ein Gemisch 
yon Methylenblau u. Methylrot benutzt. (Ber. zentr. wiss. Forsch.-Inst. Lederind. 
[russ.: Iswestija zentralnogo nautschno-issledowatelskogo Institu ta  koshowennoi 
Promyschlennosti] 1932. Nr. 6/7. 54—58.) K e i g u e l o u k i s .

A. I. Posnjak und N. N. Tschernikow, Grundlegende Prinzipien der Durch-
fuhrung eines Tragversuches von Schuhwerk und einer nachtraglichen Bearbeitung der 
Ergebnisse. Theoret. Betrachtungen u. prakt. Richtlinien zur Ausfuhrung von Trag- 
yerss. u. dereń Auswertung werden eingohend behandelt. (Ber. zentr. wiss. Forsch.- 
Inst. Lederind. [russ.: Iswestija zentralnogo nautschno-issledowatelskogo Institu ta  
koshewennoi Promyschlennosti] 1932. Nr. 6/7. 14—21.) KEIG U ELO U K IS.

B. I. Zuckermann und A. S. Winogradowa, Ausarbeitung der Methode zur 
Priifung der Farbungsfestigkeit von Leder. Ausfarbungsverss. unter Anwendung yer- 
schiedcner Farbstoffe werden beschrieben. Die ausgefarbten Lederproben wurden 
auf Lichtbestandigkeit, Reibechtheit in nassem u. trockenem Zustand, Zwickechtheit 
u. Bestandigkeit gegenuber k. W., Alkalien, organ. Sauren, Fetten u. SchweiB unter - 
sucht. Die Ausfuhrung dieser Priifungen wird niiher erlautert. Die Ergebnisse sind 
tabellar. zusammengefaBt. (Ber. zentr. wiss. Forsch.-Inst. Lederind. [russ.: Iswestija 
zentralnogo nautschno-issledowatelskogo Institu ta koshewennoi Promyschlennosti]
1932. Nr. 6/7. 50—53.) ________________  K e i g u e l o u k i s .

C. Saladino & Sons, Inc., Chelsea, Mass., V. St. A., iibert. von: Frank Saladino, 
Joseph Saladino und Salvatore Saladino, Chelsea, Mass., V. St. A., Verfahren zum 
Imprdgnieren von Saiten. Man yerwendet eine Mischung aus W., Gelatine, Klauenol 
Glycerin u. Talg. Zur Herst. dieser Mischung werden 3 Teile Gelatine in W. durch Er- 
warmen auf 93° gel., nun fiigt man 1 Teil Klauenol, 5 Teile Glycerin u. dann 5 Teile 
Talg zu u. erwarmt auf 93°. In  diese Mischung werden die Saiten, insbesondere Tennis- 
saiten, eingetauclit. (A. P. 1902143 vom 20/1. 1931, ausg. 21/3. 1933.) S e i z .

X X n . Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
A. Herrmann, Uber Sperrholzleime. Casein u. Blutalbumin sind im Gegensatz zu 

Kunstharzfilmen nicht geniigend feuchtigkeits- u. schimmelbestandig. Die Giite der 
Sperrholzleime ■wird an ZerreiBverss. der yerleimten Leimfugen ermittelt, ferner durch 
Best. des Stehvermogens der Platte, d. i. die Fahigkeit, bei Feuehtigkeitsschwankungen 
die ebene Form zu behalten. Eine Apparatur zur Best. des Stehyermógens wird be
schrieben. Zur Klarung der Frage der Anlockung yon Holzschadlingen durch Casein, 
der Schimmelbldg. u. des Schutzes gegen Termiten sind Verss. bzgl. Beimengung von 
Giftstoffen zu den Klebemitteln im Gange. (Kunstdiinger u. Leim 30. 40—44. Febr.
1933.) B a c h .

Andre Heequet, Das Problem der Verleimung in der Sperrholzindustrie. tjbersicht
iiber die in der Sperrholzindustrie Verwendung findenden Klebemittel (Gelatine, Casein, 
Blutalbumin, synthet. Harze) u. dereń wichtigste physikal. Eigg. Der Verieimungs- 
prozeB sowie die Zus. u. Praparierung der yerschiedenen Klebemittel werden beschrieben. 
(Chim. et Ind. 29. 262—67. Febr. 1933.) B a c h .

S. Seldin, Eigenschaften des Caseins und seiner Lósungen. (Vgl. C. 1932. I I . 779. 
2111.) K rit. Besprechung der Yerff. der Caseinunters. Insbesondere wurde der EinfluB 
yon Borax auf die Yiscositat yon Caseinlsgg. untersucht, wobei sich herausgestellt hat, 
daB die Viscositat sich unter dem EinfluB von Borax yerandert, je nach der Boraxmenge 
u. der Aufbewahrungszeit. Trotz gewisser Mangel ist aber dem Borax beim Auflósen 
yon Casein der Vorzug zu geben. Caseinlsgg. in Alkali steigern m it der Zeit ihre Yis-
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cositat, nicht aber ihre Klebkraft. Es wurde die unterste Koagulationsgrenze fiir 
Casein-Boraslsgg. bestimmt, d. h. die geringste, zur Koagulation erforderliclie Mengc 
des Koagulationsmittels, wobei folgende Reihe abnehmender Koagulationskraft er- 
m ittelt wurde: FeS04, CuS04, A1(S04)3, FeCl3 (im Original FeCl4), ZnCl2, CaS04, 
CaCl2, BaSOj, P bS04, Na2S 0 4, NaCl, Na-Acetat. Fe >  Al, Zn >  Ca >  Ba; S 04 >  Cl.
0,16—0,2°/0 FeS 04 verursachen bereits Koagulation. Zur Konservierung yon Casein- 
lsgg. ist Phenol am geeignetsten. Verwendet man zur Auflósung in Borax Casein ge- 
ringer Aeiditat u. geringen Fettgeh. unter Zusatz yon Phenol, so bleiben die Lsgg. iiber 
8 Monate unzers. Die Viscositat u. K lebkraft erniedrigen sich aber erheblioh, sowohl bei 
Aufbewahrung in geschlossenen wie in offenen GefaBen. (Maler-Z. [russ.: Maljarnoe 
Djelo] 1933. Nr. 10. 13—18.) S c h ó n f e l d .

Ń. F. Botscharow, Caseinleime. Eingehender Berieht uber Zus., Eigg. u. Unters. 
von Caseinleim. (U.S.S.R. sci. Res. Inst. supreme Council Nat. Econ. Trans, centr. 
aero-hydrodynam. Inst. [russ.: Trudy zentralnogo aero-dinamitscheskogo Institu ta] 
Nr. 115. 80 Seiten. 1932.) _ S c h ó n f e l d .

Walter Meyer, Einiges iiber die Herstellung von Baupenleim und Baumwaclis. 
V o rse h r if te n . (S e ife n s ie d e r-Z tg . 60. 151—52. 177—78. 8/3. 1933.) SCHÓNFELD.

J. Eggert und H. Bincer, Ober die Abhangigkeit des osmotischen Druckes und des 
Micellargewichtes von Oelatinelósungen von der Temperatur bzie. von der Vorgeschichte 
der Losungen. Zu der Ermderung M . Frankels au f unsere Bemerkungen zu dieser Arbeit. 
(Vgl. C. 1932. II . 3989 u. F r a n k e l , C. 1933. I. 1720.) Die Temp.-Abhangigkeit des 
osmot. Druckes ist nur unter Berucksichtigung des Solyatationsdruekes ais MaBstab 
fiir den Aggregationszustand yerwendbar. Der von F r a n KEL beobachtete irreyersible 
Teil der therm. Veranderung laBt sich m it einem der eigentlichen Hydrolyse voran- 
gegangenen Depolymerisationsvorgang erklaren. (Bioehem. Z. 256. 239—40.
1932.) '  B a c h .

— , Gelatine und Gelatinefólien. Ilire Herstellung und Fdrbung. Herst.-Verff., Harte- 
m ittel u. die wichtigsten Farben zum Farben der Folien werden beschrieben. (Farben- 
Z tg. 38. 603— 05. 25/2. 1933.) B a c h .

— , Gelatinefólien. Beschreibung der Herst. yon Gelatinefólien nach iilteren u. 
neueren Verff., der Vor- u. Nachteile gegeniiber den Cellulosefolien u. des Verwendungs- 
zweckes (Verpackungsmittel, Gelatinekapseln). (Kunstdunger u. Leim 30. 44—48. 
Febr. 1933.) B a c h .

E. P. Cheraskowa und Martjanowa, Schnellmethode zur Feuchligkeitsbestimmung 
in  Leim und Gelatine. Zur W.-Best. in Leim yerwenden Vff. einen fiir die W.-Best. 
in Mineralólprodd. Yorgeschlagenen App., bestehend aus einem 300 ccm-Kolben, einer 
in ł/ ]0 ccm graduierten Yorlage u. Kiihler. 10—20 g grób gemahlenen Leims werden 
m it iiber CaCl2 getrocknetem XyIol iibergossen u. l x/2—2 Stdn. dest. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1931. Nr. 4/5. 47—4S.) SCHÓNFELD.

E. Goebel, Uber die Bestimmung der Gallertfestigkeit und des Elastizitatsmoduls E n  
von Leimgallerten und den Einflufi vcm Zusatzen auf die Yiscositat und Ej). (Kolloid-Z. 
62. 54—60. Jan. 1933. — C. 1933. I. 1720.) B a c h .

Michael Levin, Brooklyn, und Jacob T. Basseches, New York, V. St. A.,
Elastisclie Eiweifimassen. Das Patent ist bis auf die Anspriiche ident. m it dem A. P. 
1 675 181 (C. 1929.1. 3166). (A. P. 1857 596 yom 15/9.1927, ausg. 10/5.1932.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Sterilisieren von Leim, Gelatine, 
Casein, Pflanzenschleimen u. dgl. Den zu sterilisierenden Stoffen werden halogenfreie 
einwertige Phenole der Diphenylmethanreihe, wie CGH5 ■ CH, ■ CeH4 - OH, oder dereń 
Salze zugesetzt. Die verwendeten Sterilisationsmittel sind fast geruchlos. (F. P. 
741348 vom 18/8. 1932, ausg. 10/2. 1933. D. Prior. 2/9. 1931.) K u h l i n g .

I. F. Laucks, Inc., Seattle, Washington, V. St. A., iibert. von: Theodore 
William Dike, New Westminster, British Columbia, Canada, Leimverfahren. Beim 
Leimen yon Sperr- u. Furnierholz werden die zu leimenden Flachen m it W. bespriiht 
u. darauf m it fein gepulverten EiweiBstoffen, wie Casein, Blutalbumin oder Sojabohnen- 
mehl bestreut. Diese Pulyerschicht wird m it Lsgg. von Alkalimetallhydroxyden oder 
alkal. reagierenden Salzen, z. B. Soda oder Na3P 0 4, behandelt, worauf die eigentliehe 
Leimung durch Pressen m it oder ohne Anwendung von Hitze erfolgt. (A. P. 1 851955 
yom 29/9. 1931. ausg. 29/3. 1932. Can. Prior. 3/3. 1930.) E b e n .

Gesellschaft fiir tfberseehandel m. b. H., Hamburg, Yerleimen von Hólzem. 
Die Yerwendung yon tragerlosen Caseinleimfolien, insbesondere yon Folien, die durch
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plotzliche Abkiihlung yon erhitztem Caseinleim in dunner Schicht erhalten werden, 
zur Verleimung von Holzern unter Druck u. Warme. — Zur Herst. einer solchen Folie 
riih rt man Casein unter Zusatz eines Quellmittels, z. B. von CaO u. H20  zu einer 
streichfahigen M. an, erwiirmt sie auf 60—70°, breitet sie auf k. S tahlplatten in dunner 
Schicht aus u. trocknet dic gebildete Folie. Die Folien sind lagerfahig. (D. R. P. 
572 778 KI. 22 i vom 26/6. 1928, ausg. 23/3. 1933.) S a r r e .

Emery T. Erickson, Chicago, Herstellung von Losungen aus Gelalineflocken. Man 
erzeugt feine, sieh strahlenformig in einem Punkte treffende Wasserstrahlen, 
z. B. mittels eines hohlen Ringes, der innen zahlreiche Lócher besitzt u. laBt dio Gelatine- 
korperchen Sttick fiir Stiiek auf diesen Punkt fallen, wo sio m it W. yollig benetzt werden. 
Sie fallen darauf in einen Behalter u. gehen hier leicht in Lsg. Dieses Verf., das eino 
schnellere Lsg. der Flocken bewirkt ais das iibliche Quellen, ist auch fur die Lsg. von 
anderen stuckigen Koli. oder Krystalloiden, z. B. yon Zucker oder H3B 0 3, brauehbar. 
(A. P. 1 857 630 yom 8/3. 1930, ausg. 10/5. 1932.) S a r r e .

Marsene Products Co., Gary, iibert. yon: Edouard M. Kratz, Chicago, V. S t .  A., 
Masse zur Herstellung von transparenten Folien, bestehend aus Gelatine u. einem sulfu- 
rierten aliphat. gesatt. Petroleum-KW-stoff, gegebenenfalls m it Zusatz eines Mineralols.
— Z. B. besteht die M. aus 4 Teilen Gelatine, die m it HC1 auf ein pn von 6,2 eingestellt 
ist, u. 1 Teil einer Mischung aus 6 Teilen sulfurierter Naphthensaure u. 4 Teilen WeiBol, 
wrobci auch diese Mischung auf ein ph von 6,2 eingestellt ist. Die m it der M. hergestellten 
Folien sind sehr elast. u. unbegrenzt lange haltbar, ohne sieh zu yerfarben. (A. P. 
1847 656 yom 3/5. 1930, ausg. 1/3. 1932.) S a r r e .

Morris Grossman, New York, Verfahren zum Uberzielien von Papier, Gewebe oder 
anderen Stoffen m it Celloplian, Celluloid oder Metallfólie. Ais Klebemittel wird eine 
Mischung von gleichen Teilen Paragummi u. Mineralol genommen. Das Paragummi 
wird in einem Kessel auf 150° erhitzt u. dann das Mineralol zugegeben. Die Mischung 
wird dann unter Umriihren 1% Stdn. auf 150° gehalten. (A. P. 1893 939 yom 8/7. 
1929, ausg. 10/1. 1933.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. yon: Karl Dietz und 
Karl Frank, Frankfurt a. M.-Hóchst, Saurefester K itt, bestehend aus einem Gemisch 
von Wasserglas, einem saurefesten Fiillstoff u. einem Alkalisiliciumfluorid, z. B. aus 
300 Teilen Wasserglas yon 38° Be, 940 Quarz, 20 Ton u. 40 N a2SiF6. (A. P. 1 867 444 
yom 23/1. 1931, ausg. 12/7. 1932. D. Prior. 30/7. 1925.) S a r r e .

Wilhelm Holtschmidt, Hann. Miinden, Verfahren zur Veredlung des Tones ton  
Streichinstrumentm  durch Anbringen yon winkelfórmigen Leistenauflagen unter Ver- 
wendung yon Keratindextrinkitt, gemischt m it feinem Holzmebl oder m it Metall- 
pulver, insbesondere Cu-Pulver. (D. R. P. 573 079 KI. 51 c vom 16/6. 1931, ausg. 
27/3. 1933.) M . F .  M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Klebefolie zum, Yerleimen 
unter Drueli und Hitze, bestehend aus einem EiweiBstoff, CH20  oder einer CH20- 
abspaltenden Substanz, gerbenden Substanzen u. Weichmachungsmitteln, gegebenen
falls m it Zusatz yon natiirlichem oder kiinstlichem Kautschuk. — Z. B. stellt man 
einen Film her aus einem Gemisch von 12 kg Blutalbumin, 24 1 H 20 , 20 kg 50%ig. 
Tanninlsg., 15 kg Aceton, 20 kg Glycerin, 4 kg konz. Ammoniak u. 4 kg 40°/oig. CH20- 
Lsg. oder aus einem Gemisch yon 8 kg Casein, das in 42 kg H 20  unter Zusatz von
з,5 kg Ammoniak gel. ist, 16 kg 30°/oig. Latez, 7 kg Glycerin, 20 kg 15°/0ig. Chrom- 
alaunlsg. u. 3,5 kg 40%ig. CH20-Lsg. An Stelle die Lsg. zum Film einzudampfen, 
kann man auch Papier o. dgl. m it dieser Lsg. tranken u. dann trocknen. (F. P. 728 770 
yom 23/12. 1931, ausg. 11/7. 1932. D. Priorr. 27/12. 1930 u. 27/5. 1931.) S a r r e .

A. C. Nystróm, Nassjo, Friktionserhohung bei Treibriemen. Man stellt durch 
Zusammenschmelzen eine geeignete M. folgender Prodd. bei Tempp. unterhalb 80° her: 
1000 g W ollfett (Lanolin), 1000 g Tran, 500 g Ruból, 500 g Baumol, 7000 g Zylinderol
и. 5 g Gummi. Żur Lsg. des Gummis benutzt man 45 g Bzl. Man erhalt eine dickzahe
FI. (Schwed. P. 71 266 yom 10/6. 1929, ausg. 3/3. 1931.) D r e w s .

Pierre Jacęiuet, Frankreich, Adhdsionsmittel fu r  Treibriemen. Um das Rutschen 
der Treibriemen auf den Riemenscheiben zu yerhuten, streicht man auf die Riemen 
innen eine durch Erwarmen yerfliissigte M. auf, die aus 55—65% natiirlichem oder 
kiinstlichem Harz, 45—35% 01 beliebiger Herkunft u. einem Farbstoff besteht. Die 
M. wird durch Einriihren des gepulverten Harzes in das erhitzte 01 erhalten. (F. P. 
724 842 yom 30/12. 1930, ausg. 3/5. 1932.) S a r r e .
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X X n i. Tinte. Wichse. Bołmermassen usw.
Leo Ivanovszky, Technologie der Wachsverarbeitung. Technolog. Angaben iiber 

die Vcrarbcitung von Paraffin, Ozokerit u. Wachsen zu Schuhkrem- u. Bohnerpasten u. 
dgl., u. uber die Rolle der Wachskórper u. der Losungsmm. (Farben-Ghemiker 4. 
85—88. Marz 1933. Mahr.-Ostrau.) SCHONFELD.

Carl Ebel, Uber einige Faktoren von besonderem Einflufi bei der Herstellung von 
Wachs-Losungsmittelgemischen, wie z. B . Schuhkrem. K rit. u. erganzende Bemerkungen 
zu der Arbeit von I v a n o v s z k y  (C. 1932. II. 2583). (Seifensieder-Ztg. 60. 9—10. 
4/1. 1933. Leningrad.) SCHONFELD.

Leo Ivanovszky, Rolistoffe und Leitrorschriften fu r  die Herstellung wasserfreier 
Bohnermassen und farbiger Kreme. Angaben iiber die Yerwendung von Ozokeriten, 
(synthet.) Karawachs, Balsamterpcntinol u. seiner Ersatzmittel bei Herst. von Bohner- 
massen u. Kreme sowie Schemarezepte. (Seifensieder-Ztg. 59. 693— 94. Allg. Ol- u. 
Fett-Ztg. 30. 19—22. Jan. 1933.) S c h o n fe ld .

Edmond Bayle, Henri George und Augustin Mache, Paris, Tinte, Lack o. dgl. 
fu r  Dokumente, Wertpapiere o. dgl., die unter dem EinfluB von Chcmikalien die Farbo 
andern. Beispiel: 3 g der Chlorzinkyerb. des Bromathylates von Hexa- oder Penta- 
methylmonoathyl-p-rosanilin, 2—4g des m it 2 Moll l-naphthylamin-4-sulfonsauren 
Natrium gekuppelten Bisdiazo-o-ditoluidins, 10— 15 g sek. Natriumphosphat, 1,5 g Soda, 
5—10 g Glycerin u. 100—500 g vcrd. Lack. (A. P. 1 899 452 vom 24/1. 1929, ausg. 
28/2. 1933.) B r a u n s .

Giinther Wagner, Hannover, iibert. von: Hans Simon, Hannover, Schablonen- 
blatt fu r  Vervielfaltigungszwecke. Die Belagmasse enthalt einen Zusatz von Holzmehl, 
Hornmehl, Lycopodium o. a. organ. Fiillstoffen. (A. P. 1902 914 vom 15/6. 1931, 
ausg. 28/3. 1933. D. Prior. 20/4. 1931.) G r o t ę .

Carl Friedrich Brauer, Stettin, Uberzugsmasse fiir Schablonenbogen. Die M. 
besteht aus Gelatine, die in wss. Essigsaurelsg. geąuollen ist, u. darin fein verteilten 
Weichmachungsmitteln, wie Fettsauren, Celluloseestern oder gechlorten Naphthalinen 
(A. P. 1902 539 vom 16/4. 1931, ausg. 21/3. 1933. D. Prior. 28/10. 1930.) G r o t ę .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellen nicht entfarbbarer 
Kopien nach Maschinenschrift. Es wird auf Papier kopiert, das m it einer Lsg. von 
Phosphorwolframsaure, Phosphormolybdansaure, Galluswolframsaure oder Gallus- 
molybdiinsaure impriigniert ist. (F. P. 741963 vom 2/9.1932, ausg. 24/2.1933.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Metallpolicrmittel, enthaltend 1. Salze der HF.
— Man mischt 50 g Kieselgur, 20 g Talk, 10 g NH4F, 40 g A. u. 10 g NH4-01eat u. riihrt 
das Gemisch m it 150—200 g W. zu einer Suspension an. — Man schm. 5 Teile Mineral- 
wachs (F. 56—58°), 2 Teile Talg, 30 Teile NH4-01eat, 10 Teile fl. Paraffin u. 2 Teilo 
NH4F  auf einem Wasserbade zusammen u. fiigt dann 53 Teile Kieselgur zu. Das Prod. 
stellt eine Pastę dar. (F. P. 741595 vom 29/8. 1932, ausg. 14/2. 1933.) M . F. M u l l e r .

XXIV. Photographie.
L. Hamburger, Die Keim- und Prokeimbildung in Beziehung zu den Entwicklungs- 

zentren von dem belichteten homogenen Bromsilberkom. Die Beziehung zwischen 
der mittleren Anzahl von Entwicklungszentren pro Korn einerseits u. KorngroBe, 
Esposition, Empfindlichkeit u. Desensibilisierbarkeit durch Chromsaure andererseits 
stehen in quantitativer "Obereinstimung m it der kleinen krit. GroBe von Keimen
u. Prokeimen, wie sie von R e i n d e r s  u . H a j i b u r g e r  (C. 1933. I .  1738) fiir Ausentw'. 
zu drei Silberatomen bzw. Ag2S-Molekiilen bestimmt worden wTar. (Photographie J .
73 ([N. S-] 57). 95—105. Marz 1933.) F r i e s e r .

A. Seyewetz, Uber die aromałischen Azimide ais neue photographische Schleier- 
verhinderungsmittel. (Buli. Soc. franę. Photogr. Cinematogr. [3] 20. (75). 47— 49. 
F e b r .  1933, L a b o r a t .  L u m i e r e . — C. 1933. I. 1721.) F r i e s e r .

Otto Sandvik und V. C. Hall, Harmonkche Analyse photographischer Ton- 
aufzeichnungen nach dem Intermtałsverfahren. (Sci. Ind. photogr. [2] 3. 434— 40. Nov.
1932. Rochester, Kodak-Laboratorien.) R ó l l .

Prin ted  in  Germ any SchluB der Redaktion: den 9. Juni 1933.


