
CHEMISCHES
ZENTRALBLATT

VOLLSTAM)IGES REPERTORIUM 
FUR ALLE ZWEIGE DER REINEN DUD ANGEWANDTEN CHEMIE

HERAUSGEGEBEN VON DER

DEUTSCHEN CHEMISOHEN GESELLSOHAET

REDIGIERT VON

D e . M A X I M I L I A N  P F L t l C K E

104. J A H E G A K f i
1933. n

DRITTES QUARTAL. JULI BIS SEPTEMBER 
SEITE 1—2092

y 3 /t

VEELAGr C H E M I E ,  G. M. B. H., B E R L I N  
1 9  3 3



T? 5 2 / 3 3 / r a

PRINTED IN GERMANY
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Gr. Grube, Alezander Classcn zum neunzigsten Geburtstag. Gliickwunsch u. 
Wurdigung seiner Forsehungen auf dcm Gebiet der Elektroanalyse u. seiner tatkraftigen 
Fórderung der Ziele der deutscken Bunsengesellsehaft. (Z. Elektroehem. angew. physik. 
Chem. 39. 265. Mai 1933.) Ga e d e .

— , Hans von Euler. Wurdigung der Verdienste v. EuLERS anlaClich seines 
60. Geburtstages. (Suomen Kemistileliti [Acta chem. fenn.] 6. 11—13. 15/2. 
1933.) R o u t a l a .

F. Paschen, Heinrich Kayser zum acJUzigsten Geburtstag. (Naturwiss. 21. 213—14. 
17/3. 1933.) Sk a l ik s .

F. Haber, Zum funfundsiebenzigsten Geburtstage des Prasidenten der Kaiser Willielm- 
Gesellschaft M ax Planck. (N aturw iss. 21. 293. 21/4. 1933.) S k a l ik s .

L. H allion , C. Delezenne (186S—1932). Nachruf u. Wurdigung des Werkes des 
franz. Physiologen. (Ann. Physiol. Physicochim. biol. 8. 785—805. 1932.) R e u t e r .

Robert Otzen, Professor Gotlhard Herzog. Nachruf auf den Leiter der Abteilung 
fur Papier u. Textilien am Staatlichen Materialpriifungsamt Berlin-Dahlein. (Msehr. 
Text.-Ind. 48. 47. Marz 1933.) F r ie d e m a n n .

F. F. Renwick, Leben und Werk von Henry Chapman Jones. Biographie von
Ch a p m a n  J o n e s , kurze Besprcchung seiner wichtigsten Forsehungsarbeit u. Zu- 
sammenstellung seiner Veroffentlichungen. (Photograpliic J .  73 [N. S. 57]. 84—94. 
Marz 1933.) F r i e s e r .

— , Henry Chapman Jones. Nachruf u. Oberblick iiber die iibcrwiegend photo- 
graph. Arbeiten von J o n e s  (f 1932). ( J .  chem. Soc. London 1933. 468—69. April.) Og .

G. Bring, Walfried Petersson. Nachruf auf den am 13/2. 1933 Terstorbenen
fruheren Professor fur Bergbaukunde an der Techn. Hochschule Stoekholm. (Jern- 
kontorets Ann. 117. 171—77. 1933.) R. K. M u l l e r .

O. E. Swjaginzew, Zum Gedachtnis ton N . I .  Podkopajew. Wurdigung der Ver- 
dienste des am 28. Juli 1930 yerstorbenen russ. Gelehrten, besonders auf dem Gebiete 
der angewandten Chemie. (Ann. Inst. Platine Met. prec. [russ.: Iswestija Instituta 
po Isutscheniu Platiny i drugich blagorodnych Metallow] 9. 7—12. 1932.) K l e v e r .

— , Jidius Schmidt. Nachruf fur den am 29. 3. 1933 yerstorbenen verdienten 
Hochschullehrer u. Herausgeber des „Jahrbuchs der organ. Chemie" u. der „Chemie 
in Einzcldarstst.“ (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 . Abt. A. 51—53.3/5.1933.) L in d e n b a u m .

Henry E. Armstrong, Charles Maddock Stuart. Nachruf u. Wurdigung der Lehr- 
u. Forschungstatigkeit von Ch. M. St u a r t  (1857—1932). (J. chem. Soc. London 
1933. 469—71. April.) Os t e r t a g .

H. E. Cox, Prof. C. M . Thompson. 1855—1933. Nachruf. Hauptarbeitsgebiet
des engl. Forschers waren geolog. Probleme, Chemie u. techn. Anwendung der seltenen 
Erden. ( J .  Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 5 2 . 145. 17/2. 1933.) K r u g e r .

Ludwig Ramberg, Oskar Widman. Erinnerungsbild. Lebcnsbesehreibung u. 
Wurdigung der Verdienste, insbesondere auf strukturchem. Gebiete, des am 2/1 . 1852 
in Uppsala geborenen u. am 26/8. 1930 yerstorbenen Professors der Universitat 
Uppsala. (K . Svenska Yetenskapsakad. Arsbok 1931. 289—334. Sep.) E. M a y e r .

Franz Strunz, Die Naturwissenschaften im Werk von Albertus Magnus. (Ann. 
Guebhard-Seyerine 8 . 245—63. 1932. Wien.) S k a l ik s .

Edmund O. von Lippmann, Friedrich der Grofic und die Alchemie. (Chemiker- 
Ztg. 57 . 293—94. 15/4. 1933.) ' B a r z .

Franklin C. Bing, Humphry Davy und die Kohlenoxydvergiftung. Die Verss. yon 
D a v y  mit giftigen Gascn (N 02, NO, N2, H2, C02), besonders mit CO, werden gesehildert. 
(Sci. Monthly 36. 319—23. April 1933. Western Reserye Univ., School of Med.) S k a l.
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Heinrich Łowy, Hislorisches zur Quantentheorie. Ein Auszug aus einem Brief 
von M a CH (1895) an PoPPER-LYNKEUS wird mitgeteilt, in dem der Gedanke von 
POPPER, den diskontinuierlichen Charakter der stochiometr. Grundtatsachen aus 
einer Diskontinuitat chem. Niveauwertc abzuleiten, genauer erortert wird. (Natur- 
wiss. 21. 302—03. 21/4. 1933.) Sk a l ik s .

A. M. van Prooijen, Ober die Verjtilschung von Drogen in fruheren Zeiien. 
Geschichtliches uber Verfiilschungen, besonders der wertvollen Handelsdrogen, wie 
Balsam, Weihrauch, Myrrhe, Safran, Purpur usw. im Altertum u. Mittelalter. (Pharmac. 
Weekbl. 70. 326—30. 1/4. 1933.) D e g n e r .

Benno Seyhold, Ober alte Pharmacopoeen. Mitteilung u. Besprechung von Vor- 
schriften aus alten Pharmakopoen von der Augustana (1573) bis zur Wirttembergica 
(1771). (Pharmaz. Presse 38. Wiss.-prakt. Heft. 34—38. Marz 1933.) D e g n e r .

M. Wagenaar, E in  Urbild des Bunsenbrenners chinesischen Ursprunges. Be- 
schreibung u. Abb. oines App. von der Form eines Bienenkorbes, in deh eine Bambus- 
rohr-Erdgasleitung mundet. Durch das „Flugloch" tr i t t  neben dem Gasrohr Luft ein, 
u. durch ein Loch an der Spitze des App. austretend yerbrennt das Gas-Luftgemisch 
m it nicht leuchtender Hammc. Dieser App. ist in gewissen Gegenden Chinas seit 
uralten Zeiten bei der Salzsiederei in Gebrauch. (Pharmac. Weekbl. 70. 340—42. 
8/4. 1933. Rotterdam.) D e g n e r .

O. Nolte, Die V erwerulung mineralischer Stoffe zur Dungung in fruheren Jahr- 
hunderten. In  den Schriften von P l in iu s  u . — teilweise von ihm beeinfluCt — in 
landwirtschaftlichen Sehriften der Renaissanee ist bereits die Verwendung von Pflanzen- 
asche, Salpeterriickstanden u. dgl. ais Dunger erwahnt. Im  18. Jahrhundert werden 
auch Pottasche u. Vitriolerde genannt u. zahlenmafiige Angaben tiber Hohe u. Wrkg. 
der Salpetordiingung mitgeteilt; Lexika dieser Zeit geben auch Ausfiihrungen zur 
Theorie der Dungung. Eine groCe Rolle spielt das Einąuellen der Samen in Lsgg. von 
K N 03, NaCl u. Weinsteinasche. Perner wird aus China 1771 liber kunsthche 
Dungung berichtet. Um dieselbe Zeit wird Dungung m it Gips u. m it Knochenmehl 
empfohlen. (Kali, verwandte Salze, Erdol 27. 69—73. 15/3. 1933. Berlin.) R. K. Mu.

Max Speter, Lainpadhis' Vorschlag der Apatitmehldiingung. Hinweis auf den 
Yorschlag von L a m p a d iu s  (1833), Knoehenasche, Phosphatit u. A patit u. a. in fein- 
gemahlener Form ais Dungemittel zu verwenden u. seine Vermutung, daB die Humus- 
sauren des Bodens die unl. P 20 5 resorbierbar machen. (Chemiker-Ztg. 57. 354. 6/5. 
1933.) Gr o s z f e l d .

H. C. H. Carpenter, Eine agyptische A xt von hohern Alter. Eine bei E l Matmar, 
siidlich von Asiut, gefundene A st wurde metallograph. u. chem. untersucht. Sie gehort 
der friihen pradynast. Zeit an, d. h. ungefahr 4000 Tor Chr. Aus dieser Zeit sind auBer 
Nadeln o. dgl. iiberhaupt keine Cu-Gerate bekannt; der Fund ha t also erhebliclie Be- 
deutung. — Die Axt wog 3 lb. 7 oz. Die metallograph. Unters. (Atzverff.) ergab, daB 
die hoch Cu-haltige Legierung gegossen, danach durch Hammern (k. oder wT.) bearbeitet 
u. dann (unterhalb 800°) durch Hitzehehandlung rekrystallisiert worden ist. Hierauf 
ist noch eine Kaltbearbeitung, besonders in der Nahe der Schneide, vorgenommen 
worden, offenbar um die Hartę zu erhóhen. Die Messung der Brinellharte lieferte 
unregelmaBige Werte zwischen 63 u. 85; sie zeigt aber, daB die kunstlich erzeugte 
H artę sich zu einem groBen Teil erhalten hat. — Die chem. Analyse ergab folgende 
Zus. der Legierung: 97,35% Cu, 1,28% Ni, 0,49% As. In  geringererMenge: Pb (0,17%), 
Pe (0,15%). Mn (0,06%). Spuren von Sn u. Sb. Die an 100 fehlenden 0,5% sind vor- 
wiegend dem O der Korrosionsprodd. zuzuschreiben. (Naturę, London 130. 625— 26. 
22/10. 1932. South Kensington, Royal School of Mines.) Sk a l ik s .

Raym ond Thiebaut, Einige Worte uber die Farberei der Texłilien. Geschichtliche 
Bemerkungen. (Rev. gen. Matilres colorantes Teinture, Impress. Blanchiment Apprets 
37. 136—38. April 1933.) P r ie d e m a n n .

A. J. Hall, Einfarberischer Ruclcblick. Histor. Daten uber die Entw. der Farberei u.
ihrer Ńebenverif. in den letzten 50 Jahren. (Test. Recorder 51. Nr. 602. 57—59. 15/5. 
1933.) F r ie d e m a n n .

O. F. Cook, Die Anfdnge der Gummikultivierung. Berichte uber die Entw. von 
Gummiplantagen bis zum Jahre 1898. (India Rubber J .  85. 449 — 53. 22/4. 
1933.) H . Mu l l e r .

— , Einiges zur Geschichte des Kautschuks. Histor. Notizen uber die Entdeckung 
u. friihere Anwendungen von Latex u. Kautschuk. (India Rubber J . 82. Nr. 26. 
13—15.) SCHÓNFELD.
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— , OenslagersEntdeckung. Darst., wie OENSLAGER denWeg von den anorgan. zu den 
organ. Beschleunigern fand. (India Rubber Wid. 88. Nr. 1. 31—32. 1/4. 1933.) H. Mu.

Werner Esch, Die fiinfzehn yroflen Erfindungen in  der Kautschukindustrie seit 
1898. (Fortsetzung zu 0 .1 9 3 3 .1. 3403.) Einfuhrung von Stearinsaure ais Aktivator, von 
Alterungsschutzmitteln u. Cordgewebe in die Kautschukindustrie. (Kautschuk 9. 
53—56. April 1933.) H . Mu l l e r .

E. F. Armstrong, Alkohol im Laufe der Jahrhunderte. Geschichte des A. im 
Mittelalter, Einfuhrung des denatujrierten A., Entw. der A.-Industrie, Herst. von A. 
aus Athylen, teehn. Bereitung von absol. A., A. ais Kraft- u. Heizstoff, Herst. weiterer 
Prodd. aus A. (J. Soc. ehem. Ind., Chem. & Ind. 52. 251—57. 279—85. 31/3. 
1933.) Gr o s z f e l d .

T. S. Patterson, Alkohol im Laufe der Jahrhunderte. (Vgl. vorst. Ref.) Bemerkung 
zu Ar j is t r o n g . Berichtigung einer Angabe. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 
292. 31/3. 1933. Glasgow, Univ.) Gr o s z f e l d .

Heinrich Kreipe, Die Essigbrauerei um die, Wende des 18. Jahrhunderts. Be- 
spreehung eines Handbuches von S c h m id t  iiber Fracht- u. Weinessigbrauerei aus dem 
Jahre 1809. (Dtsch. Essigind. 36. 409—11. 419—21. 1932.) Gr o s z f e l d .

T. Gr. Corminboeuf, Historische Bełrachlungen iiber Sauermilch und ihre Mikróben- 
flora. (Sei. Agrie. 13. 466—70. Marz 1933.) Gr o s z f e l d .

A. Banks und T. P. Hilditch, Zur Zusammensetzung einiger in allen iigyptischen 
Grabem gefundener felthaltiger Materialien. In  den an 4 Stellen gefundenen, 3000 bis 
5000 Jahre alten Stoffen waren oft noeh Glyceride, relativ kleine Mengen Olsaure, 
dafiir aber dereń Spaltungsprodd. Konylsaure in Spuren, Azelainsaurc in wagbarer 
Menge vorhanden. Tlber Einzelheiten vgl. Original. (Analyst 58. 265—69. Mai 1933. 
Liverpool, Univ.) Gr o s z f e l d .

Giuseppe Antonio Bravo, Die Bearbeitung von Haut und Leder im  alten Agypten. 
Sammolbericht m it bieleń instruktiven Figuren. (Boli. uff. R. Staz. sperim. Ind. Pełli 
Materie concianti 11. 75—94. April 1933. Turin.) Gr im m e .

G. Cromer, Die óffentliche Ankundigung der Daguerrotypie im  Jahre 1838. Losung 
des alten Streiles Niipce-Daguerre. Vf. t-eilt den Text eines von ihm aufgefundenen, 
bisher unbekannten Prospektes von DAGUERRE iiber sein Verf. mit, aus dem der Anteil 
D a GUERRES u . N i e p c e s  an der Erfindung der Photographie hervorgeht. (Buli. Soc. 
franę. Photogr. Cinematogr. [3] 20 (75). 68—-76. Marz 1933.) R ó l l .

Erich Stenger, Talbots Erstanspruche auf die Erfindung der Lichtbildnerei. Wieder- 
gabe von einem Briefe an A r a g o  u . einem an A. v. H u m b o l d t , in denen T a l b o t  
Anspriiche auf die P rioritat in  der Erfindung der Photographie gegenuber D a g u e r r e  
maeht. (Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochemie 31. 324—26. April 1933.) F r i e s e r .

Robert Capobns, Angelus Sala, Leibarzt des Herzogs Johann Albrecht II. v. Meclęlenburg-
Giistrow. Seine wissenschaftl. Bedeutg. ais Chemiker im 17. Jh. Berlin: Verl. Chemie
[Komm.: Haessel Comm. Gesch., Leipzig] 1933. (67 S.) 8°. lin M. 3.—.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Heinrich Rheihboldt, Apparatefiir den chemischen Unterrichl. Beschrieben werden: 

Róhrenofen u. Tiegelgluhofen aus Diatomitsteinen, Flammenbogenofen, FiiBe fiir 
Gasbomben, Thermoskop, Leitfahigkeitspriifer, Gasverdichter (vgl. C. 1931. II. 2265) 
u. GasmeBglocke. (Z. physik. chem. Unterr. 46. 97—105. Mai/Juni 1933. Bonn, Univ., 
Chem. Inst. Anorgan. Abtlg.) L o r e n z .

Gregory Paul Baxter und William Ernest Shaefer, Eine Revision des Atom- 
gewichts von Arsen. Der Vergleich von Arsentrichlorid mit Jodpentoxyd. Pruhere Arbeiten 
(vgl. C. 1933. I. 2794) haben ergeben, daB As.,0;, kein gutes Ausgangsmaterial ist, da 
es leicht Spuren von Reduktionsprodd. enthiilt. — A sC13 wird im Vakuum in verd. 
NaOH-Lsg. gel. u. m it einer durch Abwagen von [J20 6] hergestellten Jodsaurelsg. 
oxydiert (unter Zusatz von Na2H P 04 oder NaH2P 0 4, um das pn richtig zu dosieren). 
Die Herst. der reinen Reagentien wird beschrieben. H J 0 3 \vird iiber Ba( J 0 3)2 hergestellt 
u. bei 240° im Luftstrom entwassert; das Pentoxyd enthalt 0,0023% _W. u. 0,001% 
Luft adsorbiert. Zum SchluB wird m it 0,01-n. Arsenit oder Jodlsg. bis zu einem in 
Blindverss. festgestellten Jodgeh. titriert; fiir die zur Blauimg der Jodstarke nótig 
verbleibende Jodmenge wird korrigiert (35- 10_s g/ccm), femer wird das ph m it Phenol- 
phthalein u. Methylrot kontrolliert. Eine Anderung der Konz. des NaOH zur Hydrolyse

1*



4 A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  C h e m ie . 1933. II.

des AsC13 isfc ohne EinfluB auf dasResultat. — Unter AusschluB von vier zu beanstanden- 
den Verss. folgt ais Atomgewicht von As 74,916 ( J  =  126,917); 74,91 wird ais der 
wahrscheinlichste Wert hingestellt. J.>05 hat entgegen fruheren Annahmen die n. Zus. 
(J . Amer. chem. Soc. 55 . 1957—63. Mai 1933. Cambridge, Mass., Harvard Unir., 
T. Jeff. Cooligde jr. Chem. Lab.) W. A. Roth.

Gregory P . Baxter uud Chester M. Alter, Eine Revision des Atomgewichts von 
Indium . Vff. gehen von „99,99%ig.“ In  des Handels aus, in dem namentlich Pb u. 
Sn nacliweisbar waren. Durch Elektrolyse in HCULsg. wird das Metali geniigend rein 
erlialten. InCl3 u. InBr3 werden durch Erhitzen des Metalls im N2-Halogen-Strom her- 
gestellt, mehrfach sublimiert u. in ganz Yerd. H N 03 gel. unter Zuriickwagung der 
GefiiBsplitter. Die zur Fallung erforderhehe Menge Ag wird in der iiblichen Weise 
bestimmt. Aus InCl3: 3 Ag folgt das Atomgewicht 114,759, aus InBr3: 3 Ag 114,761. 
114,76 ist der sicherste Wert. (J . Amer. chem. Soc. 55 . 1943—46. Mai 1933. Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., T . Jeff. Coolidge jr. Chem. Lab.) W. A. R o t h .

K. T. Bainbridge, Die Massen von Neon20 und Bor11. Die Masse von Neon22 und 
der Zerfall von Fluor19. Ausfiihrlichere Wiedergabe der C. 19 3 3 . I. 3269 referierten 
Arbeit. (Physic. Rev. [2] 43 . 424—27. 15/3. 1933. Franklin Inst.) G. S c h m id t .

C. Zener, Einige Bemerlcungen zur Theorie des Austausches von Sclmmgungs- und 
Translationsencrgie. Vf. untersucht den Spezialfall des Energieaustausches beim Zu- 
sammenstoB eines Atoms mit einem Molekuł in der Kernverbindungslinie. Dieselbe 
Storungsmethode kann sowohl bei sanftem, ais auch bei steilem Potentialverlauf an- 
gewendet werden, falls die reduzierte M. des Systems geniigend klein ist. Zur Ab- 
schatzung der t)bergangswahrscheinlichkeiten dient ein Naherungsverf., das auch 
die Wrkg. eines VAN d e r  WAALSschen Kraftfeldes zu bcstimmen gęstattet. (Proc. 
Cambridge philos. Soc. 29 . 136—41. 31/1. 1933. Bristol, Wills Physic. Labor. 
U niv .) CLUSIUS.

M. A. Delaygue, t)ber die Lage der Yalenzelektronen im  Stickstoffatom: Unter- 
suchung des Drehvermdgens bei unsymmelrischen łertidren Aminen. Der Vers., Benzyl- 
methylanilin mittels d-Campher-/J-sulfosaure in die opt. Antipoden zu spalten, blieb 
ohne Erfolg. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 80—84. Jan. 1933.) L o r e n z .

L. S. O m stein, W- K ast und P. j .  Boum a, Krystallin-flussiger Charakter 
von Dipolflussigkeiten am Schmelzpunkt. Bei dielektr. Verlustmessungen an der 
krystallin-fl. Phase des p-Azoxyanisols, die die Existenz einer anomalon Dispersion. 
bei Freąuenzen der GróBenordnungen 105—106 bestatigten, wurde ein weiteres Yerlust- 
maximum in unmittelbarer Nahe des Ubergangspunktes krystallin-fl. ^  fest beob- 
achtet. Zur Deutung dieser Erscheinung, die bei allen Freąuenzen des angegebenen 
Beroiches u. sowohl bei Bteigender wie bei fallender Temp. auftritt, machen Vff. sich 
die VorsteUung, daB unmittelbar nach dem Schmelzen u. ebenso unmittelbar vor dem 
Auskrystallisieren auch der Teil der Moll., der in krystallin-fl. Phase nieht zu den typ. 
Sohwarmen zusammengefaBt ist, zu Gruppen assoziiert ist, die ihre GroBe schnell 
andern. Diese Deutung liiBt erwarten, daB auch bei Verbb., die keine krystallin-fl. 
Phaso besitzen, in unmittelbarer Nahe des F. vorubergehend solche Schwiirme exi- 
stieren, besonders wohl bei iloll. mit einem permanenten Dipolmoment, das die Asso- 
ziation begunstigen sollte. —: An Benzophenon angestellte Verss. ergaben im gleichen 
Freąuenzbereich wohl eine Andeutung des erwarteten Effektes. Besonders deutlich 
aber tr itt  er bei Messungen der elektr. Leitfahigkeit mittels kurzer GleiclistromstoBe in 
Erscheinung, dio wegen des uberwiegenden Anteils der Leitung am dielektr. Verlust 
zur Kontrolle angestellt wurden. Die Leitfahigkeit zeigt bei steigender Temp. nicht 
nur den zu erwartenden starken Anstieg am F., sondern unmittelbar nach Beendigung 
des Schmelzvorganges noeh ein sehr deutliehes Maśimum, nach dessen Durehlaufen 
erst der n. lineare Anstieg beobachtet wird. Weil es sich hier um Leitung durch Fremd- 
ionen handelt, muB der Yoriibergehenden Erhohung der Leitfahigkeit eine voruber- 
gehende VergroBerung der Ionenbeweglichkeit entsprechen. Diese liiBt sich durch die 
Annahme verstehen, daB in diesern kleinen Gebiet Schwarme existieren u. durch das 
elektr. Feld (120 Y/cm) orientiert werden. Zu fordern ist dabei nur, daB die Schwarme 
dem Durchgang von Ionen in der Achsenrichtung besonders kleinen Widerstand bieten u. 
daB ein geniigend groBes Dipolmoment, d. h. geuiigendo SchwarmgroBe vorhanden ist, 
dam it eine merkliche Orientierung eintritt. — Die Annahmen wurden durch ent- 
spreehende Messungen am p-Azoxyanisol bestiitigt. Aus den gemessenen Leitfahigkeits- 
erhohungen berechnen sich SchwarmgróBen von 5—100*10* Moll. — Kontrollverss. 
m it Yerbb. ohno Dipolmoment sind im Gange. Diese scheinen anzudeuten, daB ebenso
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wie fur die Esistenz einer krystallin-fl. Phase auch fur die voriibergehendo Schwarm- 
bldg. am F. das Dipolmoment nicht allein iuaCgebend ist. .Jedenfalls zeigt das dipol- 
freie, aber sehr unsymm. Naphihalinmól. innerhalb etwa 1° denselben Effekt. (Kon. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 35. 1209—12. 1932.) S k a l i k s .

A. Szent-Gyorgyi, Chemische und biologische Wirkungen der Ultraschallwellcn. 
Die Ultraschallwellen (Frequenz 723000/sec), die m it Hilfe einer Quarzplatte von 
35 X 35 X 4 mm erzeugt wurden, hatten nach Unters. von B. Gozsi keine spezif. Wrkg. 
auf EHRLICHs Carcinom. A. Szalay untersuehte die chem. Wrkgg.: Rohrzucker wird 
in Monosaccharide gespalten, dagegen bleiben Salicylphenylester, Diphenylather, Succin- 
imid, Methylal u. Benzophenondiphenylacetal nnverandert. Starkę, Gummiarabikum u. 
Gelatine werden depolymerisiert, wobei Starkę wahrscheinlich zu Dextrin abgebaut 
wird. (Naturę, London 131. 278. 25/2. 1933. Szeged, Univ., Inst. f. Med. Chemie.) E rb e .

P. H. Emmett und J. F. Shultz, Thennische Oasdiffusion —  die Hauptursache 
fu r  die Widerspriiche zwischen den Gleichgewichtsmessungen in  den Systemen Fe^O^H^- 
Fe-H20 , Fe^Oi-Hn-Fe.0-11,,0 und Fe0-H„-Fc-H.,0. Die stat. u. die dynam. Unterss. 
jener Gleichgewichte geben um 40% abweichende Resultate. Vff. untersuchen die 
stat. App. u. die friiheren MeBmethoden krit. Obige Diskrepanz beruht nicht, wie friiher 
(C. 1931. II. 1059) angenommen, auf einem Oberfliickeneffekt, sondern auf therm. 
Diffusion (C. 1932. II. 3190). Die zu dem Nachweis benutzte komplizierte Apparatur 
wird genau beschrieben u. abgebildet; sie erlaubt die Gase von der einen oder der anderen 
Seite iiber die feste Phase zu leiten u. Analysen des Gasgemischs am h. u. am k. Teil 
des Eohres vorzunehmen. F ur das System Fe0-H ;,-Fe-H20  ergeben sich so nach der 
stat. u. der friiheren dynam. Methode iibereinstimmende Werte fur (H,0)/(H„); z. B. 
bei 600° 0,334 u. 0,332, bei 800° 0,501 u. 0,499, fur 1000° 0,678 u. 0,669. Auch fur die 
beiden anderen Systeme ist der Unterschied der nach beiden Methoden erlialtenen 
Werte <  2% , geht das Gas aber in der umgekehrten Richtung, so daB es am breiten, 
k. Ende des R o h res analysiert u ird , so fallen die Gleichgewichtskonstanten zu hoch aus, 
sio nahern sich dann den hohen, von friiheren Forschem gefundenen. Rechnungen 
nach der CHAPJiANschen Formel (1916) iiber die therm. Diffusion in einem Gasgemisch 
in einem k.-h. Bohr ergeben, daB dieser Fehler die meisten Verss. gefalseht haben kann. 
Eigene Vcrss. bestatigen, daB das Verhaltnis (H20)/(H 2) am k. Ende 20—50°/o hóher 
ist ais am h. Die samtliehen eigenen u. fremden Verss. werden unter diesem Gesichts- 
punkt diskutiert. Eino Abbildung zeigt das enorme Streuen der vorhegenden Literatur- 
angaben. Durch eingehende Diskussion der H 20 /H 2- u. C02/C0-Gleichgewichte iiber 
Fe u. seinen Osydstufen wird eine sichere Kurye herausgescha.lt. — Die festen Phasen 
kónnen in den hier benutzten App. nicht analysiert werden. Die Temp., bei der Fe, 
FeO u. Fe30 4 m it einem H 20-H 2-Gemischkoexistentwird, ist nach den Messungen der 
Vff. 559°, nicht 570°. — Die besten (tLO)/(H„)-Verhaltnisse sind: 

ł FeO-Fe t ' Fe-Fe30 4
6 00°.....................  0,334 4 0 0 ° ......................0,107
7 0 0 ° .....................  0,419 5 0 0 ° ......................0,214
S 00°.....................  0,501 550°......................0,283
900°.....................0,603

1000°..................... 0,678
Vgl. auch nachst. Ref. (J . Amer. chem. Soc. 55. 1376—95. April 1933. Washington,
D. C. Fertil. a. Fixed Xitrogen Inyest., Bur. of Chem. a. Soils.) W. A. R oth .

P. H. Emmett und J. F. Shultz, Gleichgewicht in dem System Sn02-H^-Sn-H20. 
Indirekte Bereehnung der Werte fu r  die Wassergasgleichgewichtskonstanien. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die tlierm. Diffusion kann die Gleichgewichtskonstanten Sn02-H2-Sn-H20  von 
E a s t m a n  u. R o b in s o n  (C. 192 8 .1. 3025) gefalseht haben, Vff. messen sie neu zwischen 
650 u. 800° u. erhalten fur (H20)/(H 2) bei 650° 1,66, bei 700° 2,22, fur 750° 2,84, fur 800°
3,53, etwa 25% tiefer ais die friiheren Autoren. Die Werte werden indirekt aus SnO- 
C0-Sn-C02-Gleichgewichten u. dem Wassergasgleichgewicht berechnet, z. T. fur den 
EinfluB therm. Diffusion korrigiert. Die direkt gemessenen Wassergasgleichgewichts- 
konstanten (H a h n  1903, N e u m a n n  u. K o h l e r  1928) werden m it den aus MetaIloxyd- 
H2-Metall-H20  abgeleiteten yerghehen (400— 1000°). Die Ubereinstimmung ist be- 
friedigend; die Unterschiede sind 2—4%. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1390—95. April 
1933.) W. A. R o t h .

Arthur E. Hill, Herbert S. Willson und John A. Bishop, Ternare Systeme. 
XVII. Nalriumjodid, Kaliumjodid und Wasser. X V III. Natriumjodid, Natriumjodat 
und Wasser. (XVI. vgl. C. 1932.1. 1868.) Die Unters. des Systems N aJ-K  J-H 20  bei 8,

t F e 0 - F e ,0 4
6 0 0 ° ........................0,461
7 0 0 ° ........................1,16
8 S 0 ° ........................2,35
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25 u. 40° ergibt ais einzige existierende Bodenkorper K J  u. N a J -2 H20  u. keine weitero 
Verb. — Die Unters. des Systems N aJ-N aJ03-H20  bei den gleichen Tempp. zeigt 
erstens eine sehr erhebliehe Yerminderung der Loslichkeit des N a J0 3 durch N aJ  u. 
zweitens tr i t t  auBer den Bodenkorpern N aJ-2  H ,0  u. N a J0 3-5 H 20  beł 8° bzw. N a J0 3-
H ,0  bei 25 u. 40° bei allen 3 Tempp. noch eine feste Lsg. aus N a J0 3-5 H 20  u. N aJ •
2 H20  im Verhaltnis 1: 2 ais Bodenkorper auf u. zwar licgt der Existenzbereich der 
festen Lsg. zwischen einer dem molekularen Verhaltnis 1: 1 der beiden Salze ent- 
sprechenden Zus. u. der Zus., die dom molekularen Verhaltnis 1: 2 entspricht. (J . Amer. 
chem. Soc. 55. 520—26. Febr. 1933. New York, Departm. Chem. Univ.) R o m a n .

A. H. LoveleSS und w. Wright, Untersuchung iiber die Wirkung des Druckes auf 
das Oleichgewicht in  dem System C M Ą +  HJJ ^  C„Hr>OH. Der Aufbau einer Druck- 
apparatur bis zu 100 at, in der Athylen iiber einen Katalysator geleitet u. die Rk.- 
Prodd. abgefangen werden, wird in allen teolm. Einzelkeiten an Hand zahlreicher 
Figuren ausfuhrlich besehrieben. In  einem Anhang werden die thermodynam. Bedin- 
gungen des Systems diskutiert. (J. Roy. teehn. Coli. 3. 65—78. Jan. 1933.) G u n t h e r .

J. Arvid Hedvall, Reaklionsvermdgen in festem Zustand. (Vgl. C. 1933- I. 1892.) 
Vf. sebildert die Entw. des Problems dor Rkk. in festem Zustand u. den EinfluB ver- 
schiedener Faktoren (Warmezufuhr, Deformation, Fremdbestandteile im Gitter, yer- 
schiedeno Strakturumwandlungen, Gitterbauveranderungen durch Bestrahlung) auf 
den Rk.-Verlauf, teilweise auf Grund sehon veroffentliehter Arbeiten. Bei B i u. Cu 
zeigt siok eine bei 75 bzw. 70° eintretende Strukturiinderung in einem Maximum der 
Lósungsgeschwindigkeit in yerd. H N 03 (bei Bi aueh in J-KJ-Lsg.). — Bei der Rk. 
in festem Zustand zwischen CaO u. NiCl2 u. bei der Zers. von PbC03, P b 0 2 u. B a02 
laBt sich kein Unterschied im Verh. von m it Rontgenstrahlen behandelten u. un- 
bestralilten Ausgangsstoffen erkennen. (Syensk kem. Tidskr. 45. 80—106. April 1933. 
Góteborg, Chalmers Techn. Inst., Lab.) R. K . M u l l e r .

J. Arvid Hedvałl, tfber den Einflup von Knjslallumwandlungen oder Gitterzerfall 
a u f die Beaktionsfahigheit in festem Zu-stande. Nach einem tlberblick iiber das Gebiet 
der chem. Reaktivitiit fester Korper wiederholt Yf. zusammenfassend seine Unterss. 
iiber den EinfluB yon Krystallumwandlungen oder Gitterzerfall auf die Rk.-Fakigkeit 
im festen Zustande. Wahrend der Krystallumwandlungen findet im Gitter ein mehr 
oder weniger rasch yerlaufender Umsturz sta tt, die Beweglichkeit, das Platzwechsel- 
yermogen der Gitterbausteine u. damit die Rk.-Fahigkeit werden diskontinuierhch 
groBer. Fur die zum Beweis angefiihrten Verss. vgl. Originaheferate (C. 1932.1. 1750 u. 
altere Arbeiten). (Metali u. Erz 30. 168—71. Mai 1933. Góteborg, Lab. f. chem. Tech
nologie d. Techn. Hochsch.) E. H o f f m a n n .

Max Bodenstein, Sind wirklich Wasserspuren notig fu r  das Eintreten mancher 
ćhemisćher Reaktionenl Es gibt 3 Gruppen von Beobachtungen, wo Spuren yon W. 
zur Einleitung chem. Rkk. notwendig sind. Wenn zum Fortschritt der Rk. das Durch- 
setzen fester Grenzflilchen notwendig ist, konnen diese durch feste tłberziige des Rk.- 
Prod. geschiitzt werden. In  einer adsorbierten W.-Schicht vermag das Rk.-Prod. zu 
krystallisieren, so daB eine Durchdringung móglieh ist. Die durch intensivo Trocknung 
auftretende Erhóhung des Siedepunktes ist nach neueren Experimenten auf Oberhitzung 
zuriickzufuhren. Die Gasrkk. erórtert Vf. im AnschluB an T b a m m  (C. 1923. I I I .  1131) 
Das Ausbleiben der Rk. zwischen NK3 u. HC1 nach langer Trocknung kann noch nicht 
eindeutig erklart werden. Dagegen laBt sich bei 12 Gasrkk. zeigen, daB der Trocknungs- 
effekt immer parallel geht mit dem Vorhandensein einer ICettenrk., auch im Falle der 
HCl-Zers. u. der C02-Zers., wo die Gegenrkk. Kettenrkk. sind. Auch die Verbrenmmgs- 
rkk. yon P, S u. C sind durch Trocknung gehemmte Kettenrkk. F ur die B ldg. yon HC1 
hat Vf. gemeinsam m it F. B e r n r e u t h e r  nachgewiesen, daB der von COEHN u. seiner 
Schule gefundene Trocknungseffekt nicht existiert, sondern daB in diesen u. ahnlichen 
Fallen angenommen werden muB, daB die K ette durch das — yerunreinigende — 
Trockenmittel abgebroehcn wird. Die Einleitung der CO-Oxydation durch Wasser
spuren ist dagegen reell u. trag t den Charakter einer Katalyse durch Zwischenrk. Die 
Kenntnis der Kettenrkk. gestattet also in den meisten Fallen den EinfluB von W.- 
Spuren zu deuten, falls sie iiberhaupt notwendig sind. (Z. physik. Chem. Abt. B. 20. 
451—59. April 1933. Berlin, Physik.-chem. Inst. d. Uniy.) B r a u e r .

E. E. Aynsley, T. G. Pearson und P. L. Robinson, Neue experimenłelle Er- 
gebnisse in  der Schwefd-Wasserstoffreaktion. Die Unterss. yon B o d e n s t e in  iiber 
die HoS-Bldg. aus den Elementen, die in zugeschmolzenen GefaBen m it einem Uber- 
schuB"von S2 bei Tempp. yon 234—356° angestellt wurden u. zwei yerschiedene Temp.-
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Koeff. flir diescs Gebiet ergaben (C. 1899. II. 331), sind von N o p .r is h  u . R i d e a ł  
(C. 1924. I. 1332), welche nach eincr Strómungsmethode in N2-Atmospharo arbeiteten, 
kritisiert worden. Die Verss. der Yff. ergeben, daB N2 entgegen den Vermufcungen von 
NoRRISH u . R i d e a l  die Rk. beeinfluBt, daB die Glaswand keinen EinfluB hat, wohl 
aber die Oberfliiehe des fl. S2, u. daB die Rk.-Geschwindigkeit proportional der H„- 
Konz. u. der Wurzel aus der S2-K oiiz. ist. Die heterogeno Rk.-Geschwindigkeit ist 
der S2-Oberflache proportional. Die Unterss. uber die moglicben Kettenmechanismen 
werden fortgesetzt. (Ńature, London 131. 471—72. 1/4. 1933. Univ. of Durham, Arm
strong College, Newcastle upon Tyne.) B r a u e r .

P. Mondain-Monval und Roger Wellard, Uber die direkłe Oxydation von Acetylen 
durch Luft. Vff. erhitzen A celylcn-LufIgcmiachc, die bei Raumtemp. Atmospharondruck 
haben, bei konstantem Vol. in einem GefaB aus Jenaer Glas. Bei einer Erhitzungs- 
geschwindigkeit yon 40°/Min. tr i t t  bei einem Acetylengeh. von 17 bis 85 Vol.-°/o Explo- 
sion bei desto hoherer Temp. ein, je kleiner der Acetylengeh. ist, im Mittel bei 310°. 
Bei einer geringeren Erhitzungsgeschwindigkeit, namlioh 25°/Min., ist das Explosions- 
gebiet kleiner (Acetylengeh. zwischen 35 u. 70 Vol.-%) u. auBerhalb diesea Gębietes 
tr i t t  Druckabnahme gerade bei der Temp. ein, bei der bei schnellerer Erhitzung Explosion 
erfolgen wiirde, welche tief unter der Polymerisationstemp. des Acetylens (470°) liegt. 
Bei einer Erhitzungsgeschwindigkeit von nur 10°/Min. tra t bei keiner Zus. Entflammung 
ein, die Druckabnahme war ausgepragter ais zuvor u. von einem grunen Lcuchten 
begleitet. Bei Unterbrechung des Vers. wurde ein gelbbrauner Óltropfen erhalten, der K  J  
sehr heftig oxydiert, Fuchsin-Schwcflige Siiure intensiv violett farbt u. auch sonst in 
jeder Beziehung den von M o n d a in - M o n y a l  u . Q u a n q u i n  (C. 1931. II. 2681 u. friiher) 
bei der langsamen Oxydation von gesatt. KW-stoffen erhaltenen Peroxyden ahnelt. 
Dieso Peroxyde halten Vff. fur die Urheber der Explosionen, u. das griine Leuchten ist 
auch durch ihre Zers. bedingt. Eerner erhitzen Vff. Acetylen-Luftgemische, die bei 
Raumtemp. einen Druck von 4 kg/qcm haben bei konstantem Vol. in einer Stahlbombe. 
Es zeigt sich kierbei, daB die Explosionstemp. durch die Ggw. von Fe u. Rost nicht 
merklich beeinfluBt wird, wiihrend die Polymerisationstemp. des Acetylens um 50° 
herabgesetzt wird. Ebenso wio bei Atmospharondruck kommt es bei diesen Verss. 
sehr auf die Erhitzungsgeschwindigkeit an. Bei langsamer Erhitzung tr itt  auch hier 
keine Explosion auf u. bei 220° enthalt das Gasgemisch bereits C02 u. Aldehyde, fiir 
die Euchsin-Schweflige Sauro ein sehr empfindliches Reagens ist. Mit K J  tr it t  hin- 
gegen keine Rk. ein. Bei schnellerer Erhitzung (in 15 Min. von 20 auf 220°) tr itt  bei 
einem Acetylengeh. von 20 bis 70 Vol.-% Explosion bei 235—214° ein, wobei ein 
schwarzer Raueh u. eine erhebliche Menge HCN gebildet wird. Vor der Explosion ist 
schon CO,, HCHO u. CH3-CHO nachwoisbar. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 
1226—28. 24/4. 1933.) L. E n g e l .

Gaston Charlot, Ober die katalytische Oxydation von organischen Yerbindungen im  
dampfformigen Zustand. (Vgl. C. 1932. I. 2162.) Vf. leitet Luft, die den Dampf einer 
organ. Substanz mit einem Partialdruck yon 12 mm Hg enthalt, iiber einen h. Kataly- 
sator u. bestimmt die Geschwindigkeit der COa-Bldg. Untersueht wurde: Toluol, 
Diplienylmetlian, Naphthalin, A ., Heptan, Benzylalkohol, Xylol u. Benzoesdure u. einige 
andere Substanzen, bei denen die Vers.-Ergebnisse nicht angegeben sind. Bei Ver- 
wendung von MgO, M o03 oder W 03 ais Katalysator beginnt die Rk. bei ca. 350° bei 
allen organ. Substanzen u. die Rk.-Geschwindigkeit steigt bei MgO schneller m it der 
Temp. an ais bei Mo03. Mit NiO  ais Katalysator beginnt die Rk. bei allen Substanzen 
bei 250° u. die A ktiyitat des Katalysators erhoht sich wiihrend des Vers., so daB man 
bei Wiederholung groBere Rk.-Geschwindigkeiten bekommt. Aus diesen Verss. leitet Vf. 
die Regel ab, daB ein Katalysator bei einer bestimmten Temp. eine bestimmte Menge 0 2 
pro Zeiteinheit bei der vollstandigen Oxydation einer Substanz verbraueht, unabhiingig 
davon, welche Substanz oxydiert wird. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 196. 1224—26. 
24/4. 1933.) L. E n g e l .

Erich Pietsch, Uber den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaflen, 
insbesondere zwischen Struktur und kalalytischer Aktivitat von Feslkorpern. Zusammen- 
fassender Vortrag der bereits friiher (C. 1932. II. 117) referierten Arbeiten. Vf. nimmt 
an, daB in den akt. Zentren eine besonders lockere Koppelung der Elektronen vorliegt, 
die das energet. bevorzugte Verh. hervorruft. Diese Annahme erlaubt, zahheiche 
neuere Beobachtungen zwanglos zu erklaren, da sowohl in akt. Stellen von Oberflachen 
der Festkórper ais auch in katalyt. akt. Zwischenzustanden eine solche lockere Elek-
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tronenbindung vorliegen diirfte, durch die das energet. bevorzugte Verh. hervorgerufen 
wird. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 223—24. 21/4.1933. Berlin.) R o m a n .

Karl Przibram, Bemerkungen uber das rmturliche blaue Steinsalz. I II . (II. vgl. 
C. 1930. I I .  194.) Es werden Abbildungen von blauem Steinsalz mitgeteilt, welche die 
Ausbildung von Diffusionshofen u. die Anordnung der Farbę nach Anwachszonen u. 
nach Gleitflachen zeigen. (S.-B. Akad. Wiss. Wien Abt. I l a  141. 567—69. 1932. Wien, 
Inst. f. Radiumforsch.) S k a l ik s .

Karl Przibram, Rekrystallisation und Verfarbung. I II . (II. vgl. C. 1931.1. 3647.) 
Der Blauumschlag des gepreBten u. bestrahlten Steinsalzes laBt sich noch bis herab 
zu 100 kg/qcm Belastung u. etwa 2%  Stauchung yerfolgen. Dio Rekrystallisations- 
geschwindigkeit ist ehera ls  Funktion der Stauchung ais des Druekes aufzufassen. — 
Die friiher gefundeno Hemmung der Rekrystallisation durch Bestrahlung wird durch 
neue Verss. m it hochgepreBten Stiicken (10000 kg/qem u. daruber) bestatigt u. auch 
bei KCł u. KBr festgestellt. KBr zeigt besonders rasche Rekrystallisation. (S.-B. 
Akad. Wiss. Wien Abt. I l a  141. 639—43.1932. Wien, Inst. f. Radiumforsch.) Sk a l i k s .

Karl Przibram, Zur Plastizitdt und Hartę von Alkalihalogenidkrystallen. Die 
friiher (C. 1932. II. 2923) gefundene empir. Plastizitiitsregel wird durch zahlreiche 
Verss. an NaCl bestatigt u. auch auf KCl u. K B r  ausgedehnt. Brinellhartemessungen 
an Steinsalz, KCl u. KBr zeigen u. a. die Verfestigung durch Druck u. dio Entfestigimg 
durch Rekrystallisation, sowie eine im Verglcich zu anderen Steinsalzproben wesentlich 
groflere Harto an einem besonders tief gefarbten natiirlichen Blausalz. (S.-B. Akad. 
Wiss. Wien Abt. I la  141. 645—49. 1932.) .. Sk a l ik s .

N. A. Brilliantow und I. W. Obreimow, Ubcr das Tempem plasti-sch deformierter 
Sleinsalzkrystalle. Steinsalzwurfel wurden durch Druck (1,8-—2,0 kg/qmm) senkrecht 
zur Wurfelflache deformiert. Von dem Krystall wurde dann eine etwa 1 mm dicko 
Platte abgeschnitten, auf 0,2—0,1 mm abgeschliffen u. hierauf unter dem Polarisations- 
mikroskop untersucht. Die Best. der Doppelbrechung ergibt ein MaB fiir die im Krystall 
verbliebenen Spannungen. Das Erhitzen der deformierten Krystalle wurde in einer 
einseitig geschlossenen, dunnwandigen Glasróhre ausgefiihrt, die von Dampfen hoch- 
siedender Fil. umspiilt wurde (Naphthalin: Kp. 218,0°, Benzophenon: Kp. 203,9°, 
Schwefel: Kp. 444,6°). Das Erlutzen dauerte 20—1280 jSlinuten. — Die Richtung 
der Spannungen [parallel (011)] im Krystall wird durch das Tempem nicht geandert; 
doeh nimmt ihre Starkę ab bis auf den Anfangswert. Die Geschwindigkeit der 
Spannungsyerminderung nimmt m it steigender Temp. rasch zu. Vff. waren der Ańsicht, 
daB diese Spannungsverminderung die Folgę einer Erniedrigung der Plastizitatsgrenze 
bei hohen Tempp. sei. Sie erwarteten demzufolge eine rasche Erniedrigung der Rest- 
spannungen bis zur FlieBgrenze, yon da ab jedoch Konstanz der Spannungen. Diese 
Erwartung ist durch die Verss. nicht bestatigt worden. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 
83—91. 1933. Charków, Ukrain. Physikal.-Techn. Inst.) Sk a l i k s .

P. A. Palibin und A. I. Froiman, Eine Methode zur Erzeugung von 
Einkrystallen mit vorgegebener Achsenorientierung. S ta tt der abgeschmolzenen 
Capillare der BaiDGMANschen Methode wird eine offene Capillare ver\vendet, 
die sich in einer dunnwandigen Glaskugel m it der Metallschmelze befindet. Bei der 
Abkiihlung orientieren sich die Keime m it der Flachę der dichtesten Packung der 
Atonie tangential zur abkiihlenden Wand. Bei hesagonalen Gittern bilden sich also 
Krystallistionskeime, dereń hesagonale Achsen m it den Radien der Kugel zusammen- 
fallen. Von diesen radial wachsenden Krystallchen wachst eins in die Capillare hinein u. 
bildet den Ursprung fiir einen Einkrystall, der sich in dem an die Capillare angefugten 
Rohr ausbildet. J e  naeh dem Winkel zwischen Rohr u. Capillare laBt sich jede ge- 
wunschte Achsenorientierung erzielen. — Die Methode ist an Zn, Cd u. Sn erprobt 
worden. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kiistallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. 
Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85- 322—25. April 1933. Leningrad, Physikal.- 
Techn. Inst.) Sk a l ik s .

Raymond Hocart, Die Ońentierung von Arsenolith und Senarmontit durcli Glimmer. 
Wenn man in einer Spalte eines Glimmerkrystalls ein wenig Arsenolith (As20 3) oder 
Senarmontit (Sb20 3) sublimiert, so bilden sich kleine Krystallchen aus, die bzgl. des 
Glimmerkrystalls in ganz bestimmter Weise orientiert sind. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 196. 1234—35. 24/4. 1933.) L. E n g e l .

Frederick Piescott, Modem chemistry: the romance of modern chemical discoveries. London: 
Low 1933. (384 S.) 8°. 6 s .n e t.
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Rofcert Schwarz, Vom cliemischen Uenkcn. Rede bei d. Yerfassungs-Feier d. Johann Wolf
gang Goetke-Univ. am 23. Juli 1932. Frankfurt a. M.: Bechhold 1933. (18 S.) gr. 8°.
=  Frankfurter akademische Reden. 3. M. —.80.

F. Zambonini, Lezioni di chimica generale inorganica ed organica. Napoli: Lucet 1932.
(33S S.) 8°. L. 42.

A,. A to m stru k tu r. R adiochem ie. Photochem ie.
R. Frisch und E. Segrć, Untersuchungen uber die Raumąuantelung. (Vgl. C. 1933. 

I. 734.) (Nuovo Cimento 10. 78—91. 1 Tafel. Febr. 1933.) R. K. M u l l e r .
P. A. M. Dirac, V. A. Fock und Boris Podolsky, Uber Quantenelekłrodynamik. 

(Physik. Z. Sowjetunion 2- 468—79. 1932. Cambridge, Leningrad u. Charków.) S k a l .
K. Nikolsky, Die Wechselwirkung von Ladungen nach der Diracschen Theorie. 

(Physik. Z. Sowjetunion 2. 447—52. 1932. Leningrad, Physikal. Inst. d. Akad. d. 
Wiss.) Sk a l ik s .

TJ. Crudeli, Uber die Anwesenheitswahrscheinlichkeit des Eleklrons nach der Wellen- 
mechanik. (Nuovo Cimento 10. 52—56. Febr. 1933. Cagliari, Univ.) R. K. Mii.

K. Lark-Horovitz und H. J. Yearian, Neue Eleklronenbeugungsringe in Zinkoxyd 
und ihre Deuiung. Das von einem elektr. Bogen zwischen Zn-Elektroden abgelagerte 
ZnO-Pulver wurde untersucht. Elektronen von 6—20 kV Geschwindigkeit. Neben den 
gewóhnlichen Beugungsringen, welche dem Rontgenogramm entsprechen, wurden 
Beugungsringe m it dem halben Durchmesser von (100) u. (002) beobachtet. • Diese 
Ringe sind viel weniger intensiv ais die anderen. Wenn man annimmt, daB auBer deh 
gewóhnlichen Interferenzen von fest gepackten Krystalliten (n / .=  2 d sin ■&) auch 
solche von lose gepackten auftreten, wobei dann an der Oberflache jedes Krystallits 
Brechung stattfindet: n /. [1 — {4 d -j\50 n-} F0]'/« =  2 d sin &, wo d =  Gitterabstand, 
n — Ordnung der Reflexion u. V0 — inneres Potential des Krystalls, dann lassen sich 
die beobachteten Ringe durch ein inneres Potential von 4 V deuten. (Physic. Rev. [2] 
43. 376—77. 1/3. 1933. Purdue Univ.) S k a l ik s .

Pierre Auger und Gabriel Monod-Herzen, Ober die Zusammenstófie zwischen 
Neutronen mid Protonen. Wird H„ der Wrkg. der Strahlung einer Be-Quelle, die von 
Po-a-Teilchen bombardiert wird, ausgesetzt, so erscheinen schnelle, ionisierende 
Teilchen, die beirn Durchgang der Neutronen herausgeschleuderte Protonen darstellen. 
Mittels der WiLSON-Methode Yersuehen Yff. die Art des ZusammenstoBes zwischen 
Neutronen u. Protonen aufzuzeigen. In H2 werden zwei voneinander getrennte Strahlen- 
gruppen erhalten. Die erste Gruppe entspricht schnellen Protonen, wahrend die zweite 
Gruppe von langsamen Protonen herriihrt, dereń Energie etw7a 1/,0 derjenigen der 
ersten Gruppe betragt. F ur die beiden Bahnentypen werden verscliiedene Statistiken 
der ZusammenstoBwinkel ausgefiihxt. -— I. Schnelle Protonen. Diese Bahnen rufen 
zahlreiche /?-Strahlen hervor, die die Fortpflanzungsrichtung erkennen lassen. Sie 
durchlaufen unabgelenkt die ganze Kammer. Ih r Ursprung ist oft im Gase selbst zu 
suehen. Die Winkelverteilung liegt symmetr. um 45°, abgesehen von einer kleineren 
Gruppe, dereń symmetr. Yerteilung um 85° liegt. Dieser W ert entspricht der Ver- 
teilung, die man beim reibungslosen ZusammenstoB von zwei Kugeln erwarten wiirde, 
woraus hervorgeht, daB man in erster Annaherung Proton u. Neutron ais zwei elast. 
Kugeln betrachten kann. — II. Fur den Fali langsamer Protonen laBt sich die Reich- 
weiterichtung der Bahnen nicht erkennen. Alle gemessenen Bahnen haben ihre beiden 
sichtbaren Enden im Gase. Die Langenverteilung im H 2 ergibt ein Maximum der 
Anzahl bei 3 mm Lange. Auflerdem ist eine sehr deutliche Gruppe m it einer mittleren 
Reichweite um 5 mm Torhanden. Die Richtungsyerteilung ist im yorliegenden Falle 
ziemlich verschieden von der der schnellen Protonen. Das Maximum liegt bei 65° 
u. die Verteilung ist nicht vollig symmetr. um diesen Winkel. Ebenfalls wurde nach 
einer Abhangigkeit zwischen dem Winkel u. der Reichweite der langsamen Protonen 
gesucht. Die mittlere Reichweite der Strahlen zwischen 0 u. 55° ist die gleiche wie 
die Reichweite der Protonen, die unter Winkeln zwischen 55 u. 90° emittiert werden. 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse eindeutig die Existenz einer Gruppe langsamer Neu
tronen, da schnelle Neutronen keine Protonen geringer Energie herauswerfen konnen, 
die in der ursprunglichen Richtung yerlaufen. Andererseits erklart sich die Verteilung 
u. die Unabhangigkeit der Reichweiten gegeniiber dem ZusammenstoBwinkel durch 
eine sehr starkę Diffusion dieser langsamen Neutronen durch die Materie, die die 
W il s o n -Kammer umgibt. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1102—04. 10/4. 
1933. Paris.) " G. S c h m id t .
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A. v. Grosse, Die Masse des Neutrons und der Aufbau der Atomkeme. In  der 
Theorio der Atomkeme erheben sick groBe Schwierigkeiten wegen der Differenz in der 
Energieomission einer Substanz wahrend eines /3-Zerfalls. Nach der Entdeckung des 
Neutrons kónnen diese Schwierigkeiten behoben werden, wenn angenommen wird, daB 
die Massen aller Neutronen nieht ident. sind, sondem Werte iimerhalb eines kleinen 
Gebietes besitzen, die den Grenzen der Energiebreite in den /9-Spektrcn entsprechen. 
Das Verh. soleher Neutronen in den Kernen wiirde prakt. glcick sein, bis sie in Protonen 
u. Elektronen zerfallen, welche versckiedene Energie fiir jeden Kern besitzen wiirdcn. 
Aus der Gultigkeit dieser Annahme wiirde folgen, daB die Massen der ICerne, die solche 
Neutronen enthalten, innerhalb eines kleinen Gebietes liegen, was m it einem Massen- 
spektrographen m it genugend groBer Empfindliehkeit nachgewiesen werden kónnte. 
(Physic. Rev. [2] 43 . 143. 15/1. 1933. Cliikago, Univ.) G. S c h m id t .

William D. Harkins, Das Neutron, der Atomkem und die Massendefekte. Fiir den 
Aufbau der Atomkerne werden zwei allgemeine Theorien vorgeschlagen. I. Der Kern 
ist gróBtenteils aus a-Teilcben aufgebaut ( H a r k i n s  u . W ils o n )  u . II. die HARKINS- 
MASSONsehe Kernformel. Eine Fassung dieser Eormel deckt siol) mit der HEISENBERG- 
schen Tkeorie. Dio Gesamtanzakl der Neutronen ist N  — Z  +  J , wo Z, die Anzahl 
der Neutronen, die m it Protonen yerbunden sind, angibt u. J  die Anzalil der freien 
Neutronen bedeutet. Dio Bindungsenergie eines Protons m it einem Elektron ist 1-10° 
e. V., die eines Neutrons m it einem Proton, was H 2 ergibt, ebenfalls 1 • 10° e. V. ist, 
wahrend die Bindungsenergie zweier / i 2-At-ome, dio ein He-Atom ergeben, 23-10° e. V. 
ist. Die Kopplung von Neutronen u. freien Protonen im He-Kern enthalt eine Bindungs
energie, dio 12-mal so groB ist wie die Summę der Bindungsenergien eines Protons u. 
eines Elektrons u. eines Neutrons u. eines Protons. Wenn ein Neutron in ein a-Teilcken 
eindringt, ist es so starken Polarisationskraften ausgesetzt, daB, falls es nieht yollig 
seine Eig. verliert, es sich von einem Neutron, das nieht auf diese Woise im Kern ge- 
bunden ist, unterseheidet. Die angenaherto Bindungsenergie fiir die Vereinigung 
eines Atoms m it einem Proton, Neutron oder H2-Kern wird fiir viele Palle wiedergegeben. 
Die Bindungsenergie fiir die Vereinigung einer a/2-Gruppe ist viel gróBer, wenn die 
Anzahl soleher Gruppen im Kern gerade ist, ais wenn diese Zahl ungerade ist. Rclatiy 
hohe Werte werden aueh fiir die Vervollstandigung eines a-Teilchens dureh ein Proton 
erhalten. Der Massendefekt pro a-Teilehen wiichst schnell mit der Anzahl der a-Teilcken, 
im Gegensatz zu G am ow s Eormel, bis zur M. 52 u. nimmt dann langsam m it dem Atom- 
gewieht ab. (J . Amer. chem. Soc. 55 . 855—57. Febr. 1933. Univ. of Chicago.) G. Schm .

Pierre Auger und Gabriel Monod-Herzen, Uber die Neutronenemission durch 
Aluminium unter der Wirkung der a.-Teilchen. Durch Verss. m it der W iLSO N -K am m er 
wird die von Cu r ie  u . J o l io t  (C. 19 3 3 . I .  3273) gefundene Neutronenstrahlung aus 
Al unter dem EinfluB der a-Strahlen bestatigt. Die Strahlenąuelle bestand aus einem 
Flaschchen, welckes Al-Pulver u. RaEm (280 Millicuries) enthielt. Die von dieser Quelle 
ausgehendo Strahlung muBte vor E intritt in die W iLSO N -K am m er eine dicke Pb- 
Schicbt durchlaufen. Die K am rner war mit feuchtem H 2 bei At.-Druek gefiillt. Unter 
diesen Versuchsbedingungen wurden 500 Doppelaufnahmen erhalten, auf denen ins- 
gesamt 4 Baknen positiver Teilchen auftraten, die vollkommen ident. m it denen waren, 
die in Be erhalten wurden. 2 dieser Baknen riihren von schnellen Protonen her u. 
liegen in der Richtung der einfallenden Strahlung. Die beiden anderen sind kurz u. 
stellen Protonen sckwacker Energie dar (etwa 100 k e. V.). Aus dem Ergebnis kann 
geschlossen werden, daB die Neutronenemission aus Al viel geringer ist ais diejenige 
aus Be unter den gleichen Versuchsbedingungen. Sie besitzt die gleichen Eigg. u. es 
finden sick besonders die langen u. kurzeń Bahnen in H2 wieder. Eine eventuell vor- 
handene y-Strahlung des Al liiBt sich nieht analysieren. (Ć. R. hebd. Seances Acad. Sci. 
196 . 543. 20/2. 1933. Paris.) G. Sc h m id t .

William D. Harkins, David M. Gans und Henry W. Newson, Ein Neutron hoher 
Geschmndigkeit und Energiebezieliungen beim Kernzerfall durch nichteingefangene Korpus- 
kularteilchen. Auf einer photograph. Aufnahme, welche von dem Zerfall von Arl ‘ durch 
Einfangen eines Neutrons yon Be erhalten wurde, erschien eine lange Bakn des jB-Kerns. 
Die Energie des Neutrons, welckes den Zerfall bewirkte, wurde zu 16-10° e. V. be- 
recknet. Dieser W ert ist etwa doppelt so groB wie der gewoknlick fiir scknelle Protonen 
angegebene (7,8 • 10° e. V.). Die Gesckwindigkeit dieses Neutrons ergab sich zu 5,6 -109 cm 
pro Sekunde. Aus der M. 9,0155 des Be-Atoms wird gefunden, daB der Energicbctrag 
von 6,9-106 e. V. durch die Massenveranderung bei der Rk. m it einfallenden a-Teilchen 
entsteht, yorausgesetzt, daB C1- gebildet wird. Die a-Teilchen, die bei der Zertriimmerung
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von Be benutzt wurden, stammen von TliC', welche fiir dio gróBore Gesckwindigkeit 
eine Energie von 8,8-106 e. V. besitzen. Werden keine -/-Strahlen emittiert, so ist die 
zur Verfiigung stehende Energie 15,7 • 10® e. V. u. unter Beriicksicktigung der kinet. 
Energie des 0 12-Kerns belauft sich die maximale Energie des Neutrons auf 14,7 • 109 e. V. 
Die groBe beobachtete Energie deutet darauf kin, daB der Energiebetrag, der fiir die 
Bldg. der -/-Strahlen verwendet wird, bei der Neutronenemission 0 oder sehr klein ist. 
Wird das Neutron nicht eingefangen, so yerlauft die Rk. am kaufigsten nach folgendem 
Schema: N l i  — >• B 10 +  H i . Der Massendefekt A m  betragt 0,0077 Masseneinlieiten, 
was einem Energiebetrag von 7,1-10° e. V. entsprieht. Somit muB das Neutron (7,1 +  
4,4)-10° e. V. yerlieren. Dio kinet. Energie von Be10 u. H i betragen 1—3-10° e. V., 
so daB insgesamt 9-106 e. V. aus dem Verlust der kinet. Energie des Neutrons erhalten 
wird. (Physic. Rev. [2] 43. 584—85. 1/4. 1933. Chicago, Univ.) G. Sc h m id t .

W. F. Libby und W. M. Latimer, Die Radioaktivitdt von Lanlhan, Neodym und 
Samarium. Unabhangig von HEVESY u. P a h l  (C. 1933. I .  1403) haben die Vff. an 
Sm u. anschlieBend auch an Nd u. La R adioaktm tat beobachtet. Mctkode nach L ib b y  
(C. 1933. I. 3219) mit GEiGER-M uLLER-Zahler. Die zu untersuchenden Salze wurden 
ais dunne Filme auf der Innenseite einer Glasrohre niedergeschlagen, diese wurde 
hierauf iiber den Zahldraht geschoben. Die Aktivitaten der La- u. Nd-Proben werden 
dureh 0,07 mm Al nicht wesentlich geschwacht, sehr stark dagegen dio von Sm. La u. 
Nd sind also hauptsachlich /5-Strahler, Sm ist ein a-Strahler. Die A lctm tat yon Nd 
ist etwa 2,5-mal so groB m e die von K ; dio von La ist das 8- u. dio von Sm das 3-fache 
der K -A ktm tat. Die Radioaktivitiit stammt wahrscheinlich von unstabilen Isotopen, 
doeh ist die Ggw. von Spuren Ac nicht ganz ausgeschlossen. — Eine sehr reine Probe 
von Gadoliniumsulfat zeigte keine R adioaktm tat (auf mindestens 2°/0 der K-Aktiyitat 
genau). (J. Amer. chem. Soc. 55. 433— 34. Jan. 1933. Berkeley, Univ. of California, 
Dept. of Chem.) " S k a l ik s .

W. E. Gamer und C. H. Moon, Beschleunigung der Zerselzung von Bariumazid- 
krystallen durch die Emission von Radiumeinanation. Dehydratisierte Krystałle von 
Ba-Azid zers. sich meBbar oberhalb 100° u. geben dabei N2 ab. Es besteht eine 
Induktionsperiode, die ahnlich der ist, die bei Hg(CNO)2 beobachtet worden ist. Die Rk. 
breitet sich von den Zentren des metali. Ba aus, dio an der Oberfliiche u. im Innern des 
Krystalls gebildet sind. Die Induktionsperiode wird abgekiirzt u. die Geschwindigkeit 
der Keimbldg. nimmt zu, wenn die Kryatallo der Emission eines R a Em-kaltigen Prap. 
ausgesetzt werdon. Bei 110° wird dio Induktionsperiode von 120 Min. auf 55 Min. ab- 
gekurzt, u. die Beschleunigung der Rk. wird yerdreifacht, wenn die Intensitat der 
Emission des Em-Prap. ungefiihr 1 Millicurie betragt. (Naturo, London 131. 513. 8/4. 
1933. Bristol, Univ.) G. S c h m id t .

W. Vogt, Radioaktive Gesteinsuntersućhungen mit dem Geiger-Miillerschen Zahlrohr. 
Die Unterss. der Emanation im Erdinnem erfordern einfach u. rasch arbeitende 
Methoden zur Best. geringer Radioaktiyitaten von Gesteinen (GróBenordnung 10-13 g 
R a pro g Gestein). Fiir die genaue Messung der Radioaktivitat kommen hauptsachlich 
die Emanationsmethode u. die y-Strahlenmethode in Frage. Dio Aktivitatsmessungen 
wurden im vorliegenden Falle m it dem Zahk-ohr yersucht, indem man die Strahlung 
von etwa 1000 g desGesteins auf dasRohr wirken HeB. DerVorteil desZahlrohrs vor der 
Ionisationskammer besteht hauptsachkch in der gesteigerten EmpfindUchkeit, so daB 
man hier schon m it einem kleinen MeBraum auskommen kann. Wegen der geringen 
AusmaBe laBt sich die bei schwacher Gesteinsstrahlung nótige starkę Abschirmung der 
Fremdstrahlung m it geringon Pb-Massen leicht erreichen. Da das Gestein in 2 cm 
dicker Schieht verwendet wurde, muBte noch die Absorption der y-Strahlen im Gestein 
selbst berucksichtigt werden. Schiitzungsweise werden 5— 10% der wirksamen Strahlen 
absorbiert. Das Gesteinspulver war vom Innenraum des Zahlrohrs durch 2 mm Messing 
getrennt. Um zu entscheidon, ob eine weiche fj- oder -/-Strahlung sich bei dem Zalil- 
rohreffekt bemerkbar macht, wurde noch ein Schirm von 0,9 mm Pb hinzugefugt. Ein 
Unterschied war innerhalb der Fehlergrenze yon wenigen Prozent nicht zu erkennen. 
Nach mehreren Vorverss. wurde mit der in der Arbeit des Vf. naher beschriebenen 
Anordnung eine groBe Reihe yon Gesteinen, meist Gneise aus dem Erzgebirgo, ge- 
messen. Der mittlere Fehler der Ergebnisse betragt bei einer MeBreihe von 6 Stdn.
2,5-10_13g R a pro g Gestein, ist also fiir dio gewóhnlich yorkommenden Gesteine an- 
nehmbar. Da in dem angefiihrten Beispiel jede GroBe zur Best. der Radioaktiyitat des 
Gesteins mehrmals gemessen wurde, ist es móglich, den mittleren Fehler aus der Summę 
der Fehlerąuadrato zu berechnen, wonach sich ergab, daB der Fehler kleiner ist, ais
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man nach der Theorie erwarten sollte. Diese sogenannte unternormale Streuung wurdo 
durch gróBere MeBreihen wahrend der laufenden Gesteinsunterss. naher erforseht. Vf. 
erhiilt s ta tt einer gleichmaBigen Streuung um 0 einen W ert der gróBten HiŁufigkeit 
bei etwa —0,4. (Physik. Z. 34. 79—82. 15/1. 1933. Freiberg [Sa.], Bergakade- 
mic.) . G. S c h m id t .

F. Zwicky, Wie weit laufen die Hohenstrahlenl "Ober den Ursprung der Hóken- 
Btrahlung bestehen zwei ganzhch yoneinander yerschiedene Annahmen. Nach der 
ersten Annahme sind die Hóhenstrahlen lokalem Ursprungs (obere Erdatmosphare, 
das eigene Planetensystem usw.). Andererseits wird angenommen, daB die Hohen- 
strahlung im Weltall, im interstellaren odcr intergalakt. Raum, erzeugt wird. Vf. priift 
diese Annahme genauer u. stellt eine Beziehung auf m it der Rotyerschiebung der extra- 
galakt. Nebel. (Physic. Rev. [2] 43. 147—48. 15/1. 1933. Pasadena, California Inst. 
of Techn.) G. S c h m id t . '

E. J. Williams, Spektrum und Breitenveranderung der Hohenstrahlung. In  der 
Arbeit des Vf. werden Berechnungen iiber das Spektrum u. die Breitenyerteilung der 
Hohenstrahlung unter der Annahme, daB die Strahlung aus Elektronen besteht, an- 
gestellt. Die Verteilung der die Ionisation bewirkenden Elektronen in einer bestimmten 
Tiefe kann aus der Verteilung der einfallenden Elektronen unter Beriicksichtigung der 
Absorption durch die dariiberliegenden Schichten erhalten werden. Diese Ergebnisso 
sind von der Annahme abhangig, daB die Elektronen isotrop. einfalłen. Die Tatsache, 
daB die durch die Hohenstrahlung heryorgerufene Ionisation yon der Zeit unabhangig 
ist, beweist, daB die Verteilung der Elektronen im AuBenraum isotrop. ist. Diese An
nahme gilt nicht fiir die Erdoberflache, was aus dem Effekt des erdmagnet. Eeldes 
hervorgeht. Aus Verss. geht hervor, daB fiir Elektronen bestimmter Energie eine 
Breite 7. yorhanden ist, von der an die Verteilung der Elektronen an der Erdoberflache 
durch das erdmagnet. Feld nicht mehr beeinfluBt wird. Der W ert 7m, der dem Energie- 
minimum T m entsprieht, das ein Elektron besitzen mufi, um die Meeresoberflache zu 
erreiehen, ist ungefahr 50°. Fiir Breiten <  l m u. fiir Elektronen m it T  >  T m ist die 
Verteilung der einfallenden Elektronen nicht isotrop. Bestimmte Einfallsrichtungen 
fiir gewisse Energien kommen nicht yor. In  diesen Fallen wird die am Meeresspiegel 
heryorgerufene Energie durch Best. der Absorption der in den yorkommenden Rich- 
tungen einfallenden Elektronen erhalten. Es werden Kuryen der Ionisationsyeranderung 
in Meeresspiegelhohe m it der magnet. Breite wiedergegeben. Die theoret. Forderung, 
daB der Abfall der Ionisation bei Annaherung an den Aąuator bei einer bestimmten 
Breite plótzlich beginnen soli u. symm. um den Aąuator liegt, stimmt m it den Eigg. 
der cxperimentellen Ergebnisso uberein. (Naturę, London 131. 511—12. 8/4. 1933. 
Manchester, Univ.) G. S c h m id t .

Gr. Lemaitre und M. S. Vallarta, Uber den Comptonsclien Breiteneffekt der Hohen
strahlung. Die theoret. Betraehtungen der Vff. ergeben, daB die beobachtete Variation 
der Hohenstrahlungsintensitiit m it der Breite yóUig erkliirt werden kann, wenn die 
Strahlung wenigstens zum Teil aus Elektronen (oder Protonen) m it Energien in der 
GroBenordnung yon 1010 e-V, die aus allen Teilen des Raumes auf die Erde auftreffen, 
besteht. Die experimentellen Kuryen, die die Abhiingigkeit der Hóhenstrahlungs- 
intensitiit von der magnet. Breite darstellen, sind aus einer Mischung yon Strahlen m it 
diesen Energien gebildet; es ist jedoch auch moglich, daB ein Teil der Strahlung aus 
Photonen oder Neutronen besteht. Fur die yorwiegend negativen Teilchen muB im 
Gebiet der sich schnell yerandernden Intensltat ein yorherrschender Anteil von Strahlen, 
die aus dem Westen kommen, yorhanden sein; das entgegengesetzte gilt fiir positiye 
Strahlen. Wegen der Tatsache, daB im Gebiet um den magnet. Aąuator Strahlen yor- 
herrschen, die fast horizontal auftreffen, muB die Absorption der Atmospharo dort 
zunehmen. Durch das CoMPTONsche Ergebnis iiber die Anwesenheit von geladenen 
Teilchen in der Hohenstrahlung wird die Theorie des uberradioakt. Ursprungs der 
Hohenstrahlung gestiitzt. (Physic. Rey. [2] 43. 87—91. 15/1. 1933. Uniy. of Louwain, 
Massachusetts Inst. of Techn.) G. S c h m id t .

D. L. Webster, W. W. Hansem und F. B. Duveneck, Wahrscheinlichkeiten fur  
die K-Ionisierung des Silbers durch Kathodenstrahlen. Messung der i^-Linienintensitat 
an diinnen Filmen. Die yorlaufigen Resultate (C. 1933. I. 2510) werden bestatigt u. 
ergiinzt. Die klass. Quantentheorie gibt nicht einmal niiherungsweise die experimen- 
tellen Resultate wieder. (Physic. Rey. [2] 43. 384. 1/3.1933. Stanford Uniy.) S k a l ik s .

D. L. Webster, W. W. Hamsen und F. B. Duveneck, Relative Intensitat der 
Silber-K-Linien von einer dicken Antikathode ais Funktion ion Spannung und Auslrilts-
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winkeł. Messungen bis zu 180 kV u. Winkeln zwischen 1 u. 25°. Eine prakt. Anwendungs- 
moglichkeit der Ergebnisse ist die Best. der Spannung. welche fiir einen bestimmten 
Winkcl masimale Strahlenausbeute liefert. Fiir 1° ist die beste Spannung 70 kV, fur 
25° liegt sie oberhalb 180 kV. — Das Gesetz der Kathodenstrahlbremsung kann durch 
die Forrnel d T /d  s — — const/2'0’5 dargestellt werden, wo T  =  lunet. Energie des 
Elektrons u. s — Weg des Elektrons. Es scheint moglich, die Emission von dicken 
Antikathoden yollstiindig durch die fiir diinne Antikathoden giiltigen Gesetze zu er- 
klaren. (Physic. Rev. [2] 4 3 . 385. 1/3. 1933. Stanford Univ.) Sk a l ik s .

M. Privault, Untersuchung der M-Niveaus des magnetisierten Eisens. Dio 
von einer k. magnetisierten Fe-Platte ais Antikathode emittierte JT-Strahhmg wurde 
m it einem Krystallspektrographen untersucht. Dio Fe-Platte wurde durch 2 Draht- 
wicklungen magnetisiert, welche ein Feld von 5000 Gauss an der Oberflache der Anti
kathode erzeugten ( =  ł/., der magnet. Sattigung). Die Linien fil u. fis iindem weder 
Form noch Lage, wenn das Fe magnetisiert wird. Daraus folgt, daB die Niveaus M 3 
u. M 5 auf 0,2 bzw. 0,4 cF konstant bleiben. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 
854—56. 20/3. 1933.) S k a l ik s .

M. C. Neuburger, Prdzisionsinessung der Gitterkonsianten von Beryllium. II . 
(I. vgl. C. 1 9 3 2 . II . 1881.) S ta tt des REGLERschen Eichungsyerf. (vgl. I.) wurde diesmal 
die Korrektionsformel yon L ih l  verwendet. Resultate fast dieselben: a =  2,2679 ±
0,0002, c =  3,5942 ±  0,0003 A. (Z. Kristallogr., KristaUgeometr., Kristallphysik, Kri- 
stallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 325—28. April 1933. 
Wien.) _ S k a l i k s .

Thomas A. Wilson, Die Krystallstruktur von Uran. Es wurde eine Methode zur 
Auswertung von Pulveraufnahmen niedrigsymm. Krystalle ausgearbeitet, u. nach 
dieser Methode wurde dann die Krystallstruktur von U beatimmt. — U krystallisiert 
monoklin, Raumgruppe C2ft3, m it 2 Atomen in der Elementarzelle. a — 2,829; b =  
4,887; c =  3,308 A. Róntgenograph. D. 19,05. Die Struktur entspricht einer dichten 
Packung gestreckter Rotationsellipsoide mit einer gróBten Hauptachse von 3,425 A 
u. einer kleinsten Achse von 2,826 A. Die U-Atome im Gitter haben also wahrscheinlich 
diese Gestalt. (Physics 4. 148—52. April 1933. Schenectady [N. Y.], Union Coli.) S k a l .

M. C. Neuburger, Krystallstruktur und Gitterkonstante von a.-(p)-Wolf ram. I n  der 
REGLERschen Prazisionskamera wurden Pulyeraufnahmen der yon HARTMANN, 
E b e r t  u .  B r e t t s c h n e i d e r  (C. 19 3 1 . I I .  829) beschriebenen u. m it fi bezeichneten 
W-Modifikation hergestellt. Die yon den genannten Autoren abgeleitete Struktur 
konnte bestatigt werden; die Gitterkonstante wurde zu 5,038 ±  0,003 A bei 20° be- 
stimmt. E s wurde gefunden, daB sich die neue Modifikation bei etwa 600—650° yóllig 
in die kub.-raumzentrierte Form, in das gewohnliche W umwandelt u. nur bei niedrigen 
Tempp. stabil ist. Demgemafl wird yorgeschlagen, die neue Modifikation mit a -Wolfram 
u. die langst bekannte kub.-raumzentrierte Form m it fi-Wolfram zu bezeichnen. (Z. K ri
stallogr., KristaUgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 85. 232—38. April 1933. Wien.) S k a l i k s .

Raymond Hocart, Syinmetrie von Boracit und Rontgenstralilen. Die rhomb. 
Symmetrie des Boracit ist róntgenograph. bisher nicht nachgewiesen worden. Dies 
wird in der vorliegenden Arbeit m it Hilfe yon L a u e -, Drehkrystall- u. Schwenkauf- 
nahmen durchgefiihrt. Die Unters. bestatigt u. erganzt die Ergebnisse yon GRUNER 
(C. 1 9 2 9 . II. 525). (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 196 . 789—91.13/3.1933.) Sk a l ik s .

G. Tuneli, E. Posnjak und C. J. Ksanda, Die Krystallstruktur von 
Tenorit (Kupferoxyd). Es wurden kiinstlich hergestellto Einkrystalle untersucht, dereń 
Identitat m it naturlichem Tenorit m it Hilfe yon Pulyeraufnahmen festgestellt wurde. 
Aus Drehkrystall- u. Goniometeraufnahmen ergaben sich folgende Dimensionen der 
monoklinen Elementarkórper: a =  4,66, b =  3,40, c =  5,09 A ( ±  0,02 A); fi =  99° 30' 
±  30'. Die S truktur lieG sich aus den relativen Intensitaten yollstandig bestimmen. 
Nach den Auslóschungen sind die Raumgruppen G 2/c u . C c  (Czhe u. Ca‘) moglich, 
wahrscheinlicher ist jedoch C 2/c. Cu in 1/1 J/4 0; 3/-i 3U 0; 3/i 1li 1U’ 1U 3U 1/-2- O in 
9 n 3/.O 0 n 1/4; */, n +  1U 3U’> U 1U —n Vi- n ungefśihr =  —0,08. Jedes O-Atom ist 
in etwa gleichen Abstanden yon 4 Cu-Atomen in den Ecken eines ungleichseitigen 
Tetraeders umgeben, u. jedes Cu-Atom yon 4 gleich weit entfemten O-Atomen in den 
Ecken eines Rechtecks. Der Abstand Cu—O betragt 1,9 A, was mit dem yon HtJGGINS 
angegebenen W ert fiir in Viererkoordination durch Elektronenpaarbindungen ver- 
kniipfte Cu- u. O-Atome gut ubereinstimmt. Aus den Abstanden allein laBt sich nicht 
entseheiden, ob Atome oder Ionen im Gitter yorliegen. — Die yon.NlGGLl (Z. Kri-
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stallogr., KristaUgeometr., Kjristallphysik, Kristallchera. [Abt. A d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 57 [1922]. 253) bestimmto trikline Struktur ist unrichtig. (J. W a
shington Acad. Soi. 23- 195— 9S. 15/4. 1933. Washington, Camegie-Inst.) S k a l ik s .

Harold P. Klug, Die Krystallstruktur von Kaliumthiocyanat. Die S truktur wurde 
aus L a u e -  u . Schwenkaufnahmen ermittelt. Der rhomb. Elementarkorper enthalt 
4 Moll. u. ha t die Abmessungen a — 6,66, b =  7,58, c =  6,635 A. Raumgruppe wahr- 
scheinlich F*11. F ur die Parameterbest. wurde angenommen, dafl die S truktur almlich 
der von KCNO sei. K  in u e  0 3/i> 1lt  1A> "■&' 0 1lv  UK Va 3lt> C, S u. N in u  1/4 v, 
u 3/t v, u 1/i v +  Va. w 3/i 1U — v' Mi* folgenden Parameterwerten wurde — zwar nicht 
yollkommene — aber fiir eine groCe Anzahl yon Parametem ausreichende tjberein- 
stimmung der berechneten u. beobachteten Intensitaten erhalten: u e  =  0,212; 
ue =  0,205, vc =  0,280; un =  0,080, v„ =  0,400; u3 =  0,400, vs — 0,095. (Z. Kristallogr., 
KristaUgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.) 85. 214—22. April 1933. Pasadena, Califomia Inst. of Technol.) S k a l i k s .

M. Stanley Liyingston und Ernest 0 ; Lawrence, Die Erzeugung von 4800000 
Volt- Wasserstoffionen. Weitere Verbesserunge’n der C. 1933 .1. 3051 referierten Methode. 
Wellenlange 22,4 m; Magnetfeld 17 550 Gauss. Die erhaltenen H 2+-Ionen von
4 800 000 V entsprechen Protonen von 2 400 000 Volt. (Physic. Rev. [2] 43. 212. 1/2.
1933. Univ. of California.) S k a l ik s .

W. Baumann und R. Mecke, Das Rotationsschwingwigsspektrum des Wasser- 
dampfes. I I . (I. vgl. C. 1933. I. 3417.) Ausfuhrliche Arbeit zu C. 1933. I. 383. Die 
Analyse der Banden /. =  9420, 9060, 8227, 7957, 7227 A wird unter Zugrundelegung 
eigener Messungen der Yff. wie alterer Messungen in zahlreichen Tabellen aus- 
fuhrlich dargestellt. Die Banden erweisen sich ais Doppelbanden. Wie bei Acetylen 
sind die Banden m it dem ldeineren i>a-Wert (Quantenzahl der rCT-Schwingung) stets 
die intensivsten. Die Schwingungszuordnung wurde gegeniiber der vorlaufigen Mitt. 
(1. c.) etwas modifiziert. X =  9420 wird ais (120) (in der Reihenfolge v„, v^, v6) ge- 
deutet, m it dem (mittleren) Valenzwinkel a =  103° 40' u. dem Kernabstand O—H =
0,998 A. Fur X — 9060 gilt entsprechend: (300), 102° 5', 0,991 A, fur A =  8227: 
(121), 105° 40', 1,001 A; fiir ;. == 7957: (301), 104° 10', 0,997 A; fur 7. =  7227: (130), 
103° 20', 1,005 A, wahrend im Grundzustand a =  105° 6', r =  0,970 A betragt. Die 
iibrigen Konstanten sind gegeniiber 1. c. nur unwesentlich veriindert worden. (Z. Physik 
81. 445—64. 30/3. 1933. Heidelberg, Pliys.-chem. Inst. d. Univ.) B o r i s  R o s e n .

Kurt Freudenberg und R. Mecke, Das Eotationsschwingungsspektrum des Wasser- 
dampfes. I I I . (II. vgl. yorst. Ref.) In  Forts. zu I. u. II. werden die im Sonnenspektrum 
auftretenden, von S t. J o h n ,  M o o r e ,  A d a m s u . B a b c o c k  ausgemessenen H 20-Banden 
). =  6994, 6524, 6324, 5952, 5924, 5722 analysiert. Alle Banden gehóren dem Typus
der unsymm. o-Schwingungen an. Die Einordnung wird in zahlreichen Tabellen dar
gestellt. Die Bandę ), =  5952 (va, v„, vs =  1, 3, 2) ist entgegen der Erwartung recht 
intensiv, was durch die gute Resonanz m it der Bandę 1 =  5924 (1, 4, 0) gedeutet wird. 
(Vgl. F e r m i , C. 1931. II. 2839.) Genaue Unters. diescr bandentheoret. ■wichtigen 
Kopplungserscheinung wird in Aussicht gestellt. Die Molekularkonstanten sind:

}. —  6994 6524 6324 5952 5924 5722

v„, t\j . . . . 310 131 311 132 140 320
v0 . . . . . 14 318,73 15 347,90 15 832,47 

(26,5)
16 821,62 16 898,81 17 495,44

. 4 ...................... 24,04 27,15 29,28 25,02 23,72
JB ................. 13,95 13,97 (14,20) 14,03 13,60 13,84
C .......................... 8,69 8,52 (8,58) 8,34 8,50 8,32
J a .......................... 1,150 -10-ł0 1,019 (1,04) 0,945 1,105 1,166
J b .......................... 1,983 1,980 (1,95) 1,971 2,034 1,999
J c .......................... 3,183 3,246 (3,25) 3,316 3,254 3,325
A = J c ~(Ja t J b ) • 0,050 0,247 (0,26) 0,400 0,115 0,160
a ............................... 102° 25' 105° 25' 104° 20' 107° 25' 103° 55' 102° 0'
rOH.......................... 1,004 A 1,012 1,013 1,023 1,014 1,026

Ahnliche Formeln, wic sie in I. fiir die Nullstellen der Banden angegeben sind, 
lassen sich auch fiir die Tragkeitsmomente aufstellen:

J a  =  0,996 +  0,045 va +  0,026 — 0,098 vs
J B =  1.908 +  0,014 va +  0,033 » , — 0,034 v6

. J C =  2,981 +  0,047 va +  0,062 +  0,062 vs.
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Fiir den nicht realisierbaren schwingungslosen Zustand erlialt man durch Extra- 
polation J a  =  1,009-10"*°; J  n  =  1,901-10-40; J c  =  2,908-10~40. Die Bedingung 
Ja  +  J b  =  J c  ist hier also befriedigend erfiillt. Der Valenzwinkel wiire fiir diesen 
Fali a =  104° 40'. Ein Verglcich der mittleren Valenzwinkel fiir die einzelnen Schwin- 
gungen zeigt, daB die j^-Yalenzschwingung ihn nicht verandert, die unsymm. v0-Valenz- 
schwingung ihn um ca. 1° pro Schwingungsąuant yerkleinert, die Deformations- 
schwingung <5̂  ihn um etwa 2° pro Sehwingungsąuant yergróBert. (Z. Physik 81. 465 
bis 481. 30/3. 1933. Heidelberg, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) B o r i s  R o s e n .

J. Okubo und H. Hamada, Uber die Natur der nichtleuchtenden Modifilcation des 
akliven Stickstoffs. Das Nachleuchten im akt. Stickstoff wird durch Erhitzen auf hoho 
Tempp. oder durch schwache Entladungen ausgelóscht, der nicht-leuchtende Zustand 
ist aber immer noch chem.-akt. ( C a r io  u. K a p ł a n ,  C. 1930.1 . 1589; W ille y ,  C. 1928. 
I. 1161). Vff. untersuchen, ob bei Erzeugung durch Entladung in akt. Stickstoff oder 
durch Erhitzen von akt. Stickstoff die gleiche nichtleuchtendo Modifikation des akt. 
Stickstoffs entsteht. Zuniichst wird festgestellt, daB bei reinem N2 die Wandę aus

- Pyrex bei Tempp. von 650° keinen merklichen katalyt. EinfluB auf den akt. Stickstoff 
ausiiben; wenn dagegen der Stickstoff Sauerstoff (3%) enthalt, dann wird durch das 
h. Glas das Nachleuchten ausgelóscht. Nun untersuchen Vff. spektrograph. den Ein
fluB des Erhitzens auf das Nachleuchten. Die a-Banden sind in der Hitze viel weniger 
intensiv ais bei n. Temp.; die Intensilatsverminderung ist am groBten fiir die griine 
Gruppe, am geringsten fiir die rotę; die Intensit&tsverteilung in diesem Bandensystem 
ist in der Hitze anders ais bei n. Temp.; in jeder Bandę ist das Intensitatsmaximum 
nach liingeren Wellen verlagert. Die /?- u. y-Banden werden in reinem N2 weniger 
geschwiicht ais die a-Banden. In  unreinem akt. Stickstoff sind jene Banden in der Hitze 
viel intensiyer ais die a-Banden. Die Begiinstigung der fl- u. der y-Banden u. die 
Schwachung der a-Banden ist um so grófier, je unreiner der Stickstoff ist. Ferner 
beobachten Vff., daB das Spektrum der durch nichtleuchtenden akt. Stickstoff an- 
geregten Diimpfe von Na u. Hg das gleiche ist wie das der durch nicht-erhitzten Stick
stoff angeregten Diimpfe. In  beiden Fallen wird ais Maximum 9,51 Volt iibertragen. 
Is t der Stickstoff allerdings sehr verunreinigt, dann wird nicht einmal die jD-Linie 
angeregt. Die Energie des reinen akt. Stickstoffs ist also in erkitztem Zustande die 
gleiche wie im gewóhnlichen nachleuchtenden Stickstoff. Vff. nehmen an, daB die 
Anregung des sichtbaren Nachleuchtens indirekt ais ein NebenprozeB bei der Re- 
kombination von N-Atomen erfolgt, u. zwar in zwei Stufen, wahrend z. B. die Anregung 
der Metalldiimpfe in einer Stufe erfolgt. Durch Temp.-Steigerung wird die Anregungs- 
wahrscheinlichkeit des sichtbaren Nachleuchtens (a-Banden) stark herabgesetzt; die 
Anregung der Metalldampfe ist unabhangig von der Intensitat des sichtbaren Nach
leuchtens. Die Ansicliten von C a r io  u. K a p ł a n  (1. c.) iiber die Entstehung des sicht
baren Nachleuchtens ais Ergebnis von StoBen 2. Art zwischen metastabilen Atomen 
u. Moll. miissen daher geandert werden. — Mehr cjualitativ weisen Vff. noch nach, 
daB durch schwache elektr. Entladungen der akt. Stickstoff zugleich mit der Fahigkeit 
zum Nachleuchten seine A ktivitat Yerliert. Nur bei Yerunreinigtem Stickstoff laBt 
sich kurz hinter der zerstorenden Entladung noch eine geringe Aktivitat nachweisen. 
(Philos. Mag. J . Sci. [7] 15. 103—13. Jan. 1933. Sendai, Lab. of Physics.) L o r e n z .

J. Okubo und H. Hamada, Ubcr die Natur des aktiven Stickstoffs. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Ergebnisse von Unterss., iiber die Vff. noch berichten wollen, zeigen, daB die Konz. 
metastabOer Atome, wenn nicht gleich Nul], doch wesentlich geringer ist, ais von 
C a rio  u. ELaplan (C. 1930. I. 1589) angenommen wurde. Alle Beobachtungen iiber 
das Spektrum des akt. Stickstoffs lassen sich ais Folgertmgen aus dem F ranck -C on- 
DON-Prinzip u. den allgemeinen Eigg. von Mol.-Spektren unter folgenden beiden An
nahmen darstellen: 1. In den Schwingungszustanden m it v" ~  8 des metastabilen 
A  3JT-Zustand u. m it v' ~  6 des oberen B  377-Zustandes ist der Kernabstand in den 
keronahen Wendepunkten der Schwingungen nahezu der gleiche wie in der Gleich- 
gewichtslage der Kerne im n. X ' ^--\Iol.-Zustand. 2. 2ilit Ausnahme der neutralen^ 
unangeregten Atome u. Moll. sind Moll. im metastabilen A  3Z-Zustand mit v" =  7 
oder 8 am hiiufigsten. Die Anregung des A  3i > s-Zustandcs erfolgt in DreierstóBen; 
die Anregungsenergie dieses Zustandes darf nicht gróBer ais die Dissoziationsenergie 
des N2-Mol. sein. (Physic. Rev. [2] 42. 795— 99. 1/1. 1933. Sendai, Tohoku Imperial 
Univ. Physical Labor.) L o r e n z .

Praa Nath Kalia, Spektrum des doppełt ionisierlen Cer. Das Spektrum von Ce** 
zwischen A 3600—2100 A besteht aus Triplets u. Singlets u. ist in yielen Beziehungen
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ahnlich dem des La+. Die yermessenen Linien werden Dbergangen zwischen 4 /  5 d, 
4 /  6 s, 4 /  6 p u. 4 /  6 d-Termen zugeschrieben. Ein yollstandiges Termschema wird 
angekiindigt. (Current Sci. 1. 314. April 1933..Lahore, Depart. of Phys. Government 
College.) P a t a t .

B. Venkatesachar und L. Sibaiya, Hyperfeinstruklur von Elementen im Queck-
silberbogen. II . Kernmoment von Caesium. (1. vgl. C. 1933. I. 3539.) Nach yerschie- 
denen Untersuchungsmethoden ergeben sich fiir das Kernmoment des Cs Werte 
zwischen Ą u. f  hj2ti. Vff. bestimmen aus den Intensitatsverhaltnissen der zwei Hyper- 
feinkomponenten der Linie 4593 u. 4555 des Cs I  das Kernmoment des Cs zu -J. Theoret. 
t)berlegungen, die diesen W ert wahrscheinlich machen, werden angestellt. (Current 
Sci. 1. 303—06. April 1933. Bangalore, Indian Inst. of Science.) P a t a t .

Jai Kishen, Spektrum von Wismut I I I .  Nach kurzer Diskussion der Arbeiten 
von L a n g ; M c l e n n a n , M c l a y  u . Ck a w f o r d , u . A r v id s s o n  (C. 1932. II. 173) gibt 
der Yf. einige neu beobaehtete Linien ais Erganzung an. (Current Sci. 1. 312. April
1933. Lakore, S. D. College.) PATAT.

B. S. Schwezow und A. M. Tanchilewitsch, Vbcr die Lichtabsorption durch 
Kobaltsalze. Es wird die Absorption von CoCl3-Lsgg. in H 20 , wss. HC1 u. absol. A. 
bei yerschiedenen Konzz. m it Hilfe eines KoNiG-MARTENSschen Polarisationsspektro- 
photometers untersucht. Das in der wss. u. HCl-haltigen Lsg. auftretende Maximum 
im Griinen wird den hydratisierten Co3+-Ionen zugeschrieben. Dieses Maximum ist 
bei Anwesenheit yon HĆ1 nach ro t yerschoben. Gleichzeitig tr i t t  auch im Violetten u. 
Roten je eine neue Bandę auf. Die auBerst starkę rote Bandę zeigt sich ebenfalls in 
der alkoh. Lsg. u. ist yermuthch auf undissoziierte Molekule zuriickzufiihren. I n  einem 
durch Co-Zusatz gefarbten Glas konnte ebenfalls eine griine u. eine rote Bandę nach- 
gewiesen werden. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 206—24. 1933. Moskau, Staatl. Inst. f. 
Glasforsch.) H o l e m a n n .

Karl Korth, t)ber das Reflexionsvermogen des L iF  im Ultraroten. Mit Hilfe der 
Prismenmethode wird das Reflexionsyermógen von LiF u. NaF im Gebiet von 10 
bis 29/t gemessen. Ebenso wie beim KC1 u. NaCl ist auch hier der Hauptbande ein 
etwas kurzwelligeres Reflexionsmaximum yorgelagert, das beim LiF fast die Hóhe 
der Hauptbande erreicht. Durch Temp.-Erniedrigung steigt das Reflexionsvermogen 
des LiF, ohne daB eine Verecharfung der Banden eintritt. Der Sattel zwischen den 
beiden Maximis yerschiebt sich dabei etwas ins Kurzwellige. (Nachr. Ges. Wiss. 
Gottingen, Math.-pkysik. KI. 1932. 576—-78. 2/12. Góttingen, I. Physikal. Inst. d. 
TJniv.) H o l e m a n n .

Sterling B. Hendricks, W. Edwards Deming und Merrill E. Jefferson, Die 
Brechungsindices von Ammóniumnitrat. Die Brechungsindices der bei niedrigem Druck 
bestandigen 5 Modifikationen des NH.1N 03 wurden unter dem Polarisationsmikroskop 
nach der Immersionsmethode bestimmt u. nach dem Verf. von B b a g g  ausgewertet 
(C. 1925. I. 10). Der Brechungsindex yon geschmolzenem NH4N 0 3 wurde durch Ver- 
gleich mit Quarzglas bestimmt. Es wurde stets weiBes Licht yerwendet. — Um mit 
den anisotropen N 0 3-Gruppen eine kub. Struktur aufzubauen, miiBten im Elementar- 
korper mindestens 4 N 0 3-Gruppen yorhanden sein. Das kub. NH4N 03 I  enthalt aber 
nur 1 N 0 3 im Elementarkorper, es muB also angenommen werden, daB die N 0 3-Gruppen 
des Gitters rotieren. Weiter ist dann zu folgern, daB die Mol.-Refrr. desfl. u. des kub. 
NH4N 03 nahezu gleich sind. Das wird tatsachlich durch das Experiinent bestatigt. — 
Fiir die Formen I I  (tetragonal) u. I I I  (rhomb.) wurden die Winkel zwischen den Ebenen 
der Nitratgruppen aus den Brechungsindices u. den opt. Orientierungen berechnet. 
Die Werte stimmen mit den rontgenograph. erhaltenen (C. 1933. I. 13) uberein. — 
Wenn die mittleren Brechungsindices der 4 doppelbrechenden Formen auf gleiche D. 
reduziert werden, erhalt man nahezu ubereinstimmende Werte. Die fur diese Formen 
berechneten gróBten Brechungsindices stimmen mit den experimentell gefundenen 
uberein. — Die Krystallstruktur der Modifikation V war bisher noch uicht bekannt. 
Nach Pulyeraufnahmen ist das Gitter hexagonal m it 6 Moll. im Elementarkorper. 
Unabhangig yon der Symmetrie jedoch ist aus der Obereinstimmung des gemessenen 
Brechungsindex y m it dem fiir die andern Modifikationen berechneten zu schlieBen, 
daB die Nitratgruppen der (hexagonalen) Hauptachse parallel sind. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. ICristałlogr., Minerał., 
Petrogr.] 85. 143—55. jMiirz 1933. Washington,- Bur. of Chem. and Soils.) S k a l .

L. Goldstein, Uber die Elementarprozesse der photochemischen Dissoziation. Es 
werden zwei Elementarprozesso der photochem. Dissoziation auf wellcnmechan. Grund-
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lage rechner. behąndelt. Fur d,en ersten Pall, die Anregung von Dipolmolekeln aus dem 
Grułidzustąyid in das an die Schwingungen anschlieBende Kontinuum, ergibt sich in 
‘Obereinstimmung m it klass. Yorstellungen eine sehr kleine tłbergangswahrsckemlich- 
keit. Im  zweiten Pall, der Dissoziątion beim t)bergang in einen hóh,eren Elektronen- 
zustand, wird fur die Ęigenfunktion des Grundzustandes der harmon. Oscillator ais 
erste Nąherung angesetzt, fur die Eigenfunktionen des Endzustandes diejenigen zweier 
auseinanderfliegender Massenpunkte, also die entsprechenden d e  BROGLIE-Wellen. 
Fu,r diesen experimentell wichtigen ElementarprozeB ergibt sich, daB der Kogff. kon- 
tinuierlicher Absorptionsspektren, welche Dissoziątion hervorrufen, bei, einer bestimmten 
Wellenlange stąrk einsetzt u. nach kurzeń Wellenlangen zu fallt. Fijr dies Ergebnjs 
liegt eine experimentelle Bestatigung in den Arbeiten von T e r e n i n  u . seinen Schulern 
uber die Dissoziątion des T1J vor (C. 1932. II. 1887). (J . Physigue Radium [7] 4. 
123—31. Marz 1933. Paris, Inst. Henri Poincare, Departm. de Tlieories physiąues.) B r a u .

Max Bodenstein und Peter W- Schenk, Die phołochemische K inetikder Reaktion 
zwischen Chlor, Wąsserstoff und Sauerstoff. Da nach fruheren Verss. die photochem. 
HCl-Bldg. durch Ó2 gehemmt wird (C. 1 9 3 1 .1. 1882. 1931. II. 3577) wird in Gemischen 
von CI2, H 2 u - 0 2, die in einem Strdmimgsapp. belichtet werden, die W.- u. HCl-Bldg* 
gleichzeitig untersucht. Die Gase werden elektrolyt. entwickelt, ihre Mengen coulometr. 
gomessen u. in einem Thermostaten bei 609 m it eiiV?C Hg-Lampe belichtet. Die Quąnten- 
ąusbeute wurde mittels Tbermosaule gemessen. Das W . w u r d e  im CaCl2-Rohr ab- 
sorbiert, Cl2 u. HC1 au/3gefroren u. spater titriert. Es ergibt sich ais w.esentlichstes 
Resultat, daB die. W.-Ausbejjite pro Einstein sich, dem W ert 2 nąhert, wena H2 <  Ci2, 
walujend sie bei steigender Cl2-Kopz. e n t s p r e c h e n d  kleiner wird. Das Bildungsgesetz 
fur HC1, das sich aus den Yeras. von T h o n  (C. 1926- II. 1609) ergibt, lautet: 

d IICl =  4 J  abg. K^HąlCCl,]

K4[Os][H s] +  [Cl,]
E s muB fu r  den  Yorliegenden Pall, wo die Ketten infolge hoher 0 2-Konz. k u rz  sind, 
en tsp rec h en d  m o d ifiz ie rt w erden :

d HC1 T Ł (2 Kj[C14] , H,_,
. .. .. _  . d t  \  I j j d  +  ) [H J +  0,1 [C1J

wobei die Bedeutung der Konstanten aus dem Schema der NERNSTschen Atomkette 
folgt, welche allen Betrachtungen zugrunde gelegt wird. Fur die kettenabbrechende 
Wrkg. des 0 2 interessieren yor allem die Rkk. des instabilen, HÓa, wo folgendp Moglich-

H 0 2 +  H , =  H,'ó  +  OH HO„ +  CL =  ląc i +  CIO., H 0 2 +  HC1 =  HjO +  CIO
OH +  H =  H , +  0  Cio; +  H  =  HC1 +  O. ‘ CIO +  H  =  HC1 -f  O
OH +  Cl =  HC1 +  O CIO., +  Cl =  CU +  O.,' CIO +  Cl =  Cl2 +  O
O +  2 HC1 =  H20  +  Cls “ ' 0  +  2 HC1 =  H aO +  Cl2
Das im DreierstoB gebildete instabile H 0 2 reagiert also m it H2, Cl2 u. HC1, je nach dereń 
Konz.-Verhaltnissen weiter. Die energet. Verh.altnisse u. die Wahrscheinlichkeiten aller 
Zwischenrkk. werden eingehend diskutiert, vor allem die W.-Bldg. nach Reihe 1 in 
Parallele zu den von M a rs h a l l ,  (C. 1926. H . 1829), von B o n h o e f fe e  u .  H a b e r  
(C. 1928. U . 2711) u. yon P r a n k e n b u r g e r  u. K l in k h a r d t  (C. 1932: P -  22) vor- 
geschlagenen Mechanismen, i l i t  diesem letzten sind die Resultate am besten vereinbar, 
walrrend Widerspriiche zu den neueren Arbeiten von B a te s  u . S a l l e y  (C. 1933. I. 
3285) u. von B a te s  (C. 1933. I. 3286) existieren. Fux den Kettenabbruch von 0 2 
mit Cl2 nebmenJYff^aus energet. Griinden die Bldg. ęines isomeren C102 an, das im 
Gegensatz zu O—Cl—O folgende Konst. Cl—O—O u. eine Bildungswarme von —4 kcal 
hat. Im  Zusammenhang m it den (oben zitierten) Arbeiten von B o d e k s te is  ergibt 
sich, daB die Atomkette alle Resultate riehtig wiedergibt, u. daB Yon den Einzelrkk. 
die Rk. H 2 +  Cl =  HC1 -f- Cl eine Aktivierungswarme von 1900 kcal hat u. m it einer 
StoBausbeute 1/21 verlauft; die Konstantę der Rk. H  +  HC1 =  H2 -f  Cl ist um 3 bis
4 Zehnerpotenzen kleiner, weshalb eine Hemmung durch HC1 fur niedrige Tempp. 
nicht in Pragę kommt. Pur die Rk. zwischen H  u. 0 2 wird folgender Mechanismus 
Avahrscheinlich gemacht: H  +  0 2 +  H3 =  H„0 +  OH; 2 OH - f  M — H 20 2 +  M. (Z. 
physik. Chem. Abt. B. 20. 420-—50. ApriI 1933. Berlin, Physik.-chęm. Inst. d. 
UniY.) B r a u e r .

Hans-Joachim Schumacher und Robert V. Towąend, Der photochemische Zerfall 
des Chlormonoxyds zwischen 2350 und 2750 A und die Deutung seines Absorptiona-

2
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spektrums in diesem Oebiei. Vff. untersuchen im AnschluB an eine fruhere Arbeit (G. 1932 .
I. 2552) den photochem. Zerfall des C120  im Gebiet zwischen 2350 u. 2750 A durch 
Druckmessung u. Best. der Quantermusbeute, die m it TJranylosalataktmomoter nach 
L e ig h t o n  u . F o r b e s  (C. 19 3 0 . II. 2411) durchgefiihrt wird. Ais Lichtąuelle dient 
eine gefilterte Hg-Lampe. Die (Juantenausbeute betragt nach Anbringung der App.- 
Korrekturen 4,5 Mol/Einstein, also um eins hóher ais bei 3650 A. Primar wird ein 
Zerfall nach der Gleichung C120  =  Cl +  Cl +  O —93 kcal angenommen. Die Cl- 
Atome bewirken weiteren Zerfall, wahrend das O-Atom offenbar ebenso wie das Ozon 
nicht m it C120  zu reagieren yermag, obwohl diese Rk. m it 82 kcal exotherm ware. 
(Z. physik. Chem. Abt. B. 20 . 375—84. April 1933. Berlin, Physik.-chem. Inst. d. 
Univ.) B r a u e r .

Fritz Weigert und Ernst Eberius, LicJitempfindliche Oberflachenschichten. I. 
(Vgl. C. 19 3 2 . I. 618.) Besrrablt man LlPPM A N N -Platten mit rotem, griinem oder 
blauem Licht, so zeigt das entwickcltc Ag auf den ro t erregten Feldern starken Spiegel- 
glanz, wahrend das der griin erregten nur wenig u. das der blau erregten kaum spiegelt. 
In  feuchtem Zustand laBt sich die entwickelto Silbersehicht von den ro t belichteten 
Feldern leicht, von den griinen u. blauen in abnehmendem MaBe abwischen. Die 
„spiegelakt.“ Oberflachenschicht ist besonders rotempfindlieh. Sie laBt sich vor dem 
Belicht-en oder Entwickeln feucht abwischen, wonach beim Entwickeln in normaler 
Weise die blau belichteten Felder die starkste Deckung aufweisen. Ein schwach blaulich 
scbillernder Spiegel bei den blau erregten Feldern laBt sich durch Interferenz an der 
oberen u. unteren Flachę der Oberflachenschicht erklaren. Vff. sclilieBen daraus auf 
eine Dicke der Schicht von 2 bis 2,5-10~5 cm, also auf 1/i00 der Gesamtschichtdicke 
der betreffenden Platten. Die Oberflachenspiegel erscheinen bei Wellenlangen von ó50m/.i 
an u. wurden bis etwa 750 mfi untersucht. Die Schillerfarben durch Interferenz er- 
strecken sich bis ins Ultraviolett. Unterhalb 400 m/i scheint ein zweites Gebiet der 
Spiegelaktivitat zu folgen, das aber noch nicht genau untersucht ist. Das Empfindlich- 
keitsspektrum der Oberflachenschicht ist vóllig verschieden von dem der Hauptschicht. 
Es werden yerschiedene Erklarungsmoglichkeiten erwahnt u. die Erscheinung im 
Zusammenhang m it der WEiGERTschen Micellartheorie diskutiert. Durch Einw. 
auBerer Einfliisse, wie verd. NH3 oder H2S, konnte keine Spiegelbldg. erzielt werden. 
Es wurde dagegen gefunden, daB langsam getrocknete P latten (innerhalb etwa 20 Stdn.) 
stets spiegelakt. waren im Gegensatz zu schnell am Ventilator getrockneten. Eine 
durch Abwischen zerstorte Spiegelaktivitat laBt sich durch liingeres Feuchthalten 
(langsames Trocknen) regenerieren. Das spiegelnde Entw.-Silber ist dichroit. u. wird 
beim Anfeuchten isotrop. Beim Belichten zweier aneinander grenzender Felder der 
Schicht mit polarisiertem rotem Licht, dessen Schwingungsrichtung im einen in der 
Schichtebene, im andern in der Ebene von Normale u. Strahlungsrichtung lag, wurde 
kein Unterschied in der SchwiŁrzung beider Felder beobachtet; die spiegelakt. Schicht 
ist also „photochem. isotrop'1. Es wird eine genaue Praparationsvorschrift fiir spiegel
akt. P latten gegeben. (Kolloid-Z. 58. 276—82. 1932. Phys.-Chem. Inst. d. Univ. 
Leipzig.) _ E. W o l f .

Fritz Weigert und Ernst Eberius, Lichtempfindliche Oberflachenschichłen. II. 
(I. vgl. Yorst. Ref.) Es werden wcitere Angaben iiber den neuen, an „kornlosen" 
LlPPM A ^N -Em ulsionen gefundenen Oberflacheneffekt gemaeht. Die Oberflachenschicht 
ist etwa 4000-mal empfindlicher fiir rot ais das Innere der Schicht. Die Praparations- 
bedingungen der Platten wurden weiter variiert u. einzeln besprochen. An Hand einigcr 
Reproduktionen yon stellenweise abgewischten Spektralplatten im durchfallenden u. 
auf Schicht- bzw. Glasseite auffallenden Licht werden die charakterist. Unterschiede 
zwischen spiegelakt. u. nicht akt. Platten gezeigt. Das Entw.-Silber spiegelt auf der 
Schiehtseite auch in den kurzwelligen Spektralgebieten. Die Spiegelfarben bhcben auch 
unter Toluol erh alten im Gegensatz zu den friiher erhaltcnen. Der m it langwelligem 
Licht erregte Teil der Schicht spiegelt auch von der Glasseite. Das Auftreten einer 
dunlreln, nicht spiegelnden Zone auf der Glasseite laBt sich ais Interferenzausloschung 
zwischen einer zweiten Spiegelschicht u. dem eigentlichen Oberflachenspiegel erklaren. 
Nach Abwischen der Oberflachenschicht spiegelt die zweite, nicht abwischbare Schicht 
allein u. die dunkle Zone ist yerschwunden. Aus dieser Erscheinung wurde die Ent- 
fermmg beider Schichten zu <  700 A geschatzt. Die Oberflachenschicht bildet sich 
schon beim Erstarren der Gelatine aus, wahrend sie ihre Rotcmpfindliclikcit erst durch 
langsames Trocknen in irreversiblem ProzeB erlialt. Die zweite Schicht ha t etwa die 
gleiche spektrale Empfindliehkeit wie die Oberflachenschicht. Ihre Empfindlichkeits-
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grenze reicbt aber etwas weiter nach. langen Wellen. Die Ausbldg. von solchen Schichten 
wird ais eine Eig. der Emulsionen angesehen, u. Vff. yermuten, daB unter den beob- 
achteten Schichten sich noch weitere befinden. In  der Oberflachenschicht wird eine 
monomolekulare Schicht parallel senkrecht zur Oberflache orientierter Gelatinemolekeln 
angenommen. Wie die Interferenzerscheinungen zeigen, ist nur ein Teil der Ober
flachenschicht yon Ag erfiillt, d. h. fiir die photograph. Entw. kommt nur ein Teil 
der Gelatinemolekel in Betracht, der bei jeder einzelnen Molekel den gleichen Abstand 
von der Oberflache hat. Die durch den benutzten chem. Entwickler (sehr sulfitreiches 
Paraphenylendiamin) in der Oberflachenschicht abgeschiedene Ag-Menge ist groBer ais 
die ursprimglieh darin befindliche Halogensilbermenge. Vff. nehmen an, daB das AgBr 
in Form 1. Sulfitkomplexe aus tieferen Schichten an die Oberflacho diffundiert, die 
dort erst reduziert werden (physikal. Entw.). Dafiir spricht auch das sehr langsame 
Fortschreiten der Entw. Eisenoxalatentwickler gibt den Effekt nicht.

Beim Anfeuehten der spiegelnden Schicht verschwindet der Spiegelglanz; 
gleichzeitig treten wesentheh stśirkere photodicliroit. Effekte auf ais in der trocke- 
nen Schicht. Beides deutet auf eine Desorientierung der Elementarmicellen durch 
das Aufąuellen lun. (Kolloid-Z. 60. 13—23. 1932. Phys.-Chem. Inst. d. Uniy. 
Leipzig.) E. W o l f .

Rudolf Schulze, Untersuchungen iiber den inneren liclddektrischen Effekt an 
Melallen. Vf. yersucht, ais Zwischenglied zwischen dem ,,auBeren“ u. „inneren“ licht- 
elektr. Effekt einen inneren Photoeffekt an Metallen aufzufinden. Um den durch die 
angelegte Spannung liervorgerufenen Eigenstrom in die GróBenordnung des licht
elektr. ausgelosten Elektronenstromes zu bringen, benutzte Vf. Metalle in Form von 
auBerst diinnen Schichten, die durch Verdampfen im Hoohyakuum gewonnen wurden. 
Der Widerstand einer Magnesiumschicht z. B. wurde zu 5 -1012 Ohm bestimmt, wahrend 
der Widerstand des Unterlageglases 6-10I301im betrug; die opt. Absorption der 
Schichten lag untor 1%. Die Strommessung erfolgte elektrometr.; bestrahlt wurdo 
mit der Quecksilber-Quarzlampe. Der bei Behchtung erhaltene lichtelektr. Strom 
wurde unter yerschiedenen Bedingungen untersucht. Dabei ergab sich Proportionalitiit 
des Effektes zur einfallenden Lichtmenge, sattigungsartiger Anstieg m it der Feld- 
starke u. Unabhangigkeit yon der Polarisationsrichtung. Ais hauptsachlieh wirksame 
Strahlung wurde das Gebiet 185 . . . 265 m/i fescgestellt. AuBerdem wurde der E in- 
fluB der Lichteinfallsrichtung (analog zuin Krystallphotoeffekt nach D e m b e r )  unter
sucht u. gefunden, daB eine Erhohung des vom Licht ausgolosten Elektronenstromes 
in Richtung des Lichtes stattfindet. Das Maximum des Effektes lag bei einer Neigung 
des Lichtbiindels gegen die Schicht yon 65° bei Gold, yon 40° bei Magnesium. Schliofi- 
lich wurden Verss. unter gleichzeitigem Einfall yon ungefiltertem u. gefiltertem Licht 
ausgefiihrt. (Physik. Z. 3 4 . 381—85. 1/5. 1933. Berlin, Inst. f. Strahlungsforsch. 
d. U niv .) E t z r o d t .

Carl Kenty, Oang der photoelektrischen Ausbeuie mit der Austritlsarbeit im eztremen 
Ultraviolett. Vf. untersucht den photoelektr. Sattigungsstrom yon yerschieden be- 
handelten Wolframkathoden bei Bestralilung mit dem Licht der positiven Saule einer 
Entladung von 100 mAmp. Starkę in H-, Ne-, Ar-Atmosphare unter 0,5 mm Hg. Die 
photoelektr. Wrkg., die in den gleichen Gasen beobachtet wurde, wird wesentheh 
heryorgerufen durch die entsprechende Resonanzstrahlung. Ais Kathoden dienten 
oxydiertes W, im Vakuum bei 2000° abs. entgastes W, eine aufgedampfte Mg-Schicht 
mit geringer Gasbeladung u. eine reir ’ r "lachę. Die Ausbeute sank bei He u.

reine W-Kathodo am wirksamsten war. Die absol. GróBe der Ausbeute betrug 1 . . .  5 
Elektronen auf 100 Lichtąuantcn (ygl. K e n t y , C. 19 3 2 . II. 503). (Physic. Rev. [2] 43. 
776. 1/5. 1933. Hoboken, N . J . ,  Gen. Electr. Vapor Lamp Co.) E t z r o d t .

L. G. Stoodley, Photoelektrische Zcllen: ihre Eigenschaften und Anwendungen. 
Nach einer histor. Ubersicht werden die grundlegcnden Tatsachen iiber den auBeren 
lichtelektr. Effekt, die photoelektr. Schwelle, den selektiyen Effekt, den EinfluB 
der Kathodenoberflache beschrieben. Die speziellen Eigenschaften yon Vakuum- 
zellen u. yon gasgefiillten Zellen werden gegenubergestellt. (Wid. Power 1 9 . 207— 09. 
April 1933.) E t z r o d t .

L. G. Stoodley, Photoelektrische Zellen: ihre Eigenschaften und Anivendu?tgen.
II. Einige Antuendungen der Photozellen. (I. ygl. vorst. Ref.) Vf. gibt einen Oberblick 
iiber die yerschiedenen Anwendungen der Photozellen in der Technik, iiber die dabei 
gewóhnhch benutzten Schaltungen u. dereń Eigenarten. Es werden ausfuhrlieh behandelt:

Ne in der angegebenen Reihenfolge Austrittsarbeit, wahrend in A die
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objektive Photometrie, Tonfilm, Fernsehen, automat. Stuckząhlung, automat. Schalten 
yon Beleućhturigsanlagen, Alarmanlagęn mit infrarótem Licht. Ęine Ąnzabl weiterer 
Anwendungen in Ifórschdng ii. Technik wejdcn erj^ahnt. '(Wid. Power 19. 287—92. 
31 a i 1933.) •  - ■- E tz r o d t .

F. Carrere, Dynamiąuc de 1’ćlcctron et de 1’atome. Paris: Gauthier-Yillars 1933. (IV, 1G6 S.) 
1 1 Br. : 30 fr.
George L. Clark, Applied X-rays. 2nd ed. London: Me Graw-Hill 1933. (484 S.) 30s.net. 
Otto Halpern and Josef Hans Thirring, The elements of the new ąuantum meehaniea; tr.

from the German by Henry L. Brose. New York: D.utton 1933. (226 S.) 8°. S 3.25.

Ąj. E lek trochem ię. T herm ochem ie.
G. Allard, Zur Berechnung der elektrischen Momenle. Vf. zeigt, daB das Gesetz 

der Additiyitat der Bindungsmomente eines Mol. — weleh letztere langs den Bindungeh 
zu liegen pflegen — m it dćr Annaherung 0 wellenmeehan. begriińdet werden kann. 
Es laBt Sich namlich zeigen, daB das Moment des Mol. AB dio Summę dreier Ternie ist, 
des Moments von A, yon B u. eines dritten, das zugleicli von A u. B  abhangt u. langs 
ifirer Terb.-Linie zeigt. Der Beweis wird nach H e i t l e r  u. L o n d o n  fur die beiden 
Falle einer feinen Ionenverb. u. einer rcin homóopolaren Verb. gefuhrt. (C. E . hebd. 
Seanees Acad. Sci. 196. 1095—97. 10/4. 1933.) B e rG m a n n .

T. V. Ionescu uńd C. Mihul, Ober die Dielektrizitatskmistfinte und die Leitfahigkeit 
ionisierter Otise. 'Fiir die'Variation der DE. u. der Leitfahigkeit yon ionisierter Luft, 
die diirch Elektronen hęryorgerufeh wird, welche sich m it kónstanter Gesćhwindigkeit 
zwischen deri Platten eines Kondensatora bewegen, findeń Vff. Werte, die weit grofier 
sirid ais die theoret. Vff. nehmen an, daB die ionisierte Luft eine von der Elektronen- 
dichte unabharigige eigeno Oszillationspęriode besitzt. Die Freąueriz ist 3,16-107 
Perioden pro Sek., was einer Wellenliinge von 9,5 m entspricht. Diese Eigenperiode 
iśt dadurch bedingt, daB die Elektronen sich z. T. an Gasmoll. heften. Durch diesen 
Effekt in den hohen Schichten der Atmośphare erklaren Yff. die groBe Reichweite 
der kurzeń elektr. Wellen. (Ann. sci. Umy. Jassy 17. 78—110. Jan. 1933. Jassy, 
Fac. des Sciences.) ’ B e r g m a n n .

Ą. A lexąndrow und A- J.oSfe, Uber die Durchschlagsfestigkeit dunner Schichten. Es 
wurde:feśtgeśt*Uji daB eine Best. der Dicke dunner Schichten durch Kapazitatsmessungen 
ani einem Kondensator aus der żu messenden G las-oder Glimnierfolie (wie sie in der 
fruheren Ai-beit, C. B. Ącad. Sci., U. E . S. S. Ser. A [russi: Doklady Akademii Nauk 
Ś. S. S. R. Sser. A] 1927, yorgenommen wurde) zu Feklem  fiihren kann, die eine 
groBere elektr. Festigkeit yortauśehen. Diese Fehlerąuelle besteht im wesentlichen in 
einer Ausbreitung der elektr. Laduńg auf der Glasoberflache u. ist nur bei groBer Luft- 
feuchtigkeit bedeutend. Ferńer kann eine auf einer diinnen Glimmer- oder Glfisfolie 
aufgetragene Schicht von Tuscbe oder TitanweiB in der ISjahe der Dur.chschlagsspannung 
mehrere hundert Volt aufnehmen u. só die Durchschlagśwerte falschen. Diese beiden 
Fęhlerąuellen scheinen die estrem  hohe Festigkeit diinńer Schichten bedingt zu haben. 
ŚchlieBt mari sie aus, so merkt man bei Glasfolien keine, bei Glimmerfolien nur eine 
schwache Steigerung der elektr. Festigkeit' beim Dbergang yoti iO—0,7 n  (statt der 
friiher, 1. c., gefundeneń s t a  r  k  e n Steigerung). — Bei Spannungen, die nahe an die 
Durchschlagsspąhnung kommen, scheint disLeitJahigke.it des Glases u. des Glimmers 
stark zuzunehmen. (Physik. Z. Sowjetunion 2. 527—36. 1932. Leningrad, Pliysikal.- 
Techn. Inst.) Sk a l ik s .

Herbert Dyson Carter und Alan Newton Campbellj DieelektrischeBogenentladung 
in  Wasser. (Trans, electrochem. Soc.' '63.' 5,'S.eitpn. Mai 1933. Winnipeg, Can., 
Uniy. of Manitoba. Sep. — C. 1932. II . 2795.) R . K . Mu l l e r .

Ig. Tamrn und D. BIochinzev, Ober die Austriltsarbeit der.Elektrcmen aus Metallen. 
(Vgl. C. 1932. II. 2431.) Vff. bęrechnen die Austrittsarbeit. yon Metallen mit Hilfe 
des HARTREE-FoCKschen Verf. des, „selfconsistent field“ , wobei yon d e r atonuśt. 
Struktur der Metalle abgesehen wird. Wie ńaeh dem FERMi-THOMASschen Verf. ge- 
langt m an  hiermit zu dem Ergebnis, daB die Potentialschwelle an der Metalloberflache 
gleich der Nullpunktsenergie der Elektronen u. % somit gleich Nuil ist. Man erhiilt 
dagegen Werte von / ,  die mit der Erfąhrung in Einklang stehen, wemi man nach der 
gleichen Methode die Arbeit berechnet, die durch die Bildkrafte bei der Entfernung 
eines Elektrons aus dem Metall geleistet wird. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 170—205. 
Febr! 1933. Moskau, Phys.' Forschi.-Inst. d. Uniy.) E t z r o d t .
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Tito F ranzin ł, Uber die V erdampfungswarme der Elektronen im  tJiermionischen 
EffeJct. Bis zu einer absol. Temp. voń 2150° entspricht die aus dem Abktihlungseffokt 
ejnes W-Drahtnetzes eriiiittelte Abhangigkeit der Austrittsenergie .0 yom Emissibhs- 
strom j  der Aiinahmb einer MASWEŁLschen Verteilung der -AMangsgeśehwmdigkeit 
der ausgesandtferi Elektronen. Bei hdherer Temp. nlmmt E  ,== /  (j) rasch zu. Vf. nimint 
an, daB in diesem Gfebiet sich dem Emissionsstrom noeh der EinfluB von auBen koiń- 
mender Elektronen, z. B. aus dem starkeri Feld an der Metalloberflache, iiberlagert, 
ahhlich wie er z. B. von M i l l ik a n  u. EyriŃ G  (C. 1926. I. 2289) bei der durch auBero 
Felder erżwungenen Entladung uiitersucht worden ist. (Nuovo Cimfento 10. 57—77. 
Febr. 1933. Pavia, TJniv., Physik. Inst.) R . K. MpLLER.

J . D orfm aii, Netie Arbeiteii iiber Metallphysik. Zusammenfassende Darst. der 
nbueron Arbeiten des ph^sikal.-techn. Institutes deś Uiąls.— i. S u p r a l e i t f a h i g 
k e i t .  Eiriige Theorien Iiber die Art d e r , Substanzen, bfei dciieri Supraleitfahigkeit 
moglich ist. Die Thfeoiię, daB die Supriileitłiihigkeit durch besońderś stark gebundene 
Elektronen, die in aufeinandei'^rcifeiiden Qitantęnbaiinen laufen, gefćirdert wird, 
crsclieint plahsibel. Vf., K ikoIŃ  u. L a s a re w  hatóii daiier die Loclterheit der Bindung 
dei LęitungselekŁroileii an ihre Atonie i iii Metali fur yerschiedene Substanzen, fest- 
gestellt. Die?e Lockerheil wird durćh das Prod. aiis Leitfahigkeit o u. Koeff. des H a l l -  
Effbkts R, R -a  = y  ausgedrucki. Fś ergab sich, daBy bei den Supraleitern bei Zinimer- 
temp. eine bis zwei Zełiiierpbtenzen kleiner ist ais bei dbrt Nichtleitern. Uber den 
Mebkanismus der Śupraleitfahigkeit mącht Vf. die' Annahme, dkB alle Faktorbn, die 
irgoridwie die Supraleitfahigkeit zńiń Terifciiwinderi brihgen, auśsćhlieBlicli in der Weisb 
wirken, daB sie den LfeitungselektrOiień geriugend Energie llęfern, um sie in den Żusiand 
des OHMśchen Widterstandtes briiigeii zu konnen. Dieso AnnfŁhme wird durch eińige 
Beobabhtungeii a-nderer Forscher gesiilizt, die kurż mitgeteilt werden. — 2. G a 1 - 
v a n o  iii a  g ń o t. E r  s c h e i n u n g 6 n i n f 1. M e i  a l l e n .  Ule Anderung des 
elektr, Widerstandes Unter ISinw. des Slagnetfeldeś, dei HALL-Effekt, ist fur feste 
Metalle sehbri męhrfach nachgewiesen wbrden. KIkoiSI u. F a k id o w  studierten den 
Effekt in einer fl. Legięrung yon K  u. Na u. fanden, daB hier der HALL:Sffekt ta t- 
sachlich auch existiert u. dafi er dem Zeichen ii. sogar der GrSBe nach m it dem yon 
der elemeritareri Theorie fur n. Metalle yęrlangteri W ert gut ubereinstimmt. Auch das 
Yprhanaensein der lineareii Abhangigkeit der Widerstańdsanderuilg von der Feld- 
ihterisitat iieB śich bei den fl. Metallen sicher itóchweiseh. Die bei der Unters. auf- 
getretenen experimentellen Schwierigkeiteń w^erden geschildert u. die Yers.-Ariordńung 
skizzifcrt. — 3. F e r  r  o m a g n e t  i s m u s. u. d i b ,V a 1 e ri z k r  a  f .t e i n  L o g i e -  
r u n g  en.  MlfcHEJEW priifte die Einw: einer Defoimation auf die Lagę des CURIE- 
Punktćs aii einer Ni—Ću-Legierung (CURIE-Punkt etwa 70°), die einer Zugbeanspru- 
chung unterworfen war. Es zeigte sich, daB bis an die Grenze der elast. Deformation 
die Lage^ des CuRlE-Punktes m it groBer Genauigkeit ais unver&ndert angesehen werden 
karm. Dleseą Ergebriiś steht im Gegensatz zuder Theorie von H e is e n b e rg ,  die dieser 
naćh.der Auffaśsung, daB die tem p. von C u r ie  ein MaB fiir die gegerisęitige Energie 
der Elemeńtarmagnete darstelit, fiir die Abhangigkeit dieser Energie von der Ent- 
ferriiing zwischen den Elementarmagneten aufstellt. — Die magnet. Momerite in ferro- 
magriet. Legierungen u. die Valerizkrafto werden vom Vf. selbst theotet. behandelt. 
Sowohl, die Atomyalenźen wie ąueh clie magnet. Momente sind mit den uńabgeschlos- 
serieri Elektronenniveaus des Atoms eńg yerkniipft. Zahlreiche Uriterss. iiber dio 
magnet. Eigg. yon Sąlzen, Komplexverbb. u. dgl. haben auch mejirere Eigentumlich- 
keiten des Molekiilverbahdes gezeigt.. Unklar war bisher die Mbiallphysik in der Frage 
der Valenzkrafte iii Legięnmgeri. Die thebret. Auswertung yon Messungen, dio vori 
W eiss U. Mitarbeifern an solcheii binaren Legierungen angestellt wurden, in denen 
die eine Komponento ein ferromaghet. Metali, die andere eiri hichtfeirOmagnet. Metali 
m it geriau definierteń Valenzeigg. ist', ergab, daB in den festen Lsgg. des Ni m it Cu, 
Zii, Al, Sri, S b  u. Pd die Atome nicht einfach wie chem. ińakt, Pąitikel sich ins Gitter 
einlagern, śondern daB sich hier, ein energ. ProzeB der Kbńiplexb!dg. kbspielt, der zwar 
iri magnet. Beźiehung deutlieh hervoi'iritt, rbńtgeńograph. bislier aber nicht naćhweis- 
bar war. .(Metallwirtsbli, MetaUwiss., liletalitechn. 12. 221—23. 235—37. 28/4. 1933. 
Leningrad.), ... GÓLDBACH. (

P- W. B ndgm ań, Die Wirkung des Druckes auf den elęktrischen Widersland, vón 
Metalleinkryslallen bei niedngeń Tęmperaturen. Es werden Messungen iiber die W rig. 
hydrbstat. Driieke bis ,70,00 kg/ijćm bei —-78# u. — 183° (Temp. von festem C02 u. 
von fi. 0 2) auf den eloktr. Widersiand yon Einkfystallen dei nichtkub. Metalle Żn,
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Cd, Sn, B i, •A s , Sb u. Te mitgeteilt. An Te wurden auBerdem Messungen bis 12000 kg/ 
qcm bei 0 u. 95° angestellt. Mit Ausnahme des As wurden bei jedem Metali zwei Rick- 
tungen untersucht. Apparatur u. allgemeine Vers.-Methodik waren dieselben wie in 
der friiheren Arbeit (C. 1 9 3 3 .1. 1591), nur die Herst. der besonders kleinen Einkrystalle 
erforderte einige Abiinderungen des Verf., die kurz besehrieben werden. — E r g e b - 
n i s s e. Bei den untersuchten eigentlichen Metallen (Te ausgenommen) ist die all
gemeine Wrkg. der Temp.-Erniedrigung dieselbe wie bei den friiher studierten kub. 
Metallen (vgl. C. 19 3 3 . I. 1591). Fiir jede Richtung eines jeden Metalls ist der Druck- 
koeff. bei der Temp. des fL O, numer. groBer ais bei der Temp. des festenC02; das gilt 
auch fur As, dessen Widerstand m it dem Druck abnimmt, u. auch fiir Bi u. Sb, die 
positiye Druckkoeff. haben. Wenn man von As absieht, ist der gróBte Temp.-Effekt 
bei Sb in Richtung 90° zur Hauptachse zu finden. As verba.lt sich anomal: bei der 
Temp. des fl. O, ist der Druckkoeff. im oberen Druckgebiet (iiber 2000 lcg/qcm) etwa
3-mal so groB wie im unteren Gebiet. — Bei Zn, Cd u. Sb bewirkt der Druck eine An- 
gleichung der Widerstande verschiedener krystallograph. Richtungen; bei Bi u. Sn ist 
die Wrkg. umgekehrt: die Differenzen in versehiedener Richtung werden vergroBert. 
Die erstgenannte Wrkg. (Verkleinerung der Widerstandsdifferenzen) vermindert sich 
bei Temp.-Erniedrigung, die Wrkg. bei Bi u. Sn (VergroBerung der Differenzen) wird 
dagegen bei tieten Tempp. verstarkt. — Die Widerstandskurve des Sb (90°-Richtung) 
boi — 182,8° hat bei —400 kg/qcm ein flaches Minimum. Mit steigender Temp. wird 
die Krummung der Kurve umgekehrt, bei +50° wurde friiher ein Maximum gefunden. — 
Te weist den groBten bisher uberliaupt beobachteten Effekt auf, er ist 2—3-mal so 
groB wie beim schwarzen Phosphor. Der Widerstand des Te bei 95° u. 12000 kg/qcm 
ist nur etwa 1%  des Widerstandes bei 0° u. Atmospliarendruck. In  erster Annaherung 
ist die Druck-Widerstandskurve linear, u. die bei 0 u. 95° gemessenen Druckkoeff. sind 
gleich, ebenso stimmen die beiden Druckkoeff. bei — 78,3 u. — 182,8° iiberein. Doch 
ist der Druckkoeff. bei den beiden erstgenannten Tempp. viel kleiner ais bei den letzteren. 
Hieraus ist auf eine Umkehrung des Vorzeichens des Temp.-Koeff. m it waehsendem 
Druck zu schlicBen. Man konnte zwischen 0 u. — 78,3° eine polymorphe TJmwandlung 
erwarten; in der gesondert aufgenommenen Temp.-Kurve des Widerstandes bei Atmos- 
pbiirendruck sind aber keine Anzeichen dafiir zu finden. — Der EinfluB des Druekes 
auf den Widerstand von Te ist nicht sehr verschieden fiir die einzelnen krystallograph. 
Richtungen, u. die Yorhandenen Differenzen werden m it steigendem Druck noch kleiner. 
(Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 68. Nr. 3. 95—123. Marz 1933. Cambridge [Mass.], 
Harvard Univ., Res. Lab. of Physics.) S k a l i k s .

W. J. de Haas und P. M. van Alphen, Anderung des Widerstandes von Metallen 
in  einem Magnetfeld bei niedrigen Temperaturen. Der Widerstand von Cu, Zn, Cu +  
Zn; Cd +  1%  Hg, C d +  30 A t.-%  Hg,. Hg +  50 A t.-%  Cd; Ti, Zr, Ti +  Zr (feste 
Lsg.); Al wird bei Tempp. zwischen 293° absol. u. 14° absol. u. Magnetfeldem bis 
24 kGauss m it dem Kompensationsapp. von DlESELHORST gemessen. Es ergibt sich: 
Hoher Diamagnetismus u. groBe Widerstandsiinderungen im Magnetfeld gehen zu- 
sammen. Yerunreinigungen haben bei niedrigerer Temp. einen groBeren EinfluB auf 
die Widerstandsiinderung ais bei hoherer Temp. — Beim tlbergang vom Transyersal- 
zum Longitudinaleffekt, der bei Al u. bei Cd +  l° /0 Hg untersucht wurde, iindert sieh 
der Widerstand in der gleiclien Weise wie bei einachsigen Krystallen. (Kon. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Proc. 36. 253—62. 1933. Communications Leyden Nr. 225 a. 
[Orig.: engl.].) L o r e n z .

W. J. de Haas und P. M. van Alphen, Magnetische Eigenschaften von Metallen 
bei tiefen Temperaturen. Die Abhangigkeit der magnet. Susceptibilitat einiger Metalle 
u. Legierungen von der Temp. wird bis zu 14° absol. in Magnetfeldem versehiedener 
Starkę (Maximum 24 kGauss) untersucht: G r a p  h i t .  /  wachst von n. Temp. auf 
14,2° absol. um 57% ; die Susceptibilitat ist nicht Feldstarken-abhangig; Graphite 
verschiedener Herkunft besitzen bei tiefer Temp. die gleiche Susceptibilitat; durch 
die Verunreinigungen sind sie bei tiefer Temp. paramagnet. geworden. — Cu.  ^ wachst 
um 12°/0. Auch bei Z n wachst doch enthiclt die untersuchte Probe eine sehwach 
paramagnet. Ycrunreinigung. Die L e g i e r u n g  C u - Z n  (Druckfehler i. O. ?) ist 
stark diamagnet. % ist groBer ais bei den Komponenten u. andert sich wenig m it der 
Temp. Die Legierung enthielt wahrscheinlich paramagnet. Verunreinigungen. Bei A g 
wachst ■/ etwas; doch sind die Messungen bei tiefer Temp. infolge der groBen Dampfung 
nicht geńau. Bei C d wachst ■/_ um 78%. '/ von weiBem Sn nimmt m it abnehmender 
Temp. zu, % von grauem Sn ab; doch ist graues Sn entgegen der Yoraussage yon B l o c h
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auch bei H 2-Tempp. noch diamagnet. Zunahme Yon % wird nocli beobachtet bei: Te 
(gering), W, Pb (35%), Tl (20°/o), Mg, Nb (2°/0), beim paraniagnet. Mo um 100°/o u. 
bei Cu.,Sn, dessen Suseeptibilitat viel groBer ist ais die der Komponenton. Abnahme 
von /  tr i t t  ein bei Sb-Einkrystall (bei dem nieht die gleichen Erscheinungen auftreten 
wie bei Bi-Einkrystall), bei J 2, bei dem die Abnahme von bei H2-Tempp. auf die Ggw. 
einer paramagnet. Verunreinigung hindeutet, u. in geringem AusmaB bei Au. -— Die 
Ergebnisse der Vff. stehen z. T. in Widerspruch zu denen von O w e n  (Ann. Physik 
37 [1912], 657). — Da im Temp.-Bereich dea fl. H , die Temp.-Abhangigkeit der dia
magnet. Suseeptibilitat gering, die der paramagnet. Suseeptibilitat aber groB ist, zeigt 
eine Abnahmo der Suseeptibilitat diamagnet. Stoffe bei H2-Tempp. das Yorhandensein 
einer paramagnet. Verunreinigung an. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 
36. 263—70. 1933. Communications Leyden Nr. 225 b. [Orig.: engl.].) L o r e n z .

Edmund C. Stoner, Atominomente in  ftrromagnclische?t Metallen und Legierungen 
mit nichtferromagnetischen Elementen. Vf. bespricht bei ausfulirlicher Darst. der C. 1933.
I. 3059 referierten Arbeit die Verss. von Sa d r o n  (C. 1933. I. 26). Es ergibt sich die 
Regel, daB das gesamte magnet. Moment einer beim absol. Nullpunkt zur Sattigung 
magnetisierten ferromagnet. Legierung fiir jedes ferromagnet. Atom, das durch ein 
unmagnet. ersetzt wird, um so viele BOHRsche Magnetonen sinkt, wie die Valenz des 
unmagnet. Atoms betragt. Diese Regel stimmt seln' gut bei der Einfuhrung von Cu-, 
Zn-, Al- u. Sn-Atomen in Ni, dereń Valenz der Reihe nach 1, 2, 3 u. 4 ist, wahrend in 
den anderen Fallen nur ungefahr die richtigen Werte erhalten werden. (Pliilos. Mag. J .  
Sci. [7] 15. 1018—34. Mai 1933. Leeds, Univ., Phyśies Dep.) L. E n g e l .

R. Porrer, Uber ein Gesetz der diskontinuierlichen Verteilung der ferroniagnetischen 
Curiepunkte. II. Der Inhalt des Gesetzes und seine Bestatigungen. (I. vgl. C. 1933-1. 3171.) 
Ausfiihrliche Darst. der C. 1932. II. 342. 343 referierten Arbeiten. Vf. bespricht alle 
ferromagnet. Substanzen Yom Gesiehtspunkt seiner Theorie. (J .  Physiąue Radium [7]
4. 186—209. April 1933. Strasbourg, Inst. de Physiąue.) L. E n g e l .

Paul S. Epstein, Magnetisierung in starken Feldem ais Funktion der Temperatur. 
Die vom Vf. kurzlich veróffentlichte Theorie der ferromagnet. Erscheinungen (C. 1933.
I. 3894) liefert eine Temperaturabhangigkeit der Grenzmagnetisierung in starken 
Peldern, die sich experimentell priifen laBt. Und zwar muB die Ubereinstiinmung der 
experimentellen u. theoret. Werte im Gebiet tiefer Tempp. erwartet werden. Die mit 
Ni von WEISS u. P o r r e r  erhaltenen cxperimentellen Punkte fallen in der T at mit 
guter Genauigkeit bis zur Temp. von 400° K  auf die theoret. Kurye. Bei hoheren 
Tempp. zeigen sich Abweiehungen. (Physic. Rev. [2] 43. 216. 1/2. 1933. California 
Inst. of Technology.) S k a l ik s .

A. Norman Shaw, Zur beąuemen Ableitung thermodynamischer Beziehungen. Vf. 
weist darauf hin, daB m it Hilfe der jAKO BIschen Funktionaldeterminante die Yer
schiedenen Beziehungen zwischen den einzelnen thermodynam. Funktionen u. ihren 
ersten u. zweiten partiellen Ableitungen bemerkenwert einfach erhalten werden kónnen. 
Die Anwendung dieser Methode wird an einzelnen Beispielen gezeigt. Ein Teil der 
wichtigsten Ergebnisse wird in Tabellen niedergelegt. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 
26. Sect. I II . 187—204. 1932. Montreal, Mc Gili Univ.) CLUSIUS.

J. E. Verscha£felfc, Das Nemsłsche Theorem. Vf. gibt einen Uberblick uber die 
tjberlegungen, die N e r n s t  zur Aufstellimg seines Warmesatzes gefiilirt haben; dio 
Y erschiedenen Formulierungen dieses Satzes u. einige seiner Folgerungen werden kurz 
skizziert. (Natuurwetensch. Tijdschr. 15. 33—38. 1/3. 1933. Gent.) CLUSIUS.

Motoyosi Sugita, Uber die Thermodynamik der nieht reversiblen Erscheinungen.
I. u. II. (Proc. physic.-math. Soc. Japan [3] 14. 579—91. 636—48. N oy. 1932. Tokio, 
Electrotecknical Laboratory.) CLUSIUS.

K. Honnefelder, Zur Berechnung der spezifischen Warme der Festkorper. Unter 
móglichst enger Anlehnung an die exakte Theorie der spezif. Warmen, wobei die 
DEEYEsche Naherung des Abbrechens des Schwingungsspektrums bei einer bestimmten 
Grenzwellenlange m itbenutzt wird, werden zunachst fiir relativ hohe Tempp. (Qg/T<i 2 n) 
Reihenentww'. zur Berechnung von Cv aus elast. Daten angegeben. In  der Nahe des 
Aąuipartitionswertes (Cv — 6/2 i?) ist die Ubereinstimmung m it dem Experiment 
naturgemaB gut; in dem Temp.-Bereich, wo Cv von 5,5 auf etwa 4 cal fallt, werden 
bei Metallen m it sinkender Temp. zunehmende Abweiehungen festgestellt: Die Werte 
fiir Cd fallen um ca. 2°/0, fiir Zn um ca. 5%  zu niedrig, fiir Sn u. Cu um 3%  zu hoch 
aus. Die Berechnungen fiir W  stimmen gut, soweit Messungen vorliegen. Ebenso fallen 
Beobachtung u. Berechnung bei CaF2, KC1, NaCl, ZnS u. S i02 prakt. vollkommen
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zusaimnen. F iir tiefe Tempp. (0g/T >  12) lieB sich fiir \V, Zn u. Cd nach zwei Ver- 
schiedenen Mittelungsyerff. keine Wiedergabe der Vers.-Ergebnisse erzielen. (Z. physik. 
Chem. Abt. B. 21 . 53—65. April 1933. Koln, Inst. fur thcoret. Phyśik d. Uniy.) CLUSIUS.

Irene E. Viney, Asympttitische Eńtwickluhtj der Ausdriicke fiir die Verteilungs- 
funklion und die spezifische Rotationswarme eines Starren mehratomigen Molekuls bei 
hohen Temperaturen. Fiir den Fali, daB yon den drei Hauptttiigheitemomenteh eines 
Molekuls zwei einander gleich sind u. das dritte kleiner oder hóclistens gleićh einem der 
beideh anderen ist, werden die genannten Ausdriicke entwickelt. Wichtig ist das Er- 
gebnis, daB unter dieseft Annahmen der klass. W ert fiir die Rotationswarme yon 3/2 R  
stets Toriibergehend uberśchritten u. yon oben her erreicht wird. (Proc. Cambridge 
philos. Soc. 29 . 142—48. 31/1. 1933. Cambridge, Newnham College.) Cl u s iu s .

Herrick L. Johhston und Alan T. Chapmah, Die spezifische Wurme eiiifacher 
Gase. I . Warmeinhalt, Entropie und freie Energie voh gasformigem Stickóicyd zwischen
0 und 3000° abs. L Die Einleitiing schildert die prinżipielle Uberwińduńg der Schwierig- 
keiten, dio einer Absolutberechnung der im Titel genannten Daten fiir Gase bisher 
entgegenstańden. 2. Die Grundgleichuilgen żur Berechnung voh spezif. Warme, En
tropie u. freier Energie unter Zugrundelegung spektroskop. Dateń werden angegćbert.
з. Eś folgt eine Bcsprechuhg der spektroskop. Eigg. des Stickoxyds. 4. Die spezif. 
Warme des idealen Stickosydgases in dem angegebenen Temperaturbereich wird 
tabellar. festgelegt, wobei die Niiherungeh zur Berechnung der hoheren Schwitigungs- 
zustańde ausfiihrlich beh&ftdelt \verden. Die An&lyse der spezif. Warmekurye zeigt 
folgende Besonderheiteh: Der Rotationsanstieg yollzieht sich zwischen 1 u. 5° abs.; 
bei 75° abs. żeigt sich ein scharfes Maximum alś Folgę der Dublettaufspaltung der 
Elektronenniyeaus (Cp — 7,81); ab 300° abs. (C„ — 7,14) macht sich zunchmehd die 
Schwingungswarme bemerkbar (fiir 1000° abs. Gv — 8,13). 5. Die Entropiewerte fiir 
gasfórmiges Stićkoxyd werden bis 5000° abs. unter Ńichtberucksichtigung der Spin- 
multiplizitat des Stiekstoffkerns tabelliert. Es wird gezeigt, daB die iibliche Berechnung 
der Entropie aiis der spezif. Warme im yorliegenden Falle lim 2,76 Eihheiten fehlerhaft 
ist, weil sie die yierfache Entartung des 2/7'/,-Grundniveaus yernachlassigt. 6. Eś folgen 
Tabellen fiir die freie Energie m it einer Abschatzung der Dissoziationsverhaltnisse des 
Molekiils. 7. Die Fehlergrenzen belaufen sich nach genauer Diskussion auf etwa
0,01 cal bei 1000° bis 0,03 cal bei 5000° abs. Isotopeneffekte blieben unberiicksichtigt. 
(J . Ąmer. chem. Soc. 55 . 153—72. Jah. 1933. Ohio State Univ. Chem. Lab.) CLUSIUS.

Herrick L. Johnston und Margery K. Walker, Die spezifische Warine einfacher 
Gase. II. Wfiytneińhalt, Entropie und freie Energie ton gasfortnigem, Sauerstoff zwischen
0 und 50000 abs. (I. vgl. yorst. Ref.) 1. Die spektroskop. Eigg. des molekularen Sauer- 
stoffs weisen auf einfeh 3i'-Grundzustónd hin, der auś 3 Zustiirtden F u F* u. F 3 sich 
zusainmensetzt. Die Aufspaltungsyerhaltliisse der Rotatiońśhiyeaus, Rotations- 
schwingUńgsniveaus u. der Elektrohenzustande werden erortert. 2. Die spezif. 
Warme von gasformigem Sauerstoff wird bei 5000° abs. mitgeteilt. Bei 0,12° abs. 
zeigt Gv ein scharfes MaSimum (Gv — 2*87 cal), atif das ein wfeiteres bei 1,2° abs. 
(Cv =  0,51 cal) folgt. Das erst-e Maximum isfc durch Ubergtoge eines Teiles der Mole
kule aus dem beim absol. Nullpunkt allein yorhandeneni^-Zustand in den I^-Zustand, 
d a B  zweite durch Auffiillung des jF2-Zustands bedingt. Zwischeh 2 ii. 10° abs; erfolgt 
der Anstieg der Rotationswarme. Die Schwingungswarme inacht sich oberhalb 400° 
abs. beinerkbat; der Mass. W ert von 9/2 R  fiir yollerregte Tranślations-, Rotations-
и. Schwingungsfreiheitsgrade wird endlich bei 2500° abs. zunelimend iiberschritteri
(Cv [5000°] =  9,6/2 R): Ursachen sind die Dehnung des Molekuls bei starker Rbtation, 
der zunehmend anharmon. Charakter des Schwingungsyorganges u. endlich die Anregung 
des ersten Elektronenzustandes. 3. Die W erte fiir die Entropie ii. freie Energie werden 
im namlichen Temperatut-bereieh berechnet. 4. Unterhalb voii 1200Ó abs. kann man die 
Ergebnisse ailf etwa 0,0l cal genau ansbken. Oberhalb dieser Temp. konileh noch Aride- 
rungen ńaeh giroBeren numer. Werteti notig werden, falls sich die Existenz eińes noch 
hypothet. 1A -Niveaus im Elektrbnentermschema ais reell erweist. (J. Amer. chem. 
Soc. 55- 172—86. Jan. 1933. Ohio State Uniy. Chem. Labor.) Cl u s iu s .

Herrick L. Johns ton und Margery K. Walker, Die Dissoziaiión von Sauerstoff 
bis 50000 abs. Die freie Energie atomaren Sauerstoffs. (Vgl. yorst. Reff.) Mit Hilfe der 
bekannten therinodynam. Gleichgewichtsbeziehung wird der Dissoziationsgrad des 
Sauerstoffs berechnet, wobei alle notwendigen Daten spektroskop. Beobachtungen 
entńommen werden. Die freie Energie atomaren Sauerstoffs laBt sioh unter Beriick- 
siehtigung des Termschemas errechnen, wonach auBer deii 3P-Termen des Gruhd-
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zustandes nur noch der 1D2- ii. 1iS0-Term Beitrage liefern. Die Dissoziationswiirme des 
Sauerstoffs wird zu 117400 cal ±  700 cal angenorameh. Der Dissoziationsgrad betragt 
z. B. bei 2400° abs. 0,46 i  0,2°/o. Die Zahlen konnen unterhalb 4000° abs. durch die 
Existenz des noch hypothet. lA  -Niyeaus des Molekuls nicht merklich beeinfluBt werden. 
(j .  Amer. cheni. Soc. 55. 187—93. Jan. 1933. Ohio State Univ. Chemical Lab.) Cl u s iu s .

A. van Itterbeek, Uber die Abhdngigkeil von Cv/Cv vom Druck fiir Wasserstoffgas, 
abgeleitet dus Messungen der Schallgeschiuuidigkeit bei Temperaturen des flussigen Wasser - 
sloffs. Ygl. C. 19 3 2 . I., 3158, wo aus SchaUgęschwindigkeiten der zweite ViriaIkoeff. 
zwischen 14,5 u. 20,5° K  abgeleitet ist. Aus der Verdampfungswarme, der D. der El. 
u. d p/d i wird die D. des Gases abgeleitet u. daraus der dritte Virialkoeff. G- C -10® =  
5,67 — 458' 10/T  +  1'0'0- 103/!T2. Aus B, d B/d T , C u. dCfd T  wird C JC V u. CJ> —  Ov 
betechnet. C J C V ist bei 17,50 bis 20,50° Iy gróBer ais der theoret. W ert 1,667, das 
Verhaltiiis śteigt m it steigendem Druck (1,770 bei 20,50° K  u. 0,6 at). d C J C J d p  
ist fast konstant, bei konstaritem Druck geht Cv/Cv durch ein schwaches Minimum. 
Ov andett sich weniger, bei 20,50° sinkt es schwach m it steigendem Druck, bei tieferen 
Tempp. steigt oś m it steigendem Druck an; die tabellierten Werte liegen zwischen 
2,96 u. 3,06. Vgl. aucli nachst. Ref. (Commun. physic. Lab. Univ. Leiden Suppl. 
No. 7 0 . 7—12. Leiden, Kalte-Lab.) W. A. R o t h .

A. vńn Itterbćek, Der zweite Virialkoeffizient und, die spezifischen Warmen deq 
Heliums bei den Temperaturen des flussigen Heliums. Vgl. vorst. Ref. u. C. 19 3 1 . II. 22 
(Scliallgeschwindigkeiten in He-Gas). Auf yerschiedehem Wege wird der zweite Virial- 
koeff. von He-Gas zwischen 3,50 u. 14,50° K  berećhnet. B - 10:! =  0,7559 — i9,6.4[T
— 3,79 /r2 +  34,94-T 3. CJCy  wird fiir 4,245° IC u. Drueke zwischen 0,1 u. 0,75 ą i 
bereelihet. Das Yerhaltnis steigt init dem Druck yon 1,710 bis auf 2,018, ist also stets 
hoher, ais die Theorie yerlangt. jDie Werte von Cv sind etwas kleiner ais 2,979, yom 
Druck wenig abhangig (2,87—.2,94). (Commun. physic. Lab. Univ. Leiden Suppl. 
No. 7 0 . .13—18: Leiden, Kalte-Labor.) W. A. R o t h .

R. R. H. Brown und J. J. Miiir, Der Dampfdruck von Schwefel bei 50°. Die 
Ahgabeń schwanken zwischen 0,00008 u. 0,00036 mm. Vff. finden 0,000135 unter der 
Annahme, daB die Eorimel des Dampfes (Sa) ist. Eine bekaruite Jlenge trockener 
Luft wird in einer Spirale iiber.festeń S yon 50° gesaugt, der Schwefeldampf zu SOs 
yerbrahnt, dies iii K J3-Lsg. aiifgefangen u. titriert. (Physic. Rev. [2] 41 . 111. 1932. 
Edinburgh, Uniy., Cheih. Dptmt.) W . A. R o t h .

W. B. Hińcke, Der Dampfdruck, voń Cadmiumoxyd. Reineś CdO wird larige er- 
hitzt, bis es ńiikrokrystallin u. dunkelblaubraun ist, dann im elektr. Ofen im Na-Strom 
voń yersehiedener StrómungBgeschwiridigkeit erhitzt (800—1040°) u. das Sublimat in 
einem engen Quarźkiililer auf 0,01 mg genau gewogen. Alś Eormel wird CdO 
angenommen. log p„M =  9,59 — i2150/2\ Daraus berećhnet sich eine Ver- 
dampfungswfirme von,55,6 cal u. estrapoliert sich ein Sublimationspiinkt yon 1813°. 
(J . Amer. chem. Sóc. 55 . 1751—53. Mai 1933. Berkeley, Calif., Pac. esper. Stat., Bur. 
of Mines, Uńiv. of Calif.) W . A. R o t h .

Gr. Caimeri und A. Rosśi, Die Bildungswdrme der Verbindungen des Praseodyms
mit Magnesium und mii Aluminium. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 4027.) Aus den Losungswarmen
der.Elemente u. Verbb. iri HCi ergeben sich folgende Bilduhgswarmen: P r +  Mg =  
PrMg +  8,2 kcal.; P r +  3 5Ig =  PrMg3 +  11,0 kcal.; P r +  4 Al =  PrAI, +  52,1 kcal. 
(alle komponenten in festem Zustahde gerechhet). Die Affinitat des P r  zum Al ist 
demriach ebenso wie bei Ce u. La wesehtlich groBer ais zu Mg. Auch die relativen 
Unterschiede sind bei den Al-Legieruhgen des Ce, La u. P r groBer ais bei den Mg- 
Legierungen. Die Gitterkoritraktion beim Ubergang yon LaMga zu PrMg3 ist aber groBer 
ais beim Ubergang yon LaĄl4 zu PrAl4; die Krystallstrukturen sind jn beiden Paaren 
gleieh. (Gazz. bhim. ital. ^ 3 . 182—85. Marz 193Ś. Elorenz, Uniy., Inst. f. anorg. u. 
physik. Chemie.), , t t .  JK; M u l l e r .

■ Nathan S. Osborhe, 'Caloriinetrie einer Fiiissigkeit. (Trans. A. S. M. E. Fuels 
Steam Power 52 . 221—29: — C. i9 3 0 .  II. 1S54.) P ą n g r it z .

N. S. Osborńfe, H. P. Stimson imd E. P. Fibćk, Eine cal&rimJdrische Beslimmung 
der thermischen Eigenschaften von gesatliglem Wasser und Dampf von 0—270°. (Trans.
A.S.M.E. Eiifels Steam Power 52: 191—220. — C. 19 3 0 . II: .3714.) P a n g r i tż .

Ernest F. Fibck, Eińe Ubersichi der calórimetrischen 3lessfihgen der thermischen 
Eigenschaften von gesatti^iem .Wasśei- uiid Dampf. (Trans. A.S.M.E. Fuels Steairi PoWer
52 . 231—42. — C. 1 9 3 0 . II. 3714.) P a n g r it z .
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Cecil W. Davies, The conductiyity of solutions. 2nd ed. rev. and enl. London: Chapman
Hall 1933. (291 S.) 16 s. net 8°.

A3. K ollo idchem ie. C apillarchem le.
C. H. M. Roberts, Eine neue Theorie der Emulsionen. Vf. diskutiert einige altere 

Emulsionstheorien u. entwickelt dann folgende neue: Die Adsorption an die Grenz
flacke beruht nicht auf einer anziehenden Wrkg. der letzteren, sondern entsteht dadurck, 
daB aus der M. der Teilchen diejenigen an die Oberflache gedrangt werden, die von 
ikr am wenigsten angezogen werden, d. h. diejenigen, bei denen das Verhaltnis von 
Ladung zu M. am kleinsten ist. Da letzteres Verkaltnis bei polaren Molekiilen im all- 
gemeinen viel kleiner ist ais bei Ionen, so werden erstere gegeniiber den letzteren bevor- 
zugt adsorbiert. Bei der Neubldg. einer Grenzflache werden die Ionen wegen ihrer 
grofien Beweglickkeit diese zuerst besetzen, dagegen wird im Gleickgewicktszustand 
ein bestimmtes Verhaltnis zwischen Ionen u. Molekiilen (letztere im UberschuB) in der 
Adsorptionsschicht vorkanden sein, das durck die Ladung, M., Beweglichkeit u. Konz. 
der Teilchen bestimmt wird. Diese Sehickt ist monomolekular u. blcibt bei Strómungs- 
potentialmessungen usw. in Ruhe, wakrend sich die auBen anschlieflende diffuse Atmos- 
phiire von Ionen u. Molekiilen bewegt. Analog zu dem Verk. der natiirlicken Erdol- 
Salzsole-Emulsionen (meist vom Typus W.-in-Ol) scklieBt Vf., daB jede Emulsion dann 
stabil ist, wenn die Oberflackenenergie der dispersen Phase groBer ist ais die des Dis- 
persionsmittelf- Aus jeder Pkase werden dann diejenigen Molekule u. Ionen in die 
Grenzflacke gedrangt, die den Energieuntersckied herabsetzen, also aus der dispersen 
Phase die Teilcken mit der geringsten, aus dem Dispersionsmittel diejenigen m it der 
liocksten Polaritat. Die durck das Zusammentreffen an der Grenzflacke entstekenden 
Gleickgewickte (entweder zwei monomolekulare Sckichten oder eine Sckickt von Mole- 
kiilen, die sieli quer durck die Grenzflacke aus einer Pkase in die andere erstrecken) 
sind maBgebend fiir dereń Stabilitat. — Auf Grund dieser Vorstcllungen werden einige 
Eigg. yon Emulsionssystemen erklart, die m it alteren Tkeorien nickt befriedigend 
erklart werden konnten, z. B. die antagonist. Wrkg. von Na- u. Ca-Oleat ais Emulga- 
toren, die emulgierende Wrkg. von Stearinsaure in einer Bzl.-in-W.-Emulsion, die 
Umkehrung des Emulsionstyps durck Sckiitteln u. das Auftreten von Doppelemulsionen.
-— Auf Grund der Theorie des Vf. wird die Bldg. einer W.-in-Ólenmlsion in ihrem zeit- 
licken Ablauf besekrieben, wahrenddessen z. B. die elektrokinet. Potentiale ikr Vor- 
zeicken weckseln kónnen, was auck beobacktet worden ist. Sowohl auf der 01- ais 
auch auf der W.-Seite der Grenzflacke ist je ein besonderes elektrokinet. Potential u. 
eine besondere Grenzflachenspannung ausgebildet, u. diese GróBen miissen auf beiden 
Seiten gemessen werden. Die Vorstellung von zwei yersckiedenen Grenzflachenspan- 
nungen auf beiden Seiten der Grenzflache wird auch gestiitzt durch Grenzflacken- 
spannungsmessungen nach der Ringmetkode (Ha r k in s), bei denen sich sekr groBe 
Untersckiede ergeben, je nackdem der Ring aus dem Ó1 in das W. oder umgekekrt 
bewegt wird. — Die Stabilitat einer Emulsion ist unabhangig vom Grenzflackenpotential.
— Die groBe Empfindlickkeit kydropkober u. die geringe kydrophiler Kolloide gegen- 
iiber Anderungen der Ionenkonz. liiBt sich ebenfalls auf Grund dieser Theorie erklaren. — 
Die Adsorptionsverhaltnisse an der Grenzflacke fest—fl. sind aknlick denen an der 
Grenzflacke fl.—fl., auBer daB Anderungen nur in der oinen (fl.) Pkase erfolgen konnen. 
Feste Stoffe sammeln sick in der Grenzflacke einer Emulsion an, wenn ikr Energie- 
niveau zwiseken den Niyeaus der beiden Fil. liegt. — Von einigen natiirlicken Erdol- 
Salzsole-Emulsionen werden einige pkysikal.-ckem. Daten der Komponenten gemessen, 
die die Tkeorie stiitzen. — Der kolloide oder nickt kolloide Zustand eines Emulgierungs- 
mittels ist fiir seine Wirksamkeit bedeutungslos. (J. physic. Cliem. 36. 3087—3107.
1932. Long Beaek, California, Petroleum Rectifying Comp. of California.) E p.b e .

W. F. Busse, Die physikalische Struktur elastiseher Kolloide. Bei der.Unters. von 
meckan. Eigg. fester Kolloide muB der Begriff „meckan. Molekiil“ zugrunde gefegb 
werden, ais der kleinsten Einkeit, die unter der Einw. sekerender ICrafte zusammen- 
bleibt. — Zur Erzielung einer koken Elastizitat in festen Kolloiden sind notwendig:
1. Atomgruppen, die lange, feste, etwas biegsame Fasern bilden; 2. schwaeke oder gleick- 
artige Kokasionskrafte um die Fasem kerum; 3. ein Ineinandergreifen der Fasern an 
wenigen Stellen, wobei ein dreidimensionales Netzwerk gebildet wird; 4. eine Moglich- 
keit, wakrend der Deformation freie Energie in den Fasern aufzuspeichern. Diese yier 
Bedingungen werden, vor allem fiir den Spezialfall des Gummis, diskutiert u. durck 
bestimmte Strukturvorstellungen naher erklart. Die Theorie des Vf. wird bei Gummi
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angewendet auf die Erscheinungen der elast. Nachwrkgg., der bleibenden Dcformation, 
der Hysteresis u. a. — Die Theorie des Vf. fiihrte zur Herst. von Gummisorten mit 
ungewóhnlichen Eigg.: Wird in einer Riehtung gereckter Gummi in diinner Schicht 
bei 0° in Scbwefelchloriddampf yulkanisiert, so wird ein hornartiges, faserigea Prod. 
erhalten, deaaen Zugfestigkeit um ao groBer ist, je starker die urapriingliehe Reckung war. 
Wahrseheinlich kónnen auf dieae Weise Gummifasern erzeugt werden, dereń Festigkeit 
der der beaten Textilfasern nioht naehsteht. War der Gummi vorher in zwei Richtungen 
gleiehzeitig gereekt worden, so entstekt ein niehtfaaeriges, pergamentartigea, featea u. 
biegsames Prod., das sehr widerstandsfiihig gegen organ. Eli. ist u. selbst durch ad. 
Toluol kautn yeriindert wird. (J . physic. Chem. 36. 2862—79. 1932. Akron, Ohio,
B. E. Goodrich Co., Physikal. Unters.-Lab.) E r b e .

C. Rossi, Verteilung der Teilchendurchmesser in  dispersen flussigen Phasen. Vf. 
diskutiert neuere Arbeiten iiber die Stabilitat u. Umkekrung von Emulsionen. Der 
Verteilungsgrad hangt vor allem yon der mechan. Einw. ab, weniger yon chem. u. 
physikal. Eigg. der Emulaion. Auch die Grenzflaehenspannung h a t nur indirekte 
Bedeutung inaofern, ala aie die mechan. Verteilung becinfluBt. Vf. kommt nach statist. 
Methoden zu folgender Beziehung: wenn daa Gesamtyol. der Emulsion in N  Tcilvoll. 
aufgeteilt wird, dann haben von dieaen N  Elementen a einen Teilchenradius r  u. zwar 
ergibt sich das Zahlenyerhaltnis aus d N  =  (2 N /a3)-e~2r'lSa‘-r"-d r. Die Homogenitat 
einer Emulsion ist gegeben durch d N J N  d r ,  aie ist proportional dem Dispersionsgrad: 
Q  =  d N J N  d r  — K/a. Alle Homogenisierungsmittel zieleń auf eine VergróBorung 
von Q  u. Yerkleinerung von a ab. (Gazz. chim. ital. 63. 190—99. Marz 1933. Mailand, 
T. H., Inst. f. techn. Chemie.) R. K. M u l l e r .

May A nnetts, Filtrationserscheinungen bei Kolloiden. Bei der Eiltration eines 
As2S3-Sols durch Filtrierpapier zeigten sich folgende Erscheinungen: 1. Bei ofterem 
Eiltrieren dui'ch dasselbe Stiick Filterpapier sinkt die elektr. Leitfahigkeit des Sola 
zuerst stark (z. B. scbon bei der ersten Eiltration auf die Halfte) u. erreicht dann einen 
konstanten Endwert. 2. Bei ofterem Eiltrieren dureh ein jedesmal neues Stiick Eiltrier
papier sinkt die Leitfahigkeit zu einem Minimum u. steigt dann wieder. 3. Beim Stehen- 
lassen nach dem Filtrieren steigt die Leitfahigkeit wieder etwas. 4. Nach sehr oft 
wiederholten Filtrationen koaguliert das Sol. 5. Aschefreies Filterpapier zeigt die Er- 
scheinung in geringerem Grad ais gewóhnhches. — Dest. W., As20 3- u. H 2S-Lsg. zeigen 
beim Filtrieren nur eine Zunahme der Leitfahigkeit, ebenso Sole yon Cu, Au (nach 
ZsiGMONDY), Mastix, Berliner Blau, dagegen yerhalten sich Sole von Ferrihydroxyd 
u. Au (griin, m it Catechol) wie As2S3. Die H-Ionenkonzz. aller untersuchten echten 
u. kolloiden Lsgg. nimmt unabhangig yom Sinn der Anderung der Leitfahigkeit bei 
wiederholten Filtrationen linear ab. — Die beobachteten Anderungen der Leitfahigkeit 
yon Solen kommen durcli Kombination zweier Einfliisse zustande: a) eine Zunahme der 
Leitfahigkeit durch Aufnahme yon elektrolyt. Verunreinigungen aus dem Filterpapier, 
u. b) eine Abnahme der Leitfahigkeit durch Adaorption yon H-Ionen an das negatiy 
geladene Filterpapier. Durch diese Annahme lassen sich auch die librigen der obigen 
Befunde erklaren. (J. physic. Chem. 36. 2936—39. 1932. Canada, Univ. of To
ronto.) " E r b e .

Emil Hatschek, Die Unłersuchung von Oelen durch physikaliscJie Methoden. 1. Vf. 
bestimmt durch Kompression (also nach einer bisher fiir diesen Zweck noch nieht yer- 
wendeten Methode) den YoU NGschen Moduł E  einiger Gallerten u. seine Veranderung 
mit dem Alter. Die Gallerten werden nach yerschiedenen Methoden, die beschrieben 
werden, in die Form zylindr. Probestiicke (z. B . d — 31,5 mm, h — 44 mm) m it ebenen 
Endflachen gebracht. Diese Probestiicke werden zwischen geolten Metallplatten mit 
zunehmenden Gewichten belastet u. ihre Verkurzung gemessen. Aus Druck u. Yer- 
kurzung wird der YoUNGsclie Moduł berechnet. Ergebnis: a) Gelatine: Bei einem 
Probestiick wurde der durch Kompression erhaltene Moduł m it dem durch Ausdebnung 
erhaltenen yerglichen, es ergab sich gute tJbereinstimmung bei kleinen Deformationen, 
dagegen wachst E  m it steigender Dehnung u. sinkt m it steigender Kompression. 4 Gele, 
die 8, 10, 12,5 u. 15 g Gelatine (getrocknet bei 96°, Aschengeh. 0,6%) auf 100 g W. ent- 
hielten, ergaben bei 13° folgende 2?-Werte (Mittel aus je 4 yerschiedenen Belastungen): 
283, 367, 480 u. 665 g/qcm. b) Agar: Bei einem 5%ig. Gel ist der Moduł sehr hoch. 
Im  Gegensatz zu Gelatine andert er sich nieht durch Ałtern. Sein W ert fallt wie bei 
Gelatine m it steigender Belastung von etwa 3000 bei 33 g/qcm Belastung auf etwa 2370 
bei 92 g/qcm Belastung. c) Kieselsaure: Ein Sol wurde hergestellt durch Mischen von
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35 cem Na-Siticatlsg. (102,9 g S i02/1) m it 30 ccm 6-n. HC1, wobei nach 3 Stdn. Er- 
Starrung eińgetreteh war, wahrend die erste Spur der SynŁresiś nach 5—6 Stdn. auf- 
trat, Boi einem Gel, das 6V2 Stdn. nach dem Mischeń gemessen wurde, ergab sich eiii 
Módul voń 668, unabhańgig von der Belaśtung. Der Moduł śtteg stark an m it deńi 
Alter der Probe, wobei der nach 133 Stdn. erreiehte E-W ert von 2550 noch nicht der 
Eridwert war. d) Formaldehydgelatine: Proben aus Gelatinegel wurden bis żu 212 Stdn. 
in Fontaaidehyddampf gehaltcn. Dabei tra t starkę Synaresiś auf, u. die 2?-Werte stiegeii 
bis auf etwa 2400 bzw. uber 500Ó fiir Gele m it 8 bzw. 10 g Gelatine auf 100 g W. 2. Vf. 
uhtersucht den EinfluB der Deformation auf die accidentelle Doppelbrechung, die Zug- 
festigkeit u. die Diffusiońsgeschwindigkeit in eińein Gelatinegel. a) Durch Deformation 
eiries Gelatinegels entsteht opt. Anisotropie, u. diese bleibt nach Riehtung u. Betrag 
uhverjindert, auch wenn die iiuCerc K raft nicht mehr wirkt. b) Ein Gel m it 10 g 
Gelatine, 1 g NaHC03 u. 100 g W. wird in zylindr. Form gegośsen u. ein Gemiśch niit 
ca. 0,26-n. Essigsaure u. 0,22-n. Na-Acetat hineindiffundieren gelasśen, um darin Gas- 
blaseh zu erzeugen; wahrend einer reversiblen u. irreyersibleń Dehnung oder einer 
reversiblen u: irreversiblen Kompression der Probe. Aus dem Aussehcn der Gasbldseń 
liifit sich schlieBen: AYahrend einer reversiblen Deformation ist die Riehtung der ge- 
ringsten Zugfestigkeit diejenige, in der die lineare Dimension vergroBert worden ist; 
u. nach einer irreversiblen Deformation diejenige, in der die lineare Dimension ver- 
kleinert worden ist, also rechtwinklig zu der ersteren liegend. Dieses Ergebriis iśt nicht 
leieht in Eiiiklang zu bringen m it der Tatśache, daB die opt. Anisotropie sich beiiń 
t)bergang von reversibler zu irreversibler Deformation nicht ilndert. c) Ein Gelatinegel 
wdrd hergestellt m it einer l° /0ig. Lsg. von Bleiacetat u. von einem Punkt in der Mitte 
einer Endflache des zylindr. Probekórpers aus wird eine gesatt. Lsg. von Kaliumchromat 
hinoindiffuńdiereń gelasseń. Die durch gefalltes Bleichromat sichtbar geinachte 
Diffiisionszone weicht auch bei reversibler u. ii-reverśibler Deformation ńicht yon der 
Kugelfoi-m ab. Iń  bezug auf die Diffusiońsgeschwindigkeit bleibt also das Gel wahrend 
einer Deformation iśotrop. — Die W rkg.. einer Deformation auf die 3 besprochenen 
Eigg. des Gelatinegels yersucht Vf. in Einklang zu bringen m it der Vorstellung, daB dąs 
Gelatinegel aus einem Śetzwerk ungeordneter Fibrillen beśteht. (J . physic. Cherii. 86. 
2994—3009. 1932. London.) E rb e . _

Ś. S. Kistler, t)ber die Natur der Koagulation, Visęositdt und Thixotropic in 
fcolloiden Syslemen. Vf. geht voh der Ansicht aus, daB in Fil. „eybótakt. Komplexe“ 
yorhanden seien u. daB ihre Gleichgewichtskonz. in der Nahe yon Kolloidteilchen 
verschieden von der Gleichgewichtskonz. im Inneren der FI. wiire. Aus dieser Yoraus- 
setzuńg meint Vf. eine groBe Anzahl Erscheiniingen d. Kolloidehcihie erklareh źu 
konnen. Es werden Aussagen gemaeht iiber: die S tabilitat lyophiler u. lyophober 
Sole, den Unterschied in der Dispergierbarkeit dieser beiden Arten von Koli., die 
lyotropen Reihen, die Homogenitat lyophiler Sole in Beżug auf die TeilcheńgroBe, 
die Morpliologie der ausgeflockten lyophilen Koli., die iSTeiguńg źur tlbersattiguiig, 
die Viscositat, die Orientierung nicht-kugeliger. Teilehen, die Thisotropie u. manche 
kolloidchem. Emzelheiteh. (J. physic. Chem. 36. 2948—66. Dez. 1932. Urbana, Uniy. 
of Illinois.) '  EiśENSCHiTZ.

H. L. Włiite, Frank Urban und E. A. van Atta, Eine Beziehung zwischen 
Slrdmungspotentialen und Oberfldehenleilfahigkeit. (Vgl. C. 1 9 3 2 . L 2560. II. 2610.) 
Die Strómungspotentiale iii Capillaren aus Pyrexglas von 0,005 mm Diirchmesser be- 
tragen nlir 0—25% derjeńigen in weiten Capillaren, u. nicht 75—85%, wie friiher irr- 
tiimlich beriehtet wurde. Diese, trotż yieler Fehlermęglichkeiten ais wahrseheinlich 
richtig betrachteten Werte wurden m it einem 1-mf-Standardkondensator erhalten, 
wahrend die erwalmten falschen Werte mit einem Paraffinpapierkondensator erhaltfen 
worden wareń. — Weder die klass. Glfeichung E  — f  PJD/4wł/j<, nóch eine der bisher 
yorgeschlagenen Abanderungen sind fiir die Beziehung zwischen StrćSmhhgspbtehtial 
u. Leitfahigkeit (Volumen- +  Oberflachenleitfahigkcit) bei engen Capillaren anwcndbar. 
Die Oberfiachenleitfahigkeit iśt hur dann keine Funktioń des f-Potentials, wfeńii letztóres 
nicht seltien n. W ert hat, besitzt das C-Poteritial dagegen seinen Sormalwert, só laBt 
śibH aus ihm die Oberfiachenleitfahigkeit berechnbn u. umgfekehrt. Der, Befiińd vbri 
B rig g ś  (C. 1 9 2 9 . I I . 843) an einwertigen Kationen, der ihn zu dem SchliiB fuhrte, daB 
die Obeifiachehleitfahigkeit keine Funktion des ^-Potentials sei, ruhrt dalier, daB bei 
śeinen Verss. die diffuse Śchicht weniger ausgebildet ist: u. w;eniger konzeritritlońs- 
abhangig ist, ais das bei Glasoberłl&chen der Fali ist; unter diesen Umstanderi MBi sich 
ads dem J-Potential nicht auf die Ladungsdichte schlieBen. (J. physic. Chem. 36.
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3162—56. 1932. St. Louis, Missouri, W a s h in g t o n  Univ., School of Medic., Department 
of Physiologię u. Dep. of Biochem.) E r b e .

Frank Urban und H. L. White, Die Anwendung der Doppelschichttheorie von 
Otto Stern.' I.' (Vgl. voręt. Ref.) Um eine ąuantitatiye Beziehung zwischen Oberflachen- 
leitfahigkeit u. f-Potential zu finden, machen Vff. fokende, teilw eiśe durck esperi- 
meńtellęs Materiał gestiitzte Ąnnakinęn: 1. In  einem elektr. Feld haben alle Ionen der 
Doppelsekickt, also auch die der inneren HELM uoLTZscken Sckicht, ihre n. Beweglich- 
keit. 2. Die Doppelschićht an’einer Pyrqxglas-KCl-Lsg.-Grenzflache bestehtj aus K- u. 
Cl-Ionęn. 3. Die Zahl der Katiohen der inneren HELiiHOLTZschen Schickt ist boi den 
untersuchten KCl-Konzz. zu yernachlassigen. 4. Die Doppelschichttheorie von 0 .  St e r n  
entspricht den Tatsachen am besten, ausgenommen die Annakme, daB der. UberschuB 
der positiven Ladungen iń der liELJIHOLTZschen S ck ich t groBer sei, ais der in der 
diffusen Sckicht. Auf Grund dieser Annakmen yereinfacht sich die von St e r n  ge-______ _ Fę
gegebene Gleickung zu: rj0 =  y  9  ̂— • e Hierbei ist ?/0 die Zahl der

Anipnen in der inneren HELMHOLTZschcn Schicht, D die DE., c die Salzkonz. in 
Mol/ccm, e die Elektronenladung, u. F  — 96 500 Ćoulomb. Daraus ergibt śich die 
Oberflaęhenleitfahigkeit pro qcm  ais Funktion des f-Potentials zu:

wobei la u. lk die n. Beweglichkeiten yon Anion u. Kation sind. Die von den Vff. an 
Pyrexgląscapdlaren gemessenen Werte der Obęrflaclicnleitfakjgkeit yon 2,24; 10"* fiir 
5* 1Ó~^-n. KCl, u. 1,35-10—9 fttę 2,5-10~4-n. KCl fugen sich dieser Gleickung gut, 
wenn daą nach der HELJiHOLTZŚcken Gleickung aus Strómungspotentialmessungen 
b,erechnete ^-Potential von 0,124 V eingesetzt'wird. Diese tlbereiiistimmung zwischen 
Theorie u. Experiment stiitzt die oben gemachten Annakmen. (J. physic. Chem. 36. 
3157—61. 1932. St. Louis, Missouri, W a s h in g t o n  Uniy., School of Medic., Dep. of 
Biochem. and Dep. of Pkysiology.) E r b e .

Nikolaus Schonieldt, Uber die Abhangigkeit des „elelętrokinetischen Poteii^ials" 
von der Stromstiirke.'Yetes. mit yerschiedenen Diapkragmen (keram. Platten, Glas, 
Gummi, M^acco) zeigen, daB kein eindeutiger Zusammenkang zwischen Stromstiirke 
u. Aufladung besteht. Im  allgemeinen nimmt das elektrokinet. Potential init steigeń- 
der Strómstarke zu, 'doch kann auch das entgegengesetzte der Fali sein (Mąćjpo)' u. 
kónnęn auch ein oder zwei Maxima auftreten (keram. Platten). — Die Annakme einer 
FlieBfestigkeit in der Grenzsckickt in Yerb. m it dem EinfluB der Konzentrations- 
anderung auf die Doppelschicht yiermag den Yerlauf der £-I-Kurven qualitatiy zu 
erkliiren. (Wiss. Vcroff. Siemeńs-Konz. 12 . 39—43. 2/2. 1933.) Iy u t z e l n ig g .

Rene Ąudubert, Die Debye-Uuclćelsche Theorie und das elęktrokinetisęhe Pofentiąl. 
(Ygl. C. 1 9 3 3 . L 1596.) Auf Grund der theoret. u. experimentellon Unterss. des Yfs, 
darf man bei seki; groBer Yerdunnuhg das elektrokinet. Potential ais der D e b y e - 
HyCKELschen Thęorie folgend ansehen. Die Abweichuńgen yon der Theorie sind um 
so groBer, je hóher die Wertigkeit der akt. Ionen ist. Sie kónnen gedeutet werden, 
węnn man Adsorptionserscheinungen des Anioną u. des Katiońs annimmt;' speziell die 
Io&en H+ u. C ii-  gefeen den ĄnlaB zu ausgepragten Ęehlern. Ijn yielon Fąllen kann 
man dies ais eine oberflachliche Hydrolyśe betrackten. Die Berechnung der mittleren 
TeilchengroBe eines dispersen Systemes ist olrne weiteres nur fiir nickt ultramikroskop. 
Teilchen moglick. Es zeigt sich, daB disperse Systeme im Grenzfall wie elektrolyt. 
Lsgg. behandelt werden kóńnpn, wenn die Tragerfl. einen stark yerdunnten Elektro- 
lyten darstellt. Man kónnte somit eine elektrolyt. Theorie der Kolloide aufstellen, 
wobei die Teilchen ais Ionen yariabier Ladung aufzufassen wtren. (J . Cbim. phy śique 30. 
89—101. 25/2. 1933.) E t z r o d t .

Ę. J. W. Verwey, Die Doppeischicht des Silberjodidsols. Die Adsorption yon J '  u. 
Ag' an n i c h t  d i a 1 y s i e  r  t  e s AgJ - S o l  wird durch poteńtioinetr. Titration be- 
stimmt. Die Adsorption yon J ' nimmt m it zunehmeńdem Alter des Sols ab. In  kon- 
zentrierteren Sólen ist die Adsorption des J'-Ions yerhaltnismąBig geringer ais in ver- 
dunnteren Solen. Die Abnahme der Adsorption des J'-Iońs mit dem Alter des Sols 
ist bei lióherer Temp. groBer ais bei niedrigerer Temp. Ag'-Ion wird von einem frisch 
bereiteten AgJ-Spl weniger adsorbiert ais J '-Ion ; doch ist dię Adsorptionsabnahme 
m it dem Alter des Sols geringer bei Ag" ais bei J '.  Die Adsorjptiónsverminderung iśt
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nicht durch eine Abnahme der Teilchenzalil des Sols bedingt. In  e l e k t r o d i a l y -  
s i e r t e n  AgJ - S o 1 e n ist die Adsorption von J ' geringer infolge der Herabsetzung 
der Konz, des freien J '.  Die Geschwindigkeit der Adsorptionsabnahme ist anscheinend 
abhangig von der Konz. des freien J '.  D i e a n a l y t .  K o n z .  d e s d i a l y s i e r t e n  
S o l s  (das molare Verhaltnis yon J '  in der Doppeischicht u. yon AgJ in den Teilchen) 
wird nach der Methodo von P a u l i  (Elektrochemie der Kolloide, Wien 1929) bestimmt. 
Bei einem dialysierten Sol m it 400 mMol. AgJ u. einer J'-Konz. von 10~7 MoL/1 wird 
durch konduktometr. u. potentiometr. Titration m it KOH die Menge des Gegenions, 
H", u. dam it die Konz. des peptisierenden Elektrolyten H J  festgestellt. — Es laBt 
sich wahrscheinlich machen, daB die Adsorption von J '  nur an den Kanten u. Ecken 
des submikroskop. Krystalls erfolgt, nicht an den Flachen. Dies erklart, warum die 
Adsorption des J  -Ions gering ist, u. wie das Altern des Sols die Adsorption beeinfluBt. 
Unmittelbar nach der Bldg. des AgJ'-Krystalls ist seine Form noch unyollkommen; 
die Zahl der Lockerstellen, an denen J ' adsorbiert wird, ist groB. Nun erfolgt rascli 
eine Vervollkommnung der Form des Krystalls, wobei das Adsorptiónsyermógen rasch 
kleiner wird. Dann beginnt langsam eine VergróBerung der Krystalle. Die Vervoll- 
ltommnung der Krystallform, die iiber den gel. Zustand vor sich geht, wird durch alle 
Faktoren, die die Loslichkeit des AgJ erhohen, wie hohe Temp., hohe J'-Konz. be- 
schleunigt. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 36. 225—33. 1933. Groningen, 
Univ., Lab. f. anorgan. u. physikal. Chem.) • LORENZ.

M. af Hallstrom, U ber isosmotische Loaungen. Zur Darst. isosmot. Lsgg. werden 
die nichtfliiehtigen Substanzen in Wageglaser eingewogen u. im Exsiccator evakuiert 
(0,1 mm Hg). Danach wird in den Exsieeator die notige Menge luftfreies Losungsm. 
zugegeben. Der Dampf des Losungsm. kondensiert sich in den Wiigeglasern, die festen 
Stoffe werden gel. Nach einiger Zeit wird der Dampfdruck der Lsgg. gleich u. dam it 
auch der osmot. Druck der Lsgg. Durch Wagung wird dio Konz. der Lsgg. ermittelt. 
Der Vers. dauert je nach der Menge Losungsm. 2—100 Tage; die Fehler iiberschreiten 
1% nur bei den hóchsten Konzz. Untersucht werden: NaCl, NaBr, N aJ, KC1, KBr, 
K J  u. Rohrzucker. (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sci. fenn.] 
Ser. A. 36. Nr. V. 4 Seiten. i933.) L o r e n z .

B. Prasad, Die Viscositat wd/3riger Losungen von Nićhtelektrolyten. Nach P o r t e r  
besteht eine empir. einfache Beziehung zwischen Yiscositat u. Dampfdruck verschiedener 
Fil. bei gleichem Druck u. gleicher Temp. Anwendung auf yerd. Lsgg. ergibt eine 
Beziehung zwischen Viscositat u. Konz. (Current Sci. 1. 237—38. Febr. 1933. Cuttack, 
Ravenshaw College.) E is e n s c h it z .

G. H. Piper, Diskonlinuitaten und die Natur adsorbierender fester Stoffe. Fiir die 
Erklarung der bei Adsorptionsisothermen gefundenen Diskontinuitaten kann ein Uber- 
gang yon zweidimensionaler Gasphase in fl. Zustand insbesondere dann nicht heran- 
gezogen werden, wenn die Temp. iiber der krit. Temp. des adsorbierten Gases liegt 
(Beispiel: H 2-Adsorption an Kohle bei 0°, an akt. Cu oder Kohle bei —183°). Vf. halt 
es fur moglich, daB es sich in solchen Fallen um die Auflosung mehr oder weniger 
lockerer Bindungen zwischen ungesatt. Atomen handelt, die infolge der aktiyierenden 
Vorbehandlung an der Oberflaehe des Adsorptionsmittels yorhanden sind. Je  nach 
der Zahl, Anordnung u. Stabilitat soleher Bindungen wird an einzelnen Stellen bei 
Z utritt des Gases anstatt einer stetigen Energieyerteilung ein gleichzeitiger Zusammen- 
bruch yieler Bindungen erfolgen, der zu Unstetigkeiten in den Adsorptionsisothermen 
fiihrt. Die Hypothese gibt auch eine befriedigende Erklarung fiir niedrige Anfangs- 
werte der Adsorptionswarme, da diese durch die endotherme Lsg. der Bindungen 
zwischen ungesatt. Atomen herabgesetzt werden muB. (Trans. Faraday Soc. 29. 538 
bis 543. April 1933. South Kensington, Roy. Coli. of Science.) R. K. Mu l l e r .

L. J. Burrage, Adsorplionsuntersuchungen. I II . Der Einflufi der Aktimerang der 
Kohle au f die Isothermen von Kolilenstofftelrachlorid. (II. vgl. C. 1933. I. 3176.) Vf. 
stellt in friiheren Verss. erhaltene 25°-Isothermen fiir die Adsorption von CC14 an 
Kohlen m it yerschiedenem Ausgangsmaterial u. yerscliiedenartiger Aktivierung zu- 
sammen u. untersucht im Sinne seiner in der I. Mitt. entwickelten Theorie, ob Ober-, 
Unter- oder optimale A ktm erung vorliegt. Es zeigt sich, daB fiir geringe Drucke mit 
Dampf aktivierte NuBschalenkohle die beste Wrkg. ergibt, fiir hohe Drucke chem. 
aktivierter Torf; in letzterem Falle ist allerdings teilweise Yergiftung akt. Zentren 
durch anorgan. Stoffe zu befurchten. Bei hohen Drucken hangt die adsorbierte Menge 
CC14 nur vom Aktiyierungsgrad, nicht vom Ausgangsmaterial ab. Bei niedrigen 
Drucken ist ein ausgesprochenes Optimum der Aktiyierung aus der Abhangigkeit der
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adsorbierton Mengen yon der scbeinbaren D. erkennbar. (Trans. Faraday Soc. 29. 
564—69. April 1933.) II. K. Mu l l e r .

L. J. Burrage, Adsorptionsuniersuchungen. IV. Der Einfluft der Aktivierung der 
Kóhle auf die Isothermen von Wasser und ihre Beziehung zur Hysteresis. (III. ygl. 
yorst. Ref.) In  ahnlicher Weise wie fiir CC14 in der I II . Mitt. werden die Adsorptions- 
isothermen fiir W. an akt. Kobie bei 25° zusammengestellt u. yerglichen. Auch hier 
zeigt sich die Abhangigkeit der Adsorption vom Aktivierungsgrad. Die Hysteresis bei 
Desorption wird auch yom Aktiyierungsgrad beeinfluBt u. zwar soheint in diesem Palle 
maBgebend zu sein, in welchem MaBe der an der Oberflache angenommene „CxOy- 
Schwamm" durch die Aktiyierung entfernt ist. Der Meckanismus der Adsorption u. 
Desorption wird diskutiert. (Trans. Faraday Soc. 29. 570—76. April 1933. London, 
Kings College.) R. IC. M u l l e r .

Agnes Pockels, t)ber die Abhdngigkeil der Benełzbarlceit fester Korper von der 
Beriihrungsdauer. Verss. m it Talk, Trimyristin, Stearinsaure, Palmitinsaure, Kolo- 
phonium usw. sowie auch m it Glas, Porzellan, Cu-haltigem Ag, Stanniol u. P t zeigten, 
daB eine unbenetzbare feste Oberflache bei mehrtagiger Beruhrung m it W. benetzbar 
wird. Desgleichen kann eine ursprunglich benetzte Flacho durch Stehenlassen an der 
Luft unbenetzbar werden. Oberflachen yon Metallen konnen durch Einreiben mit 
einer FI. benetzbar gemacht werden; z. B. wird ein Pt-Blech durch Abreiben m it nasser 
Schlammkreide fiir W. benetzbar, verliert aber diese Eig. nach 2-std. Trocknen. ■— 
In  Anlehnung an Au AM, L a n g m u ir  u . D e v a u x  wird die Erscheinung durch allmahliche 
Umdrehung der Atome in der Oberflachenschicht zu erklaren sein, derart, daB die 
hydrophilen Pole dem W. die hydrophoben der Luft zugewandt sind. Auch halt Vf. 
bei den Metallen Adsorptionsschichten fiir móglieh, welche durch W. zerstort, durch 
Luft wieder hergestellt werden u. eine starkę Beeinflussung des Randwinkels zur Folgę 
haben. (Kolloid-Z. 62. 1—2. Jan . 1933. Braunschweig.) G u r ia n .

Peter Kornmann, Die Qudlung pla-ner Oelalineplatten. Interferometrische Unter- 
suchungen. IV. (I.—III. ygl. Jb . wiss. Bot. 76 [1932]. 208.) Mit Hilfe einer inter
ferometr. Methode, dereń Prinzip kurz beschrieben wird, u. die Dicken- u. Langen- 
anderungen yon 0,1—1 /< beąuem zu messen erlaubt, wurde die Geschwindigkeit der 
Dimensionsanderung yon in Leitungswasser bei 0, 17,5 u. 28—29° ąuellenden Gelatine- 
seheiben yon ca. 1/4— 1/2 mm Dicke gemessen. In  das zuerst schnelle, dann 
immer langsamere Diekerwerden der Scheibe schaltet sich eine yoriibergehende Dioken- 
abnahme ein; zur gleichen Zeit steigt die Geschwindigkeit der Flachenausdehnung 
plótzlich an, fiillt aber kurz darauf ebenso sehnell wieder ab. Diese Erscheinung hat 
ihre Ursache darin, daB die FlachenvergróBerung einer ąuellenden Gelatinescheibe 
gehemmt ist, solango ihre Mittelsehicht noch nicht durchąuollen ist. Die dadureh er- 
zwungene Ausdehnung nur in einer Richtung laBt in dem elast. Gel Spannungen ent- 
stehen, wodurch bei der plótzlichen Flachenausdehnung nach Aufhebung der Zwangs- 
lage eine yoriibergehende Dickenabnahme entsteht. — Die Quellungsdauer t bis zum 
Beginn des Diinnerwerdens ist empir. durch die Gleiehung t =  /x2/c festgelegt, in der 
H die Dicke des Ausgangsmaterials darstellt, wahrend die Konstantę c m it der Temp. 
der Quellfl. wiichst. Bei der Quellung wachst also die durchdrungene Schicht pro- 
portional der Wurzel aus der Zeit. — Die gleichen Erseheinungen sind allgemein bei 
der Quellung allseitig sich ausdehnender elast. Korper yon Quader- oder Plattenform 
zu erwarten. (Kolloid-Z. 63. 1—5. April 1933. Frankfurt a. M., Univ., Botan. 
Inst.) E r b e .

B. Anorganiscłie Chemie.
E. Briner imd H. Biedermann, Vber die Identiłat der Eigenschaften i:on Ozon, das 

mil verschiedenen Arten dunkler Entladung hergestellt ist; Siedepunkt des reinen Ozons. 
E nthalt Ozon hohere Polymere („Oxozon“ , ,,Ńovozon“ oder „Oktozon"), so muB der 
Kp. merklich steigen. Mit Hochfreąuenzapp. glaubt man, hoher polymerisierte Ge- 
mische hergestellt zu haben. Vff. messen m it einem Fe-Konstantanelement den Kp. 
von Ozon verschiedener Herkunft in einem U-Kohr. Sie nehmen ais F ispunkt C 02- 
Aceton u. eichen das Element m it dem dicht beim Kp. des 0 3 liegenden F. von reinstem 
CS2 (—111,6°). Fiir Ozon, das mit einem gewóhnlichen App. (50 Weehsel pro Sekunde) 
dargestellt ist, finden sie bei 730 mm —112,5 ±  0,2° (bei 760° — 111,5 i  0,2°). Fiir 
m it Hochfreąuenzapp. hergestelltes Ozon finden sie denselben Wert. Es konnen hohere 
Prodd. also nur in minimalen Mengen yorhanden sein. Die chem. Aktivitat, gegen 
Benzaldehyd bei —50° gemessen, ist bei 0,67% 0 3-Geh. in beiden Fallen nicht ver-
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schieden. Es entsteht also aucli in Iloehfreąuenzapp. nur Ozon. (Helv. chim. Acta 16 . 
207—13. 1933. Genf, TJniv., Lab. f. teclm. u. theoret. Ch.) W. A. R o t h .

Francisco de Moura, Das Wasserstoffsuperoxyd. Uborblick uber die Eigg. u. Rkk. 
(Chimiea 1. 64. Marz 1933.) R . K . Mu l l e r .

Ą. K eśans, Die Eiąwirkung der Salpetęrsaure auf HgS und einige Sulfide. in Gegen- 
warf von Ilydm zin. Iii Eortsetzung einer friiheren Aibeit (C. 19 3 1 . II. 2693) wird ge- 
zeigt, daB H2S ,' PbS,' CdS,' SnS2, SnS, Sb*S3> As2Sa> CuS, Bi2S3 u. Ag,S in Ggw- von 
ĘLydrązin {I) durch, sd. i —4-n. u. k. ’6—10-n. H Ń 03 eine gewisse Zeit lang nieht an- 
gegriffen werden. Diese Zeit hdngt yon der Temp., der Menge yon Ł  der Konz. der HNO, 
u . 'der Art des Sulfids ab. Wahrend PbS, CdS, SnS2, SnS, Sb2S3 u. As2S3 auch mit 
dem der HN<53 unter H?S-Bldg. reagieren, werden CuS, B^Sj u. Ag2S lediglich 
oxydiert. Die Losungsgeschwindigkeit fallt in den angegebenen ReihenSolgen. Es 
scheiht, dafl in Ggw. von I  H N 03 lediglich den gel. Anteil des Sulfids angreift. (Lat- 
yijas Univ. Raksti [Acta Uniy. Latyiensis] Chem. Ser. 2. 311—19. 1933. Biga, 
Uniy.) B e r s i n .

A. Berthoud und W.-E. Berger, Die Einwirkung von Jęd au f p]iosphorige 
Sayreuńjl Natńw}ipliospliit. (In der tlberschrift des Óriginals steht falaehlieh Natrium- 
phosphat.) Die Rk. zwischen Jod u. Phosphit verliiuft prinzipiell verscliicden von der 
zwischen Jod u. freier phosphoriger Saure. Die Geschwindigkeit dci; Oxydation der 
phosphorigen Saure (Jurch Jod zu Phosphprsaure folgt der Glpicliung d [J2]/d ł =  
k [ J 2] [H3P 0 3], worin [J2] die Menge des titrierbaren Jods u. [H3P 0 3] die Anzahl 
der uiidissoziierten. Molekehi dpr phosphorigen Saure darstellen. Die Geschwipdjgkeit 
der Rk. ist von der J'-I\onz. unabhangig u. wird durch H - nur gering beschlęunigt in 
dem Mafie, in dem die H -Konz. die Dissoziation der H 3POe zuriiekdrąngt. Infolge 
der TJnabhangigkeit der Reaktióusgeschwindigkeit von der J,'-Konz. wird ąngenonjmen, 
daB J 3' m it gleieher Geschwindigkeit wie J 2 mit undissoziiertem H^P03 direkt reagiert. 
Der Temperaturkoeff. der Reaktióusgeschwindigkeit ist ~ 3 ,S  zwischen 45 u. 25°. — 
Die Geschwindigkeit der Rk. zwischen J„ u. Phosphit (iq. nąutraler Lsg.) ist der J„-Konz. 
proportional, waćhst etwas starker ais proportional m it der Phosphitkońz., wird dufch 
J '  mittelinafiig u.’ durch H-Ionen erheblich verzogert. Dio Temperaturkoeff. dieser 
R k . zwischen 0 u. 30° schwankt zwispheń 4,01 u. 4,81. Es wird angenommen, daB 
J 2-Molekeln unter Mitwirkuńg yon OH-Ióngn PKosphit-tonen zu Phosphorsaure 
oxydieren. (J. Chim. physiąue 25- 568—80. Nęucnatęl, Lab. Chim. Phys. de 
l’Univ.) R o m a n .

Edith Josephy, Parąuiasserstoff- Zusanimenfassende Darst. der Entw. des Standes 
der Kenntnis bis zum AbschluB des Jahres 1932: Yoraussage, Darst., Eigg., chem. 
Verh., therm. u. katalyt. Umwandlung, Einw. yon H-Ątomen auf Para wasserstoff moll. 
(Angew. Chem. 46- 256—58. 6/5. 1933. Berlin.) R. K. M u l l e r .

Chester L. Baker, H. Teyńhąm Woodwąrd und Adolf Pabst, Vier krystallisierte 
Hydrąte von ISatriummetąsilięat. Aus Lsę. mit yerschiedenen Gehh. ąn Ńa20 , S i02 
u. HjO wurden vier Hydrate durch vorsichtiges Impfen der iibersattigten Lsgg. er
halten. Dargestellt werden konnten Na2Si03- 9 HsO 8 HjO 6 H 20  u. 5 H20 , Die phy
sikal. Konstanten sind:

D.so F. 0 C Mittlere Lichtbrechung

Na,SiOs-9H sO . . . . 1,646 47,85 1,455
^ S iO a -S H ^O  . . . . 1,672 48,35 1,462
N a^ iO j-O ^ O  . . . . 1,807 62,85 1,474
N a,Si03-511,0 . . . . 1,749 72,20 1,456
Na2Si03-9 H20  ist orthorhomb. m it a : 6 : c =  0,6916 : 1 : 0,3424, wahrend Na2Si03- 
8 H 20  dem monoklinen System angehort u. die Achsenyerhaltnisse a ,: b : c =  0,6644 : 
1 : 0,7148, /J =  65° 23' aufweist. STa2Si03-6 H„0 gehórt zu der Klasse Cs des mono
klinen S}Tstems u. ha t je nach der Bildungstemp. verschieden starkę Ausbldg. der 
Flachen. Die Achsenverhaltnisse sind a : b : c =  1,9211 : i  : 1,0727, /? =  77° 51'. 
Na2Si03- 5 H 20  fallt unter die pinakoidale Klasse C\ des triklinen Systems u. hat die 
Aehsenverlialtnisse a : b : c — 0,7356 : 1 : 0,9005 m it a  =  51° 22', (i =  81° 47' u. 
y  == 70° 10'. (Amor. Mineralogist 1 8 . 206—15. Mai 193-3.) E n s z l in .

C. Rohmann, Untersuchungen iiber die 1/3-basische Aluminiwmcełałlósmig. I. Mitt. 
Folgende Eigg. einer. nach dem D. A. B. VI hergestellten essigsauren Tonerdelsg. u. 
einer reinen AI-Diacetatlsg. werden festgestellt: 1. Der Hydrolysengrad der Praparate
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ist hoch u. wiichst m it der Verdiinnung an. 2. Die pn-Werte liegen fur die yersehiedenen 
Konzz'. von pa =  4,55—4,70, bei entsprechender Verdiinnung also dieht am isoelektr. 
Punkt der meisten EiwciBkorper. 3. Die Lsg. besitzt ein ausgezeichnetes Pufferungs- 
vermogen m it Maxima bei etwa pa =  3,6, 4,7 u. 10,6. 4. Dio orrechneten Aktivitaten 
an Acetationon sind in konz. Lsgg. sehr gering, in yerd. Lsgg. hoch. 5. Die molaron 
Leitfahigkeiten liegen niedrig u. erreiehen bei goringen Konzz. dio GroBenordnung 
1 X 1-wertiger Elektrolyte. 6. Die Gefrierpunktsemiedrigung deutet im Mittel auf 
eine in konz. Lsg. etwa 3 faehe MolektilgroBo. 7. Durch Debyeogramme wurde dio 
gleiehmiiBigc Zus. der Bodenkorper iiber das ganze Temp.-Intervall festgestellt. 8. Das 
Yorhandensoin eines Komplexes, der sich m it zunehmonder Verdiinnung stiirker an 
den Losungsyorgiingen beteihgt, kann nunmelir ais siohor angesehen werden. (Arch. 
Pharmaz. Ber. dtseh. plmrmaz. Ges. 271. 219—47. April 1933. Jena, Univ.) E cKSTEIN.

M .Picon, Uber das Thoriumsulfid. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 166—70. 
Febr. 1933. — C. 1933. I. 918.) L o r e n z .

A. Ferrari und C. Colla, Chemische und krystallographische Untersucliungen iiber 
die Kobaltinitrite von Ammonium, Kalium, Rubidium, Casium und Thallium. (Vgl. 
C. 1932. I. 2003. 2544.) Vff. stellen fest, daB dio Kobaltinitrite yon NH4, Rb u. Cs 
der Formel Me3[Co(N02)o] °hne Krystallwasser ontspreehen. Aus den Pulyerdiagrammon 
ergoben sich folgende Werte fiir a u. fiir die D. (ber.): (NH4)3[Co(N02)e] a =  10,81 ±
0,02 A,'D. 2,00; K 3[Co(N02)6] a =  10,44 ±  0,02 A, D. 2,64; Rb3[Co(NO2)0] a =  10,73 ±
0,01 A,‘D. 3,18; Cs3£Co(NO2)0] a =  11,15 ±  0,01 A, D. 3,51; TIjCCotNO,),,] a =  10,72 ±
0,02 A, D. 5,10. Die Elomentarzello enthalt 4 Moll. Die Lage der Anionen u. Kationen 
im Krystallgitter wird ermittelt. Von Na3[Co(N02)6] ausgehend konnen ais feste Lsgg. 
oder Yerbb. Kobaltinitrite der Formel NaMe2[Co(N02)6] (Me =  Rb, Cs, Tl) erhalten 
werden, dereń Konstanten a in dorselbon Reihenfolge zu 10,39, 10,70 bzw. 10,25 A 
bestimmt werden. P63[Clo(AT0 2)()]i! zeigt dieselbc Krystallform wie dio Kobaltinitrite 
u. diirfte ebenfalls anhydr. sein. (Atti R. Aocad. naz. Lincei, Rend. [6] 17- 390—98. 
5/3. 1933. Mailand, Uniy., Inst. f. allg. u. physik. Chemio.) R . K. Mu l l e r .

Alfred W. Downes und Louis Kahlenberg, Chemie des Indiums. In  zeigt in 
seinen Vorbb. groBo Ahnlichkeit m it Al, teilweiso auch m it Pb, Cd u. Zn. Es neigt zur 
Bldg. in W. wl. bas. Salze (bas. Chlorid in sd. W. 1.), m it Alkalicarbonaten wird In(OH)3 
gefallt. Sowohl nach seinem Yerdrangungsyormogen ais auch nach dem Elektroden- 
potential steht In  in der Spannungsreiho gerado oberhalb Sn, ist also etwas weniger 
edol ais dieses. Vff. untersuchon das eloktrochem. Verh. in KOH-, K 2C03-, Na2C03-, 
Na2Si03 -u. pyridin. LiCl-Lsg. Durch Gase wird das Elektrodenpotential des In  kaum 
beeinfluBt. In legiort sich auBer m it Ga, Au, Pb, Sn, Hg u. Na auoh m it Tl, Cd u. Bi, 
es erhoht in Legierungen die Hartę. Beim Erhitzen yon In  im H 2-Strom entsteht ais 
brauner Nd. ein Hydrid, das sich bei 330° zers. Der iiber h. In geleiteto H 2 zeigt gegen- 
iiber S nur geringe Aktiyierung. Mit C02 reagiert In  bei 560° unter Bldg. von ln 20 3 
u. CO, die Rk. ist jedoch wesentlich weniger lebhaft ais im Falle des Sn. (Trans, electro- 
chem. Soc. 63. 4 Seiten. Mai 1933. Madison, Wis., Uniy. Sep.) R . K. M u l l e r .

Walter C. Schumb und Richard F. Sundstróm, Ammine der niedrigeren Titan- 
chloride. TiCl3 wird durch Red. von TiCl4 m it H  bei 650° dargestellt. Es ist dimorph 
u. krystallisiert in groBen, dtinnen Tafeln oder kleinen Nadeln, die beide im auffallenden 
Licht schwarz aussehen. Besonders diinne Tafeln sind im durchfallenden Licht lila. 
Dio haufig beobachtete lila Farbung der Krystalle wird durch Spuren Feuchtigkeit 
hervorgerufen. Subhmationspunkt 425—440°. — TiCl2 wird durch therm. Zers. des 
Trichlorids bei 475° erhalten, jedoch ist es infolge Zers. bei dieser Temp. stets m it metali. 
Ti verunreinigt. Es ist zwischen 300 u. 600° weder im Vakuum, noch im H-Strom 
sublimierbar. — TiCl3 reagiert m it NH3 bei —78° unter Bldg. von weiBem, pulyer- 
formigem TiCl3 • 6 NH3, das sich selbst in einer NH3-Atmosphare zers. Beim Erhitzen 
im Vakuum a rf  300° werden 4 Moll. NH3 abgespalten, wobei eine sehr reaktionsfahige, 
schwarze Substanz, wahrscheinlich TiCl3-2N H 3, zuriickbleibt. Bei weiterer Temp.- 
Steigerung entsteht,unter Zers. des Komplexes ŃH4C1. — TiCl2 bildet ein perlgraues 
Tetrammin TiCl2-4N H 3, das im allgemoinen dasselbe chem. Verh. wio TiCl3-6 N H 3 
zeigt. Im  Vakuum bei 300° wird NH3 abgegeben, gleichzeitig sublimicrt NH4CI. Der 
schwarze Riickstand ist wahrscheinhch ein Titannitrid, das trotz langeren Erhitzens 
nicht frei von Cl erhalten wird. (J. Amer. chem. Soc. 55. 596—604. Febr. 1933. Cam
bridge, Mass., Research Lab., Inorgan. Chem., Inst. Technol.) L e y s e r .

XV. 2. 3
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Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. Aufl. Hrsg. von d. Deutschen Chemisohen
GesellschaEt. System-Nr. 35. Berlin: Verl. Chomie [Komin.: Haessel Comm.-Gesch.,
Łeipzig] 1933. 4°.

35. Aluminium. Tl. B, Lfg. 1. 308; IX  S. lin M. 48.—; Subskr.-Pr. nu M. 42.—.

C. Mineralogiscłie und geologisciie Cliemie.
H. Tertsch, Der derzeitige Stand des Spaltbarkeitsproblems. Die Spaltbarkeit der 

Krystalle wurde durch Messung untersucht u. dabei festgestellt, daC es mindestens
3 Arton von Spaltbarkeit gibt, die Schlag-, Druck- u. Zugspaltung, welche alle ver- 
schiedenen Energicaufwand benotigen. Am geringsten ist derselbe bei der Schlag- 
spaltung. Bei der Schlag- u. Druckspaltung bedingte eine Fehllage der Schneide gegen- 
uber der Spaltspur von nur wenig Grad eine Erhohung der aufzuwendenden Energio 
um ein Vielfaches, wahrend bei der Zugspaltung Fehllagen von 5° u. mehr die MeB- 
ergebnisso kaum beoinflussen. Unterschiede in der Spaltbarkeit eines Minerals je nach 
seinen Bildungsbedingungen konnten nicht festgestellt werden. Minoralien mit dem- 
selben Krystallbau yerhalten sich auch nicht gleichartig. Bei der Schlagspaltung be- 
notigt NaCl eine 4-nml groBere Energie ais PbS, bei der Druckspaltung sind beide 
gleieh, ebenso bei der Zugspaltung. Weiter ist die Spaltbarkeit gegeniiber den geringsten 
Baufehlern sehr empfindlich. Ais sicheres Ergebnis der Unterss. kann gelten, daB die 
Kohasionsyerhaltnisse im Krystall von den Ladungsenergien der Bausteine u. der 
Art u. Verteilung der dam it yerbundenen Lockerstellen abhangig sind. (Zbl. Minerał., 
Geol. Palaont., Abt. A. 1933. 151—00. 22/2.) E n s z l in .

F. Machatschki, Zur Hauynformel. Die von B a r t h  (vgl. C. 1932. I I .  3856 u. 
C. 1933. I. 587) aufgostellte Hauynformel (Na, Ca).,_8 AluSioO^^SO,,)!^ wird be- 
sprochen u. der allgemeinen Formel des Vf. fiir dio Sodalith-Hauyn-Noseanmineralien 
gegeniibergestellt. Dio letztere wird beinahe yon alten naturlichen Gliedern dieser 
Gruppe annahernd erreieht unter dem Vorbehalt, daB boi allen Silieaten vom Feld- 
spattyp, zu welchem auch diese Minoralien gehóren, Abwoiehungon von dem Idealbau 
móglich sind. Betrachtet man die Formel von B a r t h  ais Grenzformel, so wiire darunter 
auch der Skapolith, welcher nicht zur Sodalithgruppe gehort, zu rechnen. Boriick- 
sichtigt mail noch dio kunstlichen Ultramarino, bei denen das Verhaltnis Si : Al im 
Gegensatz zu den naturlichen Sodalithen nicht konstant ist, so ist die Formel des Vf. 
(Na, Ca)s[(Al, Si)120 24](Cl, SO.„ C03, S, H 20  ?) berechtigter. An neuen Analysen wurde 
festgestellt, daB sowohl Hauyn ais auch Nosean tatsachlich einer Zus., welche dieser 
Idealformel entspricht, zustreben m it der Einschrankung, daB sio dieselbe haufig nicht 
erreichen, da dio Positionen der groBen Kationen u. der dazu gehorigen Anionen im 
Gitter nicht vollkommen besetzt sind. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont. Abt. A. 1933. 
145—50. 22/2.) E n s z l in .

Gabor Vavrinecz, Mineralmalysen. II. (I. vgl. C. 1933. I. 2930.) Es werden 
Analysen von ungar. Minoralien (Antimonit, Oalenit, Boumonit von ICisbanya, Spluilerit 
von Kisbanya u. Vasko, Dolomitfels, weiBer u. roter Dolomitsand vom Martonhegy 
boi Budapest, wobei die Zuss. dio Theorie der durch Thermen hervorgerufene Um- 
lcrystallisation des Gesteins unterstutzen, schlieBlich zwei Kalkeisengranate von Yaskił) 
mitgeteilt. (Magyar chem. Folyóirat 39. 54—56. Jan.-April 1933.) Sa i l e r .

Ralph L. Rutherford, Optisch-positiver Cordieril ton den Nordwestterritorien, 
Canada. (Amer. Mincralogist 18- 216. Mai 1933.) E n s z l in .

Edward P. Henderson und Frank L. Hess, Corvusit und Rilandit, neite Mineralien 
aus dem Ulah-Colorado-Carnotitgebiet. In  dem Morrisonsandstein kommen an organ. 
Ruckstande gebunden V-MineraUen vor. Neben Roscoelit wurde ein bliiulich schwarzes 
Minerał, welches nach seiner Farbo Coryusit (yon coryus =  Rabe) benannt wurde, 
gefunden. Es ist das haufigste schwarze Minerał des Carnotitgebiets. H artę 2,5—3 
mit muschligem Bruch. D. 2,82. L. in Mineralsauren. Es hat dio Zus. V20 4-6 V20 5- 
x H.,0. Daneben kommt noch eine tief dunkelbraune Modifikation derselben Zus. vor. 
Ein Cr-Minerał aus dem Carnotitgebiet ist der Rilandit, nach I. Iv. R il a n d  benannt. 
Es kommt an organ. Stoffe gebunden vor u. ist massiy, kompakt von dunkelbraun- 
sehwarzer Farbę. H artę 2—3, sprode mit graubraunem Strich. Seine Zus. ist 9,98 S i02, 
47,59 Cr20 3, 18,58 A120 3, 4,38 Fe20 3, 1,32 CaO, 1,18 MgO, 16,64 H 20 . Nach der rontgeno- 
graph. Unters. ist das Minerał nicht amorph. Yiele Linien ha t es mit den Beidellit- 
mineralien gemeinsam, wahrend auch starkę Linien yorhanden sind, welche sich deut- 
lich unterscheiden. (Amer. Mincralogist 18. 195—205. Mai 1933.) E n s z l in .
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Arthur Holmes, Die Warmegeschichte der Erdc. Eino krit. Ubersicht iiber die 
bestehenden Thcorion, ihre physikal. Grundlagcn u. geolog. Konseąuenzoń wird gegeben. 
(J. Washington Aead. Sci. 23. 169—9B. 15/4. 1933. Durham [Engl.], Univ.) SKAL.

Sydney G. Paine, Frank V. Linggood, Freda Schimmer und Thomas C. Thrupp, 
Die Beziehung von Mikroorganismen zum Sleinverfall. Die Auszahlung von Bakterien 
in Proben von Steinen m it merkliohem Verfall u. Bruchsteinen ergibt Zahlen bis zu 
mehreron Millionen pro g; mit zunehmonder Tiefe nimmt die Zalil raseh ab. Es handelt 
sieli um eine besondero Gruppe von Bodenbaktorien. Ein groBer Teil bewirkt bei 
Zuekern Sauregilrung; bei Einimpfung dieser Bakterien auf gesunde Steine wird C 02- 
Entw. beobaehtet, die aueh bei Behandlung der Steino m it Rcgenwasser stattfindet. 
Auch kleine Mengen von N itrat bis zu einer Konz. von 0,3%  werden gefunden. Die 
aus den Steinon isoherten nitrifizierenden Bakterien von der Art von Nitrosomonas 
europaea seheinen aus Infektion vom Boden zu stammen. Auch S-oxydierende Bakterien 
sind weit verbreitot in verfallenden Stoinen, die Ausbliiliungen yon krystallinem CaSO., 
u. Na2S 04 zeigen. Es wird jedoch angenommen, daB diese Bakterien primar an der 
Sułfatbldg. nicht beteiligt sind, die yielmehr duroh Einw. von S 0 2 aus der Luft go- 
niigend erklart wird. Die zers. Wrkg. der S-Bakterien kann yielleieht auf Einbettung 
in sehleimige Massen u. dereń Vol.-Veranderungen zuriickgefiihrt werden. (Philos. 
Trans. Roy. Soc. London Ser. B. 222. 97— 127. 5 Tafeln. 20/4. 1933. London, Imp. 
Coli. of Science and Technol., Bacteriol. Lab.) R. K. Mu l l e r .

E. Rosenstein, Oharakterisierung und Gruppierung dar Schichten von Gipsfundorlen 
im  Gebiet Slopini-Salaspils-Navessala. Dolomiteinschliisse kommen nur im Spatgips, 
nicht aber im Fasergips vor. Enthillt der Spatgips Ton, so ist dieser immer in don 
Dolomiteinschliissen zu suchen, wahrend Bitumeneinsehlusse sowohl in Dolomit ais
auch in der Grundmasse zu beobachten sind. Mit zunehmendem Goh. an Dolomit
werden die Gipskórnohen gróber. Gipshaltige Dolomite sind nur mkr. ais Gemenge 
zu erkennen u. zeigen u. Mk. Krystalle von feinkornigem Dolomit, dereń Zwisehen- 
raume durch Gips ausgefiillt sind. (Latyijas Univ. Raksti [Acta Uniy. Latviensis] 
Chem. Ser. 2. 241—80. 1933. [Orig. deutsch].) E n s z l in .

E. Vadasz, Oolilhische IłoteisenerztagerstuUen in Agypten. Beschreibung der oolith. 
Roteisenerzlagerstattcn Agyptens, welche flozartige Ausbldg. von groBer Ausdehnung 
zeigen. Die Erze sind yerhiittbar. Ihre sicher festgestellte Menge betragt etwa 
84 Millionen Tonnen, die wahrscheinlich vorhandene Menge mehrere Hundert Millionen 
Tonnen mit 42—61% Fe u. 0,01—0,07% P. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 
1933. 161—75. 22/2.) E n s z l in .

Luciano J. Moraes, Berylliummineralien in  Brasilien. Beschreibung der Beryll- 
vorkk. von Brasilien. (Econ. Geol. 28. 289—92. Mai 1933.) ENSZLIN.

D. Organische Chemie.
Jane Dick Meyer und E. Emmet Reid, Isomorphie und Aliemierung der Schmelz- 

punkle bei nonnalen Alkoholen, Acelaten, Bromiden, Sauren und Athylestern von C10 bis 
Gls. Die von P h il l i p s  u . Mu m f o r d  (C. 1931. II . 1529) eingefiihrte Bezeichnung 
fiir enanthiotrope Krystalle wird auf die untersuchten Verbb. der Reihe C10 bis C18 
angewandt. Die n. primaren Alkohole zeigen in ihren FF. keine erkennbare Alter- 
nierung, wohl aber ist eine solehe in der Reihe der entsprechenden Bromide zu finden. 
Viele der dargestellten Acetato u. Athylester zeigten Dimorphie. — Ausgehend yon 
den Sauren des CocosnuBóls wurden durch Red. der Butylester mit Na A. die ent
sprechenden Alkohole dargestellt, die Bromide u. Acetate nach iiblichen Methoden 
lieferten. Die Sauren m it ungerader Anzahl von C-Atomen wurden nach A d a m s  
u. M a.RVEL (C. 1920. III . 7) dargestellt. — Zahlreiche Einzelheiten im Original. (J. 
Amer. chem. Soc. 55. 1574—S4. April 1933. Baltimore, J. Hopkins Univ.) BERSIN.

A. A. Balandin, N. I. Schuikin, M. P. Nesswishski und T. K. Kosminskaja, 
Die Hydrolyse des Diatliylathers. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chiinitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 601—07. 1932. — C. 1933. I. 
2359.) B e r s i n .

Frank C. Whitmore und Paul A. Krueger, Die Dehydratisierung und Umlagerung 
einiger Pinakolinalkohole und zugehóriger Verbindungen. Die Retropinakolinumlagerung 
von 6,6-Dimethyldecanol-5 (I) u. 3-Methyl-3-butyllieptanol-2 (II) lieferte in beiden Fallen 
ein Gemisch von 5,6-Dimethyldecen-4 (III), 5,6-Dimelhyldecen-5 (IV) u. 2-Melhyl-3-butyl- 
heplen-2(V), wobei aus II relatiy mehr III u. IV gebildet w urde, ais aus I — ein Hinweis

3*
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auf die groBere Beweglichkeit der Butylgruppe. Die Konst. der Olefine wurde durch 
Ozonabbau ermittelt. Keiner der beiden Alkohole gab n. W.-Abspaltungsprodd. ohne 
Umlagerung. Die Ggw. oder Abwesenheit von 2-Melhyl-3-butylhepten-3 (VI) konnte 
nicht eindeutig erwiesen werden. Die W.-Abspaltung aus 2-Meihyl-3-butylheptanol-3 
gab V u. VI, wahrend S-Isopropylnonanol-S (VII) ein Gemisch von 2-Methyl-3-bulyl- 
hepten-2 u. 5-Isopropylnonen-i gab. — Die Red. von Ketonen zur Darst. der Pinakolin- 
alkohole, die W.-Abspaltung u. Ozonisierung der Olefine (Analysenmethode) wurde an 
leichter zuganglichen Modeli verbb. erprobt.

V e r s u c h e .  3-Methyl-3-but ylheptanon-2, Kp.2 70—71°, u. 6,6-Dimethyldeca7ion-5, 
Kp.1>5 63,0—63,5°, Kp.735 216—217°, wurden neben 2-Methylheptandiol-2,3 nach M e e r -  
W ElŃ (C. 1920. I. 153) aus 2-Methyl-3-butylheptandiol-2,3 erhalten. — 6,6-Dimethyl- 
decanol-5 (I), C12H 20O. Aus dem Keton durch Red. m it Na +  W. in Ggw. von Bzl. 
Kp.I5 112—113°,"nń20 =  1,4469, D.2°4 0,845. — 3-Me.thyl-3-butylhe.ptanol-2 (13), Ci2H20O. 
Darst. analog. K p.I4 112—112,5°, nc2° =  1,4492, D.204 0,85 0. — Der Ozonabbau der 
Olefine aus I  u. I I  gab Aceton, Butyraldehyd, Nonanon-5, Hexanon-2 u. 3-Methyl- 
heptanon-2. — 5-1 sopropyhionanol-5, C12H 260  (VII). Aus Athylisobutyrat u. n. Butyl- 
magnesiumbromid. Kp.2 75—75,5°, Kp.10 110—113°, no20 =  1,4446, D.204 0,844. — 
Die am Beispiel des Caprylalkohols u. 7-Methylpentadecanol-9 erprobte Dehydratisierung 
m it H ,S 04 wurde auf I  u. I I  angewandt. VII wurde durch Jod  oder eine Spur H 2SO., 
dehydratisiert. — Einzelheiten im Original. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1528—35. April 
1933. Pennsylvania, State Coli.) B e r s i n .

Thomas P. Dawson, Die Reaktionen einiger halogenaubstituierter Aryl-, Alkyl- 
und Dialkylsulfide mit Benzylamin. I. Die starkę blasenziehende Wrkg. des fi-Dicldor- 
didthylsulfids wurde auf seine leichte Kondensationsfahigkeit m it primaren Aminen 
zuriickgefuhrt (C a s h m o re  u. Mc C o m b ie , C. 1924. I. 1385). Allein die Tendenz zur 
Bldg. von Thiazanderiw. (ygl. HELERICH u. R e id ,  C. 1920. I II . 742) kann nicht 
ausschlaggebend sein, da Vf. die Darst. n. nicht ringfórmiger Kondensationsprodd. 
aus halogenierten Sulfiden u. Amin gelang. AuBerdem scheint auch die blasenziehende 
Wrkg. nur auf Sulfide m it reaktionsfiihigem /S-standigem Halogenatom beschrankt zu 
sein, denn das harmlose Bi$-(cldormd.hyV)-sulfid sowie Athyl-y-cMorpropylsulfid lieBen 
sich wie die anderen untersuchten p-Chlordthylalkyl- bzw. -arylsulfide m it dem ais 
Modellsubstanz verwandten Benzylamin kondensieren.

V e r s u c h e .  fi-Chlorałhylaryl- u. -alkylsulfide, C1CH2-CH2-S-R . Darst. nach 
M e y e r  (Liebigs Ann. Chem. 240 [1887]. 310). Farblose Eli. von durchdringendem 
Geruch. Die hinter den Kpp. angefuhrten Zahlen bedeuten (auch bei den folgenden 
Verbb.) D.254 u. don Viscositatskoeff. /(• 10-3 (25°) in C.G.S.-Einheiten. R  = :  Athyl (I), 
Kp.47 63—65°, 1,0663, 9,89; n-Propyl, K p.2 43—45°, 1,0349, 12,92; n-Butyl (II), 
K p.j 58—59°, 1,0122, 15,25; Isoamyl (III), Kp.,, 68°, 0,9899, 18,55; Phenyl (IV), 
Kp.0,63, 88—89°, 1,1769, 30,86; Benzyl, K p.,,01 113— 115°, 1,1479, 50,61. P-Brom- 
athylathylsulfid (V), Kp.6 57—58°, 1,3908, 15,55. — f)-OxypropyMihylsulfid, C5H J2OS. 
Aus C2H6SNa u. Propylenchlorhydrin, K p.20 77—78°. Daraus fi-ChlorpropyUUhylsulfid, 
C6H u C1S, K p.n  60°, 1,0265, 11,15. — y-Chlorpropylathylsulfid, ClsH n ClS. Aus der 
Oxyverb., Kp.12 95°, die durch Einw. yon Trimethylenchlorhydrin auf C2H6SNa erhalten 
worden war. Kp.17 72°, 1,0427, 13,30. — Bis-(fi-chlorpropyl)-sulfid, C6H 12C12S (VI). 
Darst. nach C o f f e y  (C. 1921. III . 99). K p., 94—95°, 1,1569, 33. — Bis-(y-chlor- 
propyl)-sulfid, C6H 12C12S. Darst. nach B e n n e t t  u. H o c k  (C. 1926.1. 1791). K p., 111 
bis 112°, 1,1774, 41,87. — Bis-(chlormełhyl)-sulfid, C2H4C12S (VII). Darst. nach B lo c h  
u. H o h n  (C. 1922. I. 538). K p.u  51°, 1,4065 (20°), 18,09 (20°). — Bis-{p-chlorathyl)- 
disulfid (VIII), C4H 8C12S2. Darst. nach B e n n e t t  (C. 1921. III . 306). Kp.10 124—127°, 
1,3375 (20°), 83,06 (20°). — fl-Chlordłhyl-a.fS-dichloruinylsulfid, C4H5C13S. Darst. nach 
L aw son  u. D aw son  (C. 1928. I. 794). K p.4 79,5—80,5°, 1,4581 (20°), 31,98 (20°). 
Ein Gemisch von p-Chlorathyl-a- u. -ft-chlorvinylsulfid, Kp.4 83—84°, wurde nach 
Angaben derselben Vff. dargestellt. — Athylallylsidfid, C5H10S. Aus C2H5SNa u. 
Allylbromid. Kp. 115— 116°, 0,8676 (20°), 5,97 (20°). — Benzylaminoaryl-, -alkyl- u. 
-dialkylsulfide. Im  allgemeinen wurden die halogenierten Sulfide m it Benzylamin in 
absol. A. in Ggw. von Na2C03 auf dem W .-Bad zur Rk. gebracht. Die ungesatt. chlo- 
rierten Sulfide muBten im Bombenrohr bei 110° in Ggw. von geschmolzenem Na-Acetat 
umgesetzt werden. Nur die destillierbaren Basen gaben m it HC1 in Toluol sofort reine 
Hydrochloride. V ist reaktionsfahiger ais I, I I  u. III reagieren trage, IV sogar sehr 
triige. VI u. VII setzten sich erst nach 10 Stdn., VIII schon nach 4" Stdn. um. ji-Benzyl- 
aminodthylathylsulfid, Kp.13 162—164°. Hydrochlorid, E. 214—215°. — p-Benzylamino-
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aihyl-n-propylsulfid, K p.13 167—169°. Hydrochlorid, F . 175°. — ji-B&nzylaminodtliyl-n- 
butylsulfid, Kp.13 172—230°. Hydrochlorid, F. 152—153°. — fl-Benzylaminoałhyliso- 
amylsulfid, K p.n  190—250°. Hydrochlorid, F. 161—162°.— P-Benzylaminoathylphcnyl- 
sulfidhydrochlorid, F . 152—153°. — (i-BenzylaminopropylathyUulfid, K p ,„  157—158°. 
Hydrochlorid, F. 115°. — y-Benzylaminopropyldthylsulfid, Kp.12 163—165°. Hydro
chlorid, F . 172°. — 3-Benzyl-l,3-thiazetidin, Kp.IS 175—185°. Hydrochlorid, F. 201 
bis 203°. — Bis-(p-benzylaminopropyl)-sulfidhydrochlorid, F . 239—240°. — Bis-(f)-ben- 
zylaminoałhyl)-disulfidhydrochlorid, F. 269°. — f)-Benzylaminoathyl-a.-(\i. fl-)-chlorvinyl- 
sulfidhydroMorid, F. 211—212°. — fS-Benzylami7wathyl-a,[i-dichlorvinylsulfidhydro- 
chlorid, F. 174— 176°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2070—75. Mai 1933. Maryland, Chem. 
Warfare Servicc, Edgwood Arsenał.) B e r s in .

M. T. Goebel und C. S. Marvel, Die Oxydation der Grignardverbmdungen. Bei Ge- 
legenheit praparativer Verss. fanden Vff., daB eisgekiihlto Grignardlsgg. sich auBer- 
ordentlich rasch zu Alkoholaton autoxydieren, da die schiitzende A.-Dampfschicht 
wegfallt. An einer Reihe yon Beispielen wird gezeigt, daB A.-Lsgg. yon 0,006 Mol. 
Grignardyerb. bei Zimmertemp. in 1 Stde. zu 80—90°/o, bei 0° dagegen jo nach Art 
des Ruhrens in 4—8 Minuten yollstandig yom L uft-02 oxydiert werden. Die Sauerstoff- 
oxydation von n-Octyl- u. Cetyl-MgBr liefert gute Ausbeuten an n-Octyl- u. Geiylalkohol. 
( J .  Amer. chem. Soc. 55. 1693—96. April 1933. Univ. of Illinois.) B e r s i n .

F. G. Fischer und K. Lowenberg, Mucondialdchyd. Dieser Aldehyd (I) wurde 
auf folgendem Wege dargestellt:
CHO CH2-CH2'CH2 CHa-CHO —>- CH( OC2H5)2 ■ CHBr • CH2 ■ CH„ • CHBr ■ CH( OC,H5)2 —>• 

CH( OC2Hę)2 ■ C H : CH • C H : CH • CH(OC2H6)2 — CHO • C H : CH • C H : CH • CHO (I).
Der Adipindialdehyd ist durch, Hydrierung von Cyelohexenozonid jctzt leicht zu- 

ganglich (vgl. C. 19 3 2 . II. 3078). 40% dessolben konnen ais I  erhalten werden. I  gleicht 
in seiner Farbę fast genau dem monomeren Glyoxal; die Farbę des p-Chinons ist viel 
tiefer. I  ist fest u. in Lsg. ungleich bestandjger ais Glyoxal u. Maleindialdehyd; er ver- 
iindert sich auch beim kurzeń Erhitzen iiber seinen F. kaum u. beim Aufbewahrcn, 
auch am Licht, gar nicht. I  autoxydiert sich weder an der Luft noch beim Schiitteln 
der wss. Lsg. unter O, selbst nicht in Ggw. von M n02-Hydrat. Die wss. Lsg. wird durch 
organ. Sauren nicht, dureb Mineralsauren bei Raumtemp. ganz langsam unter Braun- 
fiirbung zers. Dagegen ist I  auBerst empfindlich gegen Alkalien; schon die geringsten 
Spuren zers. seino Lsgg. schnell unter Dunkelbraunfiirbung, wodureh I  noch in sehr 
geringen Konzz. erkannt werden kann. Sauren fallen aus den zers. Lsgg. braune, 
huminahnliche Flockcn. — Auffallend ist, daB sich gewisse Rkk. m it I  nicht dureh- 
fuhren lassen, z. B. die Umsetzung m it Bromessigester u. Zn u. mit Malonsaure. Die 
Red. mit Al-Amalgam oder Zn-Staub-Essigsaure ergab nur dunkle Polymerisierungs- 
prodd. Auch die Oxydation zur Dicarbonsaure ist nicht gelungen. Es ist daher noch 
unontschieden, ob I  konfiguratiy zu einer der beiden bekannten Muconsauren oder 
zur dritten theoret. moglichen Siiure gehórt.

V e r s u c h e .  Adipindialdehyd. Je  0,2 Mol. Cyclohexen in 200 ccm Essigester 
bei —50 bis —70° ozonisieren, klar gebliebene Lsg. sofort hydrieren, dabei nur anfangs 
m it Eiswasser kuhlen, F iltrat m it Kolonno fraktionieren. Kp.]2 92—94°, F. —8 bis —7°.
— Mucondialdehydathylacetal. Je  38 g des vorigen in Chlf. bei —10 bis —15°, spater 0° 
mit 114 g Br in Chlf. yersetzen, nach Zusatz yon absol. A. iiber Nacht stehen lassen, 
in eisgekuhlte Lauge giefien, Chlf.-Schicht uber K 2C03 trocknen u. yerdampfen. Riick- 
stand m it 80 g KOH-Pulver bei 130° u. 12 mm x/2 Stde. kochen, abdest., dasselbe m it 
jo 10 g KOH 2-mal wiederholen. Kp.n 148—151°. — Mucondialdehyd, C0H 6O2 (I). 
15 g des yorigen mit wss. Lsg. yon 0,1 g Weinsaure schiitteln, wobei sich I  nach einigen 
Min. plotzlich ausscheidet, auf 0° abkiihlen u. absaugen. Aus A. oder Bzl. schwach 
griinlichgelbe Tafeln oder Nadelbiischel, F. (korr.) 121°, wl. in W. (erst schwach gelblich- 
griin, dann gelb u. braun), 1. in organ. Solyenzien; Lsg. in Pyridin schnell braunrot. 
Mit W.-Dampf fliichtig, im Vakuum bei ca. 100° unzers. in langen, doppelbrechenden 
Nadcln sublimierbar. Geruch ahnlich dem des Adipinaldehyds, aber stechender. Auch 
Behr yerd. wss. Lsgg. farben EiweiBstoffe (Haut) echt u. intensiy schokoladenbraun. 
Reduziert k. ammoniakal. Ag-Lsg., entfarbt KMn04 sofort, Bromwasser langsam. 
Farbung m it Fuchsin-H2S03 in W. wenig, in A. gut haltbar. — Dihydrazon. In  w. W. 
oder A. m it N2H4-Hydrat. Hellgriinliche, stark metallglanzende Blattchen, F. 192°, 
sehr empfindlich gegen Sauren; schon m it ganz verd. Essigsaure rotbraune Flocken. — 
Bisphenylhydrazon, CJ8H 18N ,, aus Essigester goldgelbe Nadelchen, F. (korr.) 228—229° 
(Zers.). — Bis-p-nitrophenylhydrazon, aus Pyridin dunkelbraunrot, F. (korr.) 264°, fast
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unl. in A. In  A. m it Lauge blau. — Dioxim, farblose Nadeln, bei ca. 200° verkohlend, 
sehr saureempfindlieh. — Disemicarbazon, C8H12O2N0, kanariengelb, F. (korr.) 264°, 
unl., durch vcrd. Sauren zers. (Ber. dtseh. chcm. Goa. 66. 665—69. 3/5. 1933. Frci- 
burg i. Br., Univ.) L indenbaum .

F. G. Fischer und K. Lowenberg, Ober die Decarboxylierung ungesdltigter fl-Oxy-
sauren; die Synthese von Alloocimen. (Vgl. C. 1932. II. 42.) Wio 1. c. gezeigt, erhiilt
man durch Kondensation des Ketons I  m it Bromessigester u. Zn u. Verseifung des ge-
bildeten Esters unter gewissen Bedingungen nicht die Dehydrogeraniumsauro, sondern
eine olige Saure, welche schon beim schwachen Erwarmen CO, abspaltet u. den KW-
stoff V liefert. Die niihere Unters. dieser Verhaltnisse hat Folgendes ergeben: Zerlegt
man die zinkorgan. Verb. nicht m it Saure, sondern m it Eiswasser, so erbalt man in
allen untersuchten Fallen glatt den /?-Oxysaurecster, auch wenn zum CO konjugierte
Doppelbindungen oder ein aromat. Rest zugegen sind. Auch bei der Synthese der
Dehydrogeraniumsaure entsteht zuerst der Oxyester, welcher bei der Dest. bald H 20
abspaltet, bald nicht. Obige ólige Saure ist dio Oxysaure. Der Zerfall der /?-Oxysauren
ist wio folgt zu formulieren:

'RR/PfOHWPH .CO -4- C02 -f- HaO (a)k k  o(u±i) • u  t v  u u , . CH . COaH +  H2o  (b)

Die Unters. der therm. Zers. hat ergeben, dafi der Zerfall nach a um so yollstandiger 
stattfindet u. Bk. b um so mchr zurucktritt, je mehr konjugierte Doppelbindungen 
im Mol. yorhanden sind. Denn dio Ausbeuten an don KW-stoffen II—ATI betrugen 
40, 50, 45, 60 u. 75%• Auch die a-yerzweigten /?-Oxysauren werden therm. leiclit ent- 
spreehend Rk. a zers.; z. B. lieferte die Oxysaure aus I  u. a-Brompropionsaureester den 
KW-stoff VI, der m it Alloocimen ident. befunden wurde. — Dio Synthese dieser KW- 
stoffe gelingt nicht m it RMgX-Verbb., da sich diese an a,jS-ungesatt. Ketone vorwiegend 
in 1,4-Stellung anlagern. Z. B. liefert I  m it C2H 6MgBr nicht VI, sondern nur das 
Keton VII. — Der leichto therm. Zerfall der /3-Oxysauren nach Rk. a u. die relative 
Bestandigkeit der nach Rk. b gebildeten Athylensauren lassen yermuten, dafi zuerst 
/j-Lactone, RR'C-CH2-C 0-0 , gcbildet werden, welche dann in RR'C: CH, u. C02 zer-
fallen. 1----------------1

I  (CH,),C: CH • C H : CH • CO • CH3 II  CII3 • C H : CH • C H : CH.
III  CrH: • C H : CH • C H : CH3 IV CH3 ■ CH : CH ■ C H : CH ■ C(CH3) : CH„

V (CH3)»C: CH-CH: CH-C(CH3): CH2 VI (CH,)X: CH-CH: CH-C(CH3): CH-CH3 
VII (CH3)2C : CH • CH(C2H5) • CH2 • CO • CH3

V e r s u o h e .  Je  1 Mol. Aldehyd oder Keton u. Bromessigester in 4 Voll. Bzl. 
m it etwas iiber 1 Atom Zn (mit J  aktiviert) umgesetzt, m it Eiswasser zers., im Vakuum 
dest. Oxyester m it 1 Mol. wss. 2-n. NaOH u. A. bis zur Homogenitat bei Raumtemp. 
yerseift. Zers. der Sauren unter N. — Hexen-{4)-ol-(3)-saure-(l)-athylcstcr, C8H140 3. 
Aus Crotonaldehyd. K p., 75—77°. Freie Saure ólig, sil. in W. — Peniadien-(1,3) 
(Piperylen) (II). Aus der Saure bei 100—145°. Kp. 42—44°, n D21 =  1,4286. Aufierdem 
Sorbimaure. — 5-Phenylpcntcn-(4)-ol-(3)-saure-(l)-athylester, C13H 10O3. Aus Zimt- 
aldehyd. Nicht destillierbar. Freie Saure, aus Bzl., F. 105—106° (Zers.). — 1-Phenyl- 
buladien, C10H ,0 (III). Zers. bei 90—130° (12 mm). Kp.n 83—84°. Aufierdem Cinn- 
amylidenessigsaure, F. 166— 167°. — 3-Methylocładien-(4,6)-ol-(3)-sdure-(l)-athyle-ster, 
Cn H180 3. Aus Crotylidenaceton. Kp.0l2 82-—83°. Freie Saure, goldgelbes 01. — 
2-Methylheptałrien-[l,3,5), CRH 12 (IV). Zors. bei 90—130° (25 mm). Ivp.u  42—44°, 
K p.215 99—101°. Aufierdem 3-Methyloctalrien-(2,4,6)-saure-(l), F. 160—161°. — 3,7-Di- 
mclhyloctadien-[4,6)-ol-(3)-saure-{l)-athylester, C12H200 3. Aus I. Kp.2 105—110°, 
Kp.0l2 94—95°. Daraus 2,6-Dimethylheplatrien-{2,4,6) (V) (vgl. 1. c.). — 2,3,7-Tri- 
m):thylocladien-{i,G)-ol-(3)-saure-{l)-athylesler, C13H 220 3. Aus I  u. a-Brompropionsaure- 
ester. Kp.0l2 99— 104°. Ausbeuto an freier Saure nur 55°/0. — Alloocimen, c 10h 16 (VI). 
Zers. bei 90—130° (13 mm). K p.12 79—80°, K p.,39 193°, bei —80° glasig erstarrend, 
naeh Diphenyl u. schwach eitronenartig rieehend, sehr autoxydabel. — 2-Methyl- 
4-alhylhepten-(2)-on-(6), C10H lsO (VII), nach Dest. mit Spur J  K p.13 74—;75°, D.204
0,8430, nD:o =  1,4546. Semicarbazcm, Cu H 21ON3, aus CH3OH, F. 127— 128°. — 
2-Melhyl-4-iitliylhe.ptanon-(<>). Durch Hydrierung. Semicarbazon, aus wss. CH3OH, 
F. 102°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 669—74. 3/5. 1933. Freiburg i. Br., Univ.) Lb.

Robert E. Lutz und Robert J. Taylor, Untersuchungen uber ungesatligle 1,4-Di- 
carbonylverbindungen. V III. Uber veue Derivate von Dimethylfumar(dure. (VII. vgl.
C. 1933 . I. 3560.) Es werden neue D eriw . von Dimethylfumarsauie u. ihren Mono-
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methyl- u.iithylsaureestem beschrieben. Umlagerung der trans- in die cis-Konfiguration, 
Addition u. Ereatz von CH3 durch C2H6 unter dem EinfluB von Alkali werden erortert.
CH3- C - C < ° }  YI CH3.C.COCl V II  CH..C-COOH CH3• CONHCsH,
I I I  II > 0 C1 II || V I I I  II
c h 3- c -<5 o c h 3o c o -o . c ii3 c ,h 5o c o -c -c h 3 c h . o c o -c . c e ,

CHj-C*COCaFI6 CHs -C -C O N H C,H s
X II XYII II

c h so c o - c - c h 3 h o c o - g - c h ,
CH3-C-CO sCH3 C II3— C H — COO| c h 3—g h . c o o i i

II - +  H, CH3 — >  I
c h 3o c o - c - c h 3 c h 3- c — co o <  c h , - c - c o o i i
V j GH30 -^  X I 011,0-" X II

YCH3- C - C O O H  CIf3-C -C O
IY  II IX  J| ^ > 0

CH3OCO-C-CH3 C H .-C -Ć O
V e r a u c h e .  Der Verlauf der Iiwersion von Dimethylfumarsaure bei 180—190° 

u. von Hetliylitaconstiure u. die prozent. Bldg. von Dimethyłmaleinsaureanhydrid, 
Dimethylfumarsaure u. Methylitaconsdure, die von der Temp. u. der Zeit des Erhitzens 
abhangig ist, wird an mehreren Beispielen in einer Tabelle dargestellt. — Dimethyl
fumarsauro gibt mit absol. CH3OH +  Na in absol. A. (41 Stdn.) keine Spur von Di- 
methylmaleinsaureanhydrid. — Dimsthylfumarsaiiredimethylesler (V), aus Dimothyl- 
fumarylchlorid +  absol. CH3OH. — Der Ester Y gibt in 60%ig. CH3OH-NaOH Di- 
mcthylfumarsaure. — Dimethylfumarylchlorid C„H60 2C12 (II), aus Dimethylfumarsauro +  
PC15 neben wenig Dimethyłmaleinsaureanhydrid (Kp.fl 100—105°); das Saurechlorid
hat Kp.,., 79,5°. Das Saurechlorid gibt m it W. dio Saure. — Dimethylfumarsaure-
dianilid C18H J8N20 2 =  C0H5NHCOC(CH3) =  C(CHą)Ć0NHC6H£, aus dem Disiluro- 
chlorid +  Anilin in absol. A.; Prismen, aus A., F. 267° (korr.). Gibt in sd. verd. alkoh. 
NaOH Anilin +  Dimethyłmaleinsaureanhydrid. — Dimethylfumarylchlorid gibt mit 
A1C13 bei 100° nach der Hydrolyso m it W. (iiber Nacht) Dimethyłmaleinsaureanhydrid u. 
etwas Dimethylfumarsaure. Das Rohprod. enthiilt das cis-Saurechlorid (III) u. wird nur 
teilweise hydrolysiert, wenn es m it W. 4. Stdn. gcscliuttclt wird. Dimetliylfumarylchlorid 
reagiert ebenso, aber unter teilweiserZers. beim RuckfluB im Olbad bei 200—230°. — Dio 
bei der partiellon Hydrolyso der Diester von Dimethylfumarsauro u. bei der partiellon 
Esterifizierung der Saure entstehenden Gemischo von Disiiuro, Monomothylsaureester 
u. Dimethylester werden nach der im Original beschriebenen Methodo getrennt. Di- 
inethylfumarsduremonomelhylsdureeeter C;H]0O,, (IV), aus dem Dimethylester V in CH3OH- 
KOH neben wenig Dimethylfumarsaure; Nadeln, aus Lg., F . 81° (korr.). — Der Mono- 
mothylester gibt m it Na in absol. A. +  A. in geringer Mengo Dimethylmalemsauro- 
anhydrid. Hydrolyse in verd. A. gibt in guter Ausbeute Dimethylfumarsaure. — Di
methylfumarsaure gibt in 4%ig. absol. CH3OH-HCl am RuckfluB den sauren Methyl- 
ester in geringerer Ausbeute neben dem Dimethylester. — Partielle Alkoholyso von* 
Dimethylfumarylchlorid in Bzl. m it 1 Aquivalent CH3OH gibt ein Gemisch von Diester, 
unyerandertom Materiał u. Monosaurechłoridmonomethylester (VI); dieses wird nach- 
gewiesen durch FRlEDEL-CRAFTSsche R k. m it dem Gemisch durch Bldg. von trans- 
Benzoyldiinethylacrylsdure u. Dimelhylfumarsauremonoinethylsdureesler, die sich beide 
von dem Monosaurechlorid ableiten. — Dimethylfumarsduremanomethyleslenmnosdure- 
chlorid C7H90 3C1 (VI), aus dem sauren Ester +  PC15; Kp.20 90—91° (korr.). Gibt mit 
CHjOH V, m it W. IV, m it Anilin YIII, m it A1C13 bei 100° IX u. mittels E r i e d e l -Cr a f t s - 
scher Rk. trans-Aroyldimelhylacrylsaureester (X). -— Dimelhylfumarsduremonomelhyl- 
estermonoanilid C13H150 3N  (YIII), Schuppen, aus Bzl. u. Lg., F. 74—75° (korr.). — 
Dimethylfumarsauremonoanilid C12H130 3N (XVII), aus VIII +  NaOH in CjH^OH, aus 
A. u. Lg., F . 195° (korr.); daneben entstcht der VIII entsprechcndc Monodthylester
XVI, F. 119—120°. — Dimethylfumarsduremonodthylsaureester C8H120 4 (VII), aus V 
mit NaOC2H5 +  C2H 5OH +  A. neben dcm Diester (ólig) u. Dimethylmalonsaure- 
anhydrid u. Dimethylfumarsaure; der Ester VII hat Kp.j 118°. —■ Gibt bei der Hydro
lyse m it NaOH in C„H5OH Dimethylfumarsaure. — Dimethylfumarsauremonodthyl- 
eslermonosdurechlorid, C8HU0 3C1 =  C2H5OCOC(CH3) =  C(CH3)COCl, aus VII +  PCI.; 
Kp.14 90—91°. .Gibt bei der Hydrolyse m it 60%ig- alkoh. IvOH Dimethylfumarsauro, 
mit Anilin u. A. Diniethylfwnarsduremonodthylestcrmonoanilid C14H170 3N, Schuppen,
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aus Bzl. u. Lg., F. 121,5— 122° (korr.). Gibt bei der Hydrolyse mit Na +  C2H6OH 
Dimethylfumarsauremonoarrilid. — Dimethylfumarsaurodimethylester (V) u. der Mono- 
methylsaureester werden bei der Hydrolyse in A. m it geringem W.-Geh. umgelagert; 
in verd. A. (ca. 40% W.-Geh.) wird fast quantitativ Dimethylfumarsaure erhalten ohne 
naohweisbare Mengen yon Inyersions- oder Additionsprodd. Die Umlagerungen miissen 
wahrend der Hydrolyse eintreten u. nicht spater, da Dimethylfumarsaure selbst unter 
diesen Bedingungen bestandig ist. — Bei der partiellen Hydrolyse von Dimethylfumar- 
sauredimethylester (V) mit 1 Aquivalent NaOCH3 in CH3OH +  A. ist das Hauptprod. 
XI (vgl. untenst. Schoma), aua dem durch Hydrolyso m it 60%ig. alkoh. NaOH XII 
ontsteht, das durch Pyrolyse boi 200° Dimethylmaleinsaureanhydrid (IX) gibt. Ais 
Nebenprodd. der Rk. von V mit NaOCH3, CH3OH-A. entstelit IV u. IX  u. wahrscheinlich 
der XI ontsprechcndo Dimethylester, aber keine Dimethylfumarsaure. — tlbe r den 
Mechanismus der Inversion ygl. das Original. — 1,2-Dimethylmethoxysuccinmonomethyl- 
sdureester C„H140 5 (XI), Kp.2 130—131°. — l,2-Dimethylmcthoxysuccinsdure. C7H120 5 
(XII); Krystalle, aus Bzl., F. 133,5° (korr.). (J. Amer. chem. Soc. 55. 1585—92. April 
1933.) B u s c h .

Robert E. Lutz und Robert J. Taylor, ZJntersuchungen iiber ungesdltigtc 1,4-Di- 
carbonylverbindungen. IX . Arylungesatligte 1,4-Diketone und Ketonsauren, die sich von 
Dimethylmalein- und Fumarsaure ableiten. (VIII. vgl. yorst. Ref.) Es wird iiber 
Synthese u. yorlaufige Unters. von cis- u. trans-Benzoyldimethylacrylsaurc berichtet; 
die Inyersion des trans- in das cis-Isomere unter dem EinfluB von Alkali wird diskutiert.
— Diaroyldimethyldthylene werden aus Dimethylfumarylehlorid synthetisiert u. che
1,6-Addition von H an cis- u. Irans-Ditrimethylbenzoyldimethylathylen diskutiert.
CHB—C—COC,H5 ^C 1 CH3—C -C O A r CH3—C -C O A r
CHj—C—COOH III CH3- C - C - C aH5 A rC 0_ f i_ C H 3 CHa- C - C O A r

II  CH3—C—-CO XV XVI
„ CH3- C - C 0 C 1  '. . . .  CH3—CH—COAr CHa- C - C —CH3

1 A rC O -Ć -C H 3 J CH3- C H — COAr X IX  A r - Ć  <5—Ar 
(In XV—XX Ar =  aromat. Radikal, Phenyl oder Mesityl)

V e r  s u o h e. cis-2-Benzoyl-l,2-dimethylacrylsdure Cj2H]20 3 (II), aus Dimethyl- 
maleinsiiureanhydrid +  A1C13 +  Bzl. +  CS2 auf dem W.-Bad u. Hydrolyse in Eis; 
Krystalle, aus Chlf., F. 94° (korr.); langsam 1. in k. NaHC03, śćhnell in Na2C03; wird 
durch Sauren gefallt; ist bestandig in Lsg. gegen J  u. Sonnenlicht. — Das Saure- 
chlorid I I I  entsteht m it PC15, ist ein gelbes 01, zers. sich bei der Dest. unter yermindertem 
Druck u. gibt bei der Hydrolyse m it W. I I  zuriick. — Die FRiEDEL-CitAirsschc lik . 
m it I II  gibt kein Diketon, in einem Fali nur wenig einer Substanz vom F. 211°. — 
cis-2-Benzoyl-l,2-dimethylacrylsauremethylesler C13H 140 3, Bldg. mit absol. CH30H-HC1; 
Kp.s 163— 164°; Krystalle, aus A., F . 53° (korr.). Is t gegen Sonnenlicht in Chlf. +  J  
bestandig. — Gibt mit 95%ig. C2H 6OH-NaOH II zuriick. — trans-2-Bcnzoyl-l,2-di- 

'mztliylacrylsaure C12H120 3 (VI), aus ihrem Athyleater mit 70%ig. A.-Lsg. von Na; 
Krystalle, aus Bzl., F. 119° (korr.); 11. in NaHC03-Lsg. — lrans-2-Benzoyl-l,2-dimethyl- 
acrylsauremethylesler Cj3H h 0 3 (V), aus Dimethylfumarsauremonomethylestermono- 
saurechlorid +  A1C13 +  C„H8 auf dem W.-Bad; Kp.5 141° (korr.); gibt bei der Hydrolyse 
in verd. A. (2 g in 15 ccm A. +  0,22 g Na) nur die trans-Saure; bei der Hydrolyso des 
Esters (0,9 g) mit 10 ccm absol. A. +  0,15 g Na entsteht cis-Benzoyldimethylacryl- 
saure, keine Spur der trans-Saure. Eine Probo yon VI blieb unter denselben Bedingungen 
unyerandcrt. — trans-2-Benzoyl-l,2-dimelhylacrylsduredlhylester C14H 160 3, Bldg. wie 
der Methylester; K p.2 120° (korr.); gibt boi der Hydrolyse (1 g) in absol. A. +  1 Aqui- 
yalent NaO-C2H 5 ein óliges Prod., das anscheinend Athylphenylketon enthielt u. cis- 
Benzoyldimethylacrylsaure, aber keine trans-Saure.— Uber den móglichen Mechanismus 
der Liversion yon trans- zu cis- vgl. Original. — tranś-2-Benzoyl-l,2-dimelhylacrylsdure- 
chlorid (XVII), aus der trans-Saure +  PClr,. Gibt m it Bzl. +  A1C13 Dibenzoyldimethyl- 
athylen (XV). — Das Saurechlorid gibt m it POCl3 beim Erhitzen m it A1C13 nach Hydro
lyse des rohen Rk.-Prod. reine trans-Saure. Das Saurechlorid gibt bei Hydrolyse mit 
W. die Saure in weniger ais einer Stunde. •— irans-2-2,4,6-Trimethylbenzoyl-l,2-dimethyl- 
acrylsdure Ci6H180 3 =  (CH3)3C6H2COC(CH3) =  C(CH3)COOH (XH), aus Dimethyl- 
maleinsaureanhydrid durch FRIEDEL-CRArTSsehe Rk. mit Mesitylen, A1C13 u. CS2; 
Krystalle, aus Bzl., F . 169,5° (korr.). Gibt m it PC15 das Saurechlorid] gibt bei der
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Hydrolyso dio Saure; boi der FlUEDEL-CRAFTSschcn B k. kein Dikoton, was aber nicht 
gegen die n. S truktur des Saurochlorids spricht, sondern in einem Fali nur geringe 
Mengen eines Prod., aus Bzl., F. 198—199° (korr., Zors.). — trans-2-2,4,6-Trimelhyl- 
benzoyl-l,2-dimethylacryUaurcmelhylester ClaH 20O3 (XIII), aus Diinethylfumarsaure- 
monomethylestermonochlorid, Mcsitylen u. CS2 nacli F r i e d e l - C r a f t s ,  desgleichen 
durch Esterifizierung von X II m it CH3OH, HC1; Krystalle, aus A., F . 83° (korr.). Dor 
Ester gibt m it A.-NaOH dio Saure XII. — Alliylester C17H 220 3 (entspr. XIII), aus Di- 
mothylfumarsaurcmonoathylestermonosaureehlorid +  A1C13 +  CS2 +  Mesitylen bei 
40—45° u. Zers. der roten Rk.-M. in Eis +  HCl; K p.2 131—133° (korr.). Gibt boi 
Hydrolyso m it 60°/oig. alkoh. NaOH die Sauro XII. — trans-2,3-Dibenzoylbulen-2 (Di- 
benzoyldimethylathylen) C1RH160 2 (XV), aus Dimethylfumarylohlorid +  A1C13 C6H„;
Krystallo, aus Bzl., F. 139,5° (korr.). Unyerandert im Sonnenlicht in verschiedenen 
Lósungsmm.; in Bzl. wird eine kloinc Mengo einer Substanz vom F. 175°, in absol. 
A. eine vom F. 103° isoliort; m it NaOCH3 am RiiokfluB gibt es harzige Prodd., dosgl. 
in Essigsiiuro oder Chlf. im Sonnenlicht m it Br unter HBr-Abspaltung. Das Diketon 
gibt in 40°/oig. HBr-Essigsauro ein Prod. (halogcnhaltig), Nadcln, F. 113° (korr.); ist 
anscheinend kein einfaches Additionsprod. — 2,5-Diphenyl-3,4-dimelhylfuran C,8H i60  
(XIX), aus Dibenzoyldimethylilthylen (XV) in Eg. +  Zn-Staub; aus A., F. 116° (korr.). 
Danoben entstoht wahrscheinlich ein Gemisch der zwei theoret. móglichen Athanc. — 
tratis-2,3-Di-2,4,6-trimelhylbenzoylbulen-2 (Ditrimethylbenzoyldimethylalhylen) C21H 180 2 
(XV), aus Dimethylfumarylohlorid, A1C13, Mesitylen u. CS2; rhomb. Platten, aus Bzl., 
F . 174,5° (korr.). Gibt in 40°/oig. HBr-Essigsauro ein bliges Additionsprod. — Gibt 
in Bzl. im Sonnenlicht das cis-Isomere C24H ]80 2 (XVI); P latten, aus A., F . 149° (korr.); 
ist bestandig in Bzl. m it etwas J  im Sonnenlicht; wird m it A1C13 in w. CS2 oder w. Bzl. 
schwarz u. gibt bei der Hydrolyso harzigo Prodd. — Das trans-Isomere sowohl wie das 
cis-Isomoro geben boido bei der Red. m it Zn-Staub u. Essigsiiure ein Gemisch yon 
XIX +  XVIII (Ar =  Mesityl). — 2,5-Dimesityl-3,4-diinetliylfuran C24H280  (XIX); 
Platten, aus A., F . 144° (korr.). — 2,3-Di-2,4,6-trimelliylbenzoyltmtan C,4H30O2 (XVIII), 
Platten, aus A., F. 191,5—192° (korr.); ist bestandig gegen Zn-Staub +  Essigsiiure, 
gibt aber mit Essigsaureanhydrid +  H 2S 04 Dimesityldimethylfuran (XIX). ■—- Die 
Bldg. des Furans kami am besten durch H20-Abspaltung aus einem Dienol ArC(OH) =  
C(CH3)C(CH3) =  C(OH)Ar (XX) ais Zwisclienprod. erklart werden. (J. Amer. chem. 
Soc. 55. 1593—1601. April 1933. Virginia, Univ. Cobb Chem. Lab.) B u s c h .

Thelma M. Reynolds, Einige neue substiluierte Glucoside. 2-p-Toluolsulfo-3,4,6- 
Iriacelyl-si-glucosylchlorid. Dio C. 1932. I. 661 gogebeno Vorschrift wird dahin ab- 
geandert, daB nach Vordampfen des Losungsm. im Vakuum der Ruckstand in cin eis- 
kaltes Gemisch von 8 Teilen 75°/„ig. CH3OH u. 10 Teilen Eg. cingeriihrt wird. F. 120 
bis 121°. — 2-p-Tolwlsulfo-3,4,6-triacelylglucosidopyridinium-p-toluolsulfonal,
C31H350 13NS2. Aus don Mutterlaugen von dem vorigen nach dem Verdiinnen mit W. 
durch Ausschutteln mit Chlf. Farblose, glanzendo Platten, 1. in h. W., h. A., h. Glycerin, 
unii in allen anderen Lósungsmm. F. 218—219°, [a]n14 =  +29° (90°/oig. Glycerin, 
c =  0,424). — 2-p-Toluolsulfo-p-melhylglucosid, C14H20O8S. Das acotylierto Glucosid 
wird nach H e l f e r i c h  u. K le in  (C. 1927. I I . 807) in Chlf.-Lsg. m it NaOCH3 bei —15° 
verseift. WeiBo Krystallo, 11. in h. A., h. W. u. organ. Lósungsmm, mit Ausnahme von 
A. u. PAe. F. aus Essigester 116—117°, [a]D23 =  —44,4° (W., c =  2,006), [a]D22 =  
—40,3° (Chlf., c =  1,363). — 3,4,6-Triacctyl-fi-benzylglucosid, C18H 240 9. 1,2-Anhydro-
3,4,6-triacetylglucoso (ygl. B r ig l ,  C. 1923. I. 43) wird m it Bonzylalkohol 12 Stdn. auf 
dem W.-Bad erhitzt. Verdampfen des Bcnzylalkohols unter 2 mm, Umkrystallisieron 
aus CH3OH. F. 115—116°. F ast unl. in A., PAe., k. W., 1. in Bzl., A., h. W., sil. in 
Chlf., Aceton, Essigester. [a jir1 =  —27,5° (Chlf.), —15° (A., c =  1,334). Acetylierung 
mit Acetanhydrid u. Pyridin liefert das Tetraacetyl-/3-benzylglucosid yon F is c h e r  u. 
H e l f e r i c h  (Liobigs Ann. Chem. 383 [1911]. 68). — 2-p-Toluolsulfo-3,4,6-triacclyl- 
P-benzylglucosid, C2f)H30On S. Aus dem yorigen m it Toluolsulfochlorid in Pyridinlsg. 
bei 20° oder ohne Chlf. in der Warnie. Feino Nadeln aus CH3OH vom F. 105—106°, 
unl. in PAe. u. W., wl. in A. u. k. A., sonst 11. [oc]d24 =  —7,0° (Chlf., c =  1,564). —
2-p-Toluolsulfo-(}-benzylglucosid, C20H24O8S. Aus dem yorigen durch Verseifen mit 
NaOCH3 bei —15°. Farblose Plattchen, unl. in PAe., wl. in Bzl., A., W., k. A., 11. in 
h. A. u. anderen Lósungsmm. F. 127—128° aus A., [cc]d24 =  —34,3° (Chlf., c =  1,252).
— Methylglucosidodimethylammoniwn-p-tóliiólsulfonat, C1(1H 2.0 8NS- H20 . Die Be- 
handlung von 2-Toluolsulfo-3,4,C-triacetyl-/?-methylglucosid mit Dimethylamin (in 
CH3OH-Lsg., 18 Stdn. bei 100°) yerlauft nicht einheitlich. Durch fraktionierte Kry-
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stallisation aus Aceton werden farblosc Nadeln vom F. 68—69° erhalten, dio obige 
Zus. hatten. LI. in allen Lósungsmm. auBer A., PAe., Bzl. u. k. Acoton. Reduziert 
FEHLiNGsche Lsg. nach Hydrolyse m it HC1. [a]D18 — —105,7° (CH3OH, c =  1,372). 
Die FF. nieht im Vakuum iiber P 20 5 gctrockneter P raparate liegen hóher. — Dimethyl- 
aminohczoscphenylosazon, C20H 2,O3N. Methylglucosidodimethylammoniumtoluolsulfo- 
na t wird m it 0,5 n. HC1 hydrolysiert. Nach der Entfernung der Toluolsulfosauro ais 
Phcnylhydrazinsalz (F. 168—170°) fallt auf weiteren Zusatz von Phenylhydrazin ein 
Gemisch, das durch fraktionierte Krystallisation aus A. zerlegt wird. Eine Verb. noch 
unbokannter N atur vom F. 163— 164°, farblosc P lattcn, wird isoliert, die k e i n Form- 
aldehydplienylhydrazon sind. Danoben orango Nadeln des Dimethylaminohexosazons 
vom F. 130—132° (nach Sintcrn bei 120°). [a]i> =  —3,1° —-> +0,7° (Pyridin-A. 2: 3). 
Dio Dimothylaminogruppe kann in dem toluolsulfosauren Salz also nieht am C-Atom 2 
haften, dio Rk. vcrlauft vielleicht iihnlich wic dio Einw. von NH3 auf 2-Chlormethyl- 
glucosid, dio zu 3-Aminomethylglucosid fiihrt. (Vgl. F is c h e r  u . Mitarbeiter, C. 1920.
I. 818; F r e u d e n b e r g  u . Mitarbeiter, C. 1926. II. 16). (J . chem. Soc. London 1933.
223—26. Marz. Sydney, Univ.) E r l b a c h .

Zoltan Csiiros, Neuere Glucosidsynthc.se. (Vgl. C. 1932. II. 1611.) Synthese des 
IIcptaacctyl-<x-athylcellobiosids aus a- oder /?-Octaacetylcellobioso in Ggw. von wonig A. 
durch gleichzeitigc Einw. von HgBr2 u. HBr. Losungsm. absol. Bzl. oder Chlf. Aus- 
beutc bis 36%. — Betrachtungen uber die Cellobioscsynthese. (Magyar chem. 
Folyóirat 39- 19—39. Jan.-April 1933.) Sa il e r .

A. Nowakowski, Untersuckung iiber Verbindungen mit sehr komplcxem Molekuł.
II. Celhdosebutylalher. Im  wesentlichen ident. m it der C. 1933. I. 2239 referierten
Arbeit. Die nach d e r Schwebemethode in wss. CaCL-Lsg. bestimmto D. (1,02) eines 
2,5 Butylgruppcn enthaltenden Cellulosebulylathers stimmt mit der aus Mol.-Vol. u. 
Mol.-Gew. berechneten D. (1,05) gut uberein. Dio Vers.-Bedingungen fiir die Anwend- 
barkeit der ZEISELschen Mcthode zur Analyso d e r  Butylather werden ausgearbeitet. 
(Roczniki Chem. 13. 49—56. 1933. Posen, Inst. d. allgem. Chemie; Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilh.-Inst. f. Faserstoffchemie.) K r u g e r .

I. Sakurada und S. Lee, Lost sich Acetylcellulosc molckular in organisclien Fliissig- 
kciten? Gekiirzto Wiedcrgabc der C. 1933. I. 2087 ref. Arbeit. (J. Soc. chem. Ind., 
Japan  [Suppl.] 36. 92B—93B. Marz 1933. Kita, Kioto, Inst. of Physic. and Chem. 
Research [Orig. dcutsch].) R a k ó w .

A. Castigłioni, Uber die Bildung von Rliodaniden aus Cyaniden. (Vgl. C. 1933.
I. 1170. 2021.) Die Bldg. von Alkalirhodaniden aus Cyanid +  S-Blumen gelingt schon 
boi gcwóhnlicher Temp., besser beim Erhitzon in aceton., alkoh., methylalkoh. u. amyl- 
alkoh. Lsg., nieht aber in CS2, CC14, Chlf., Bzl. u. Toluol; vermutlich Uegt der Grund 
fiir dieses Ycrh. darin, daB dio Rhodanide in den crstgenanntcn Lósungsmm. 1. sind, 
in den anderen nieht. Dic Rk. setzt augenblicklich ein u. verlauft proportional der 
Einw.-Daucr. Es werden z. B. 1500 ccm Aceton, 32 g S u. 65 g KCN am RiickfluB- 
kuhler ca. %  Stdn. zum Siedcn erhitzt, h. filtriert, Accton auf dem W.-Bade abgetrieben 
u. der Ruckstand aus W. umkrystallisicrt. t)ber die analyt. Anwendung vgl. dio fruheren 
Mitt. (s. o.). (Gazz. chim. ital. 63. 171-—75. Marz 1933. Turin, Univ., Chem. 
Inst.) R. K. M u l l e r .

W. Dilthey und G. Escherich, N,N'-Diphcnyl-p-phenylendiamin und Triphenyl- 
chlormethan. (Heteropolare. XXI.) (XX. vgl. C. 1933. I. 3186.) Fiir das aus diesen 
beiden Komponenten entstehende blauo Chlorid war die Formel [CSH 5 ■ NH ■ C6H., • 
NH-CcH5]+C1, CI8H,„Na aufgestellt worden (C. 1932. I. 819), u. zwar wegen der Farb- 
intensivierung bei Zugabe von Oxydationsmitteln, z. B. Br in Eg.-Lsg. Die colorimetr. 
Yerfolgung dieses Vorganges ergab dio Richtigkcit obiger Formel, obwohl bei der vollcn 
berechneten Br-Menge die Intensitatssteigerung nur ca. 90% betrug. Dieser Fehler 
riihrt daher, daB eine m it Br yersetzte Lsg. des Chlorids yiel schneller ausbleicht ais 
eine reine Lsg. — Dio dem Clilorid cntsprechendo Base kann mit dom PicCA RD schen 
Chinhydron nieht ident. sein, da erstere viertel-, letzteres halbchinoid ist. Die Auf- 
nahme eines Schmelzbildes des Amin-Imingemisches nach RlIEINBOLDT (C. 1926. I. 
2069) ergab 2 Eutektica bei ca. 3 Amin: 1 Imin u. 1 Amin: 2 Imin. Dieselben werden 
aber durch fast gerade Linien miteinander verbunden. Daraus ist zu folgern, daB die 
viertelchinoide Base keine chem. Verb. ist. Dasselbe gilt aber auch fiir die PlCCARDsche 
Basc (1 :1 ) u. andere mógliche Proportionen, da sie alle innerhalb der Geradcn liegen. 
Eine einem Chinhydron vergleichbare Verb. ist somit hier nieht nachweisbar; erst bei
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der Salzbldg. treten chem. Indiyiduen auf. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 782—83. 3/5.
1933. Bonn, Univ.) L in d e n b a u m .

I. Gasopoulos, Vber die rcduktive Spaltung des Phcnyl-R-anilinomethans. Die 
reduktive Spaltung der sckundarcn Aminę C0H5-NH-CH(R)-C0H 5 gibt Anilin u. don 
entsprechenden Verb.-Typ K-CH2-C„H5. Die Ausgangsamino entstehen durch Einw. 
von Organomagnesiumverbb. auf Benzalanilin (I) (vgl. C. 19 0 5 . I. 1598):

C0H5-N =  CH 'C8H 6 +  XMgR =  C6H5 ■ N(MgX) • CH(R) • C0H5 
C„H5 • N(MgX) • CH(R) ■ C0H6 +  H 20  =  C„IIc-NH-CH(R)-C0H5 +  XMgOH 

Die Spaltung erfolgt durch Red. m it Zinkamalgam in salzsaurer Lsg. in der Warmc. 
Aus Diphenylanilinomethanhydrochlorid (aus I  u. C0H6MgBr) wurde Diphenylmctlian, 
Kp. 260—262°, u. aus Phenyl-a-naphthylanilinomothanhydrochlorid (aus I  u. a-C,0H,- 
MgBr) Phenyl-a-naphthylmethan, aus A. F. 59°, dargestcllt. (Praktika 7. 47—50.
1932.) H ellr ieg el .

E. Yamamoto, Die Geschwindigkeit der Zersetzung von Diazoterbindungen in 
Wasser. 10. Mitt. (9. vgl. C. 1 9 3 3 .1. 2395.) Fiir die Diazovcrb. aus reinom o-Toluidin — 
friiher war nur ein P raparat untersucht worden, das etwas p-Verb. enthielt — fand Vf. 
die Zers.-Geschwindigkeit zu K 0 =  0,0000865. Fiir m-Toluidin betragt die Konstanto
I l0 =  0,0000990 — Vf. hat bisher 16 Diazoverbb. der Benzolreihe untersucht. Den 
gróBten Temp.-Effekt zeigt o-Nitro-, den kleinstcn o-Methoxybenzoldiazoniumclilorid. 
Methyl, OCH3, Cl, Br, N 0 2, COOH u. SOaH stabilisieren in Ubereinstimmung m it den 
prakt. Erfahrungen die Diazovcrbb. (eine Ausnahme macht Methyl in o- oder m-Stellung 
zur Diazogruppe). Bei tiofen Tempp. verschieben sich die Vorhaltnisse etwas, weil 
unterhalb 0° o-Methoxy- u. o-Chlorbenzoldiazoniumchlorid labiler sind ais Benzol- 
diazoniumehlorid. Ferner ist die Regel auf don Fali nicht anwendbar, daB eine der 
gonannton Gruppen schon im Mol. yorhanden ist u. eine zweite dazukommt (Boispiol: 
relative Stabilifcat von Benzoldiazoniumchlorid 1,00, der 2-Methylverb. 0,20, der
3-Nitrovcrb. 5,17, der 2-Methyl-3-nitroverb. 30,4). (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.]
36. 59 B—64 B. Febr. 1933.) B e r g m a n n .

Otto Behaghel und Heinrich Seibert, Zur Kenntnis von Arylselenhalogeniden. II. 
(I. vgl. C. 19 3 2 . II. 49.) Die 1. c. fiir C6H5■ ScBr u. C6H5-SeBr3 beschriebenen Darst.- 
Verff. sind allgemein anwendbar. Nur aus dem o-Nitrophenylselencyanid konnto auch 
boi Br-t)berschuB kein Tribromid, sondern nur ein Monobromid erhalten werden. Die 
Angaben von S t r e g k e r  u . W i l l i n g  (Ber. dtsch. chem. Ges. 4 8  [1915]. 196) iiber 
Diphenyldiselenidtetrabromid u. von M o r g a n  u. P o r r i t  (C. 1 9 2 6 . I. 58) iiber 
p-Tolylselenoglykolsauretetrabromid sind unriclitig; es handelt sich um Tribromide. — 
Die analog den Bromiden entstehenden Chlorido sind viel weniger bestiindig, u. ihre 
Isoliorung ist nur bei peinlichstem AusschluB der Luftfouchtigkeit móglich. Die Tri- 
chloride goben weniger loicht ais die Tribromide, erst beim Schmelzen im Vakuum, 
Halogen ab. Dio so gebildoten Monochloride konnen bcquem durch Einw. von SOC1, 
oder SOXI, auf die Diselonidc dargestcllt werden. S 0 2C12 (nicht SOCl2) reagiort auch 
mit Selcńcyaniden u. liefert, je nach der angewandten Menge, Mono- u. TrichJoride. — 
Samtliche Arylselenlialogenide erleiden durch W . oder wss. Lauge die in der I. Mitt. 
bcschriebene Zcrs. zu Seloninsaure u. Disolenid. Die Rk. wurde beim C„H5 ■ SoBr 
quantitativ verfolgt u. festgestellt, daB 32,05% HBr (ber. 31,84) u. 40,08% Diphenyl- 
diselcnid (ber. 40,98) gebildet werden. — o-Niłrophenylselenbromid gibt m it alkoh.-wss. 
Lauge eine intensiv violetto Lsg., dereń Farbę unter Diselenidbldg. wieder verschwindet. 
Oxydation durch den Luft-0 kommt nicht in Fragc, denn die Rk. yerlauft in N-at 
ebenso. Die Fiirbung ist dem Salz der vorubergehend gebildoten Selenensaurc zuzu- 
schreiben u. bisher nur bei nitrierten Arylselenverbb. beobachtet worden. Vff. geben 
eine mógliche Erklarung fiir diese Erscheinung. — Die Verbb. ArSeHal sind sehr 
reaktionsfahig. Mit RMgX-Verbb. setzen sio sich zu Seleniden um, z. B.:

C0HS ■ SeBr +  C2H5 ■ MgBr =  C„H5-So-C2H5 +  MgBra, 
wodurch gcmischto Selenide leicht zugangiich sind. Auch mit Verbb., welche einen 
beweglichen Kcrn-H enthaltcn, liefern sie u. ebenfalls die Verbb. ArSeHal3 gemischte 
Selenide, z. B. m it Dimothylanilin. Durch Zn-Staub in indifferenten Losungsmm. 
werden sio zu den Disolenidcn enthalogcniert. Mit KCN setzen sie sich zu den Selen- 
caniden um. Die Verbb. ArSeHal3 sind glatt zu den Arylseleninsauren, A r-Se02H, 
hydrolysierbar.

V e r s u c h e .  Darst. der Arylselencyanide vgl. C. 1930- I. 360. Zu berichtigen: 
-p-Tolylselcncyanid, F. 56°; o-Chlorphe.nylselencyanid, F . 45°, Kp.20 152—153°; p-Chlor- 
‘phcnylselencyanid, F . 53°; Di-p-tolylselenid, F. 70°. Neu: m-Chlorphcnylsehncyanid,
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Kp.,;, 150— 152°, Krystalle, F. 53°. — Di-[o-nitrophenyl]-diseknid. Aus o-Nitrophenyl- 
selencyanid u. k. methylalkoh. CH3ONa -Lsg.; nach 1jl  Stde. m it W. fallen. — o-Nitro- 
phenylselenbromid, C6H40 2NBrSe. Aus o-Nitrophenylselencyanid u. Br in Chlf.; nach. 
1—2 Tagen BrCN u. Chlf. abdest. Aus PAe. ziegelrote Nadeln, F . 64—65°, sehr be- 
standig gegen W. Durch. Losen in A. u. Schiitteln m it wss. Lauge erhalt man sehr reines 
Diselenid (F. 214°). — p-Nitrophenylselenbromid. Aus dem nachst. Tribromid imYakuum 
durch Schmelzen oder Stehen iiber KOH. Braunrotc Krystalle, F . 92°. Daraus m it 
W. oder Soda Di-[p-nitrophenyl]-diselenid, aus Eg. gelbe Krystalle, F. 177°. — m- u. 
p-Nitrophr.nylselentribrmnid, C6H40 2NBr3Se. Aus den Selencyaniden in Chlf. m it Br 
(12 Stdn.). Aus Eg., Chlf. oder CCI., rote Krystalle, Zers. 114 u. 107—108°. — o-, vi- 
u. p-Chlorphenylselentribromid, CeH 4ĆlBr3Se, aus Chlf. rote Krystalle, Zers. 107, 107 bis 
108 u. 123—124°. — p-Tołylsdentribromid, aus Chlf. rote Krystalle, Zers. 115—116°.
— Phenylselenchlorid, C6H5ClSe. 3 g Diphenyldiselenid in  Chlf. m it 2 g S 02C12 ver- 
setzen, nach stiirm. Rk. noch V* Stde. erwarmen u. dest. Kp.20 120°, rote Krystalle, 
F. 59—60°, gegen Feuchtigkeit sehr empfindlich. — o-NUrophenylselenchlorid, 
CaH40 2NClSe. 1. Aus dem Diselenid m it sd. S0C12 (3/4 Stdn.). 2. Durch Schmelzen 
des Trichlorids (vgl. unten) im Vakuum. Aus PAe. rote Nadeln, F. 64°. — Darst. der 
sehr zersetzlichen Trichlorido in einer besonderen Apparatur. Phenylselentrichlorid, 
C8H5Cl3Se. Durch Einleiten von Cl in die Chlf.-Lsg. des Selencyanids oder Diselenids, 
wobei sich das Prod. sofort ausseheidet; m it A. verd. u. waschen. Farblose Nadeln, 
Zers. 133— 134°, an der Luft rauchend. — o-Nilrophenylselentrichlorid, C6H40 2NCl3Se.
1. Wie vorst, 2. Aus dem Diselenid m it S 0 2C12 (geringer t)berschuB). Aus Bzl. Nadeln, 
Zers. 154°. — Darst. der folgenden wio vorst. unter 2. m- u. p-Nitrophenylsdentri- 
chlorid, weiBe Nadeln, Zers. 132 u. 183— 184°. o-, m - u. p-Chlorphenylselentrichlorid, 
weiBo Nadeln, Zers. 162, 150 u. 172°. — Darst. der Seleninsauren aus den Trichloriden 
m it W. Phenylseleninsaure, aus W. Blattchen, F. 122°. o-, m- u. p-Nitrophenylselenin- 
sdure, CeH 50 4NSe, aus W. weiBe Krystalle, FF. 184, 156 u. 214—215°. p-Tolylsełenin- 
saure, weiBe Nadeln, F. 169—170°. o-, m- u. p-CMorphenylseleninsaure, C6H50 2ClSe, 
weiBe Nadeln, FF. 160, 155 u. 179—180°. ■— Phenyla.thylsele.nid, C6Hs -Se-C2H5. Durch 
Eintropfen von C6H5 • SeBr in A. in C2H5MgBr-Lsg. unter Kiihlung; noch 1/4 Stde. 
kochen, m it Eiswasser u. HC1 zers. Kp.20 102—104°, Kp. 214°. — o-Nitro-p'-[dimethyl- 
amino\-diphenylselenid, Ci4H ,40 2N2Se. Aus 1 Mol. (o)NO„-C6H4-SeBr(Cl) oder Tri- 
chlorid u. 2 Moll. Dimethylanilin in sd. A. (V2 Stde.). Aus Eg. rote Krystalle m it Ober- 
flachenglanz, F. 169°. Mit konz. HC1 ein Hydrochlorid, aus Eg. gelbes Krystallpulver, 
bei 174° schwarz, Zers. 186°— p-Nitro-p'-[dim£thylamino\-diphenylselenid, C14H ,40 2N2Se, 
aus Eg. gelbe Blattchen, F. 180°. Mit HC1 weiBes Hydrochlorid. In  Chlf. m it Br gelbes, 
sehr zersetzliches Prod., Zers. ca. 97°. — o-Nitrophenylselencyanid: (o)N02-C6H4-SeBr 
m it KCN in Chlf. 1/2 Stde. kochen, Eg.-Chlf.-Gemisch zugeben, Chlf. abdest., m it W. 
waschen. Aus A. gelbe Blattchen oder Nadeln, F. 142°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 
708— 17. 3/5. 1933. GieBen, Univ.) L in d e n b a u m .

George Baddeley und G. Macdonald Bennett, Der EinfluP des Schwefelatoms 
a u f die Reaktirildl bcnachbarter Atonie oder Oruppen. 6. Mitt. Aromatische SeitenJceiien- 
und Kemreaktifiłdt. (5. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 380.) In  der 2. Mitt. (C. 19 2 7 . II. 1958) hatten 
Vff. festgestellt, daB die Rkk. einer organ. Chlorverb. m it einem Jodid u. m it W. von 
entgegengesetztem polarem Typ sind. Die beiden Typen ordnen sich ais Musterbei- 
spiole in die Rkk.-Klassifikation von In g o ld  u . P a t e l  (C. 1 9 3 0 . II. 728) ein. Um 
den EinfluB von Substituenten auf diese beiden Rk.-Typen kennen zu lernen, wurden 
zwolf Aryl-/?-chlorathyIsulfide (das Aryl variierte von Mesityl iiber p-Anisyl zu Dinitro- 
phenyl) u. einige zugehorige Sulfoxyde u. Sulfone in Aceton in bezug auf die Geschwin- 
digkeit der beiden Rkk. untersucht. Dabei war die Rk. m it Jodionen unabhangig von 
dem molaren Verhaltnis der Rk.-Teilnehmer; bei der 2. Rk. konnten monomolare 
Konstanten nur erhalten werden, wenn die W.-Menge auf 50% erhoht wurde u. die 
Konz. der Chlorverb. nicht hSher war ais 0,01-molar. Es wurden folgende Zahlen 
gefunden: Mesityl-fi-chlorathylsulfid, Rk. m it Jodion fct8 =  0,076, Jt75 =  0,428, Akti- 
vierungswarme E  =  19,8 (Rk. m it W. kh& =  3,92, =  0,194, E  =  19,6); p-Tolyl-fl-
chlordthylsulfid kis — 0,077, k7S — 0,454, E  — 20,3 (k5S — 1,83, =  0,102, E  =  18,8);
f}-Naphthyl-fS-chlorathylsvlfid i - 5 =  0,663; p-Anisyl-ft-chlorathylmlfid k15 =  0,433 (kS5 — 
2,60); Phenyl-fi-chloralhylsulfid kS5 =  0,091; p-Chlorphenyl-fi-chlorathylsulfid ki5 =  0,197, 
ku  =  1,25, E  — 21,0 (kS5 =  0,613, kn  — 2,61, E  =  16,2); p-Bromphenyl-B-chlorathyl- 
sulfid =  0,150, fc76 =  0,953, E  =  21,1 (kS5 =  0,507, I*75 =  1,99, E  =  15,6); p-Jod- 
phenyl-P-chloralhylsulfid k5S =  0,116, kls — 0,787, E  =  21,9 (kss =  0,426, ifc75 =  2,14,
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E =  18,4); 2,5-Dichlorphenyl-p-chlorathyl$ulfid £55 '== 0,187, ku  =  1,11, E  — 20,3 
(A‘65 =  0,063, fc,5 =  0,277, E =  16,9); 2,4-Dichlorphcnyl-ft-chloraihylsidfid k6l =  0,207, 
ijs =  1,20, E  =  20,0 (fc65 =  0,116, fc75 =  0,493, E — 16,5); symm. Trichlorplicnyl-f}- 
chlorathylsulfid kS5 =  0,153, ku  =  0,922, E  =  20,5 (fc65 =  0,032, i-75 =  0,198, E  =  20,8); 
p-Nitrophenyl-ft-chlorathylsulfid jfc65 =  0,298 (fc65 =  0,045, kn  == 0,250, 2? =  19,8);
2,4-Diniirophcnyl-(3-chlorathylsulfid &65 =  0,600, &75 =  4,15, E  — 21,5. Die folgenden 
Verbb. reagierten m it W. nioht, sondem nur m it Jodionen. Mesilyl-fl-chlorathylsulfoxyd, 
hr, =  0,527, kn  =  3,48, E  =  21,5; 2,5-Dichlorphe?iyl-p-chlordthylsulfoxyd i 55 =  0,562,

— 3,18, E  — 19,8; 2,4-Dichlorphenyl-(i-chlorathylsulfoxyd &55 — 0,484, it75 =  2,61, 
E  =  19,2; p-Nitroplienyl-f}-chlorathylsulfoxyd k65 — 0,790; Phenyl-fi-chlorałhylsulfon 
fc75 =  0 ,300, Mesityl-fl-chlorathylsulfon k-^ — 0,370; cc-NcŁphthyl-fi-cJiloTcithylsulfon &7g — 
0,294; fi-Naphthyl-fi-chlorathylsulfon k75 =  0,354; p-Chlorphenyl-f}-chlordlhylsulfon ifc55 =
0,0714, Jt75 =  0,518, E  — 22,7; p-Brmnphenyl-fi-chlorathylsulfon k1B =  0,462; p-Nilro- 
phenyl-fS-chlorćithylsulfo7i k7S =  0,960. — Phenyl-y-chlorpropylsulfon — 0,490 fiir die 
Rk. m it Jodionen. — Fiir die fraglicken beiden Rkk. geben Vff. folgendes Scheina:

I  R-CHjCl +  J ' -->■ R .C H a< ^ e  — y  R-CHaJ  +  Cl'

I I  R.CH,C1 +  H ,0  — >• R-CHsO < ^ | d '  — y  R-CHsOH +  HC1

Bei Rk. I ist die erste Stufe geschwindigkeitsbestimmend; die Festhaltung des Jodions 
durch den Kohlenstoff wird begunstigt durch elektronenanziehende Substituenten in R. 
Bei Rk. II ist der maBgebende Faktor der Abionisation des Chlors vom zentralen 
C-Atom; die beginnende Ionisation wird begunstigt durch elektronenabstoCende Sub
stituenten in R. Fiir die entgegengesetzte A rt der Rk. spricht vor allem die Tatsache, 
daB die Chloride sich bei Rk. I  bzgl. der Geschwindigkeit in der Reihe p-Anisyl <  
p-Tolyl <  Phenyl <  p-Halogenphenyl <  p-Nitrophenyl <  Dinitrophenyl ordnen, bei 
Rk. II genau in der entgegengesetzten. Drei Punkte bediirfen noch einer eingehen- 
den Diskussion: 1. Die Wrkg. yon Chlor, Methyl u. N 02 in ortho-Stellung ist um- 
gekehrt wie in para-Stellung. Das wird auf das auBere Feld der Substituenten zuriick- 
gefiihrt, das bekanntlich stets entgegengesetztes Vorzeichen hat wie der zugehorige 
induktiye Effekt. Es handelt sich natiirlich nicht um eine einfache raumliche Be- 
hinderung, da Methyl in ortho-Stellung beide Rkk. beschleunigt. 2. Das Verh. der 
Sulfoxyde u. Sulfone beim Hydrolyseyerą. erscheint anormal. Es ist darauf zuruck- 
zufiihren, daB die positiven Ladungen die Hydrolyse induktiy hemmen u. gleichzeitig 
die Reaktivierung im oben angegebenen Sinne unmóglich machen. tlberraschend ist, 
daB zwar die Sulfoxyde bei der Jodidrk. leichter reagieren ais die Sulfide, daB aber 
die Sulfone sich erheblich reaktionstrager yerhalten. Man kann nicht annehmen, daB 
das Sulfon durch seinen besonders starken induktiven Faktor inaktiviert ist — eine 
Nitrogruppe, in das Phenylsulfon eingefiihrt, erhóht die Reaktiyitat ja! Vff. schlagen 
vielmehr folgende Deutung vor: Die kleinen Werte fiir Phenyl-/J-chlorathylsulfid u. 
das zugeh8rige Sulfon kommen so zustande, daB ein Feld da ist, das die Jodionen 
abstóBt u. so die Zahl der ZusammenstoBe yerringert, u. zwar stellen die polarisierten u. 
positiy geladenen Kerne der Gruppen C6H5S u. C6H6S 02 das positiye Ende eines Dipols 
dar, dessen negatives Ende zum Zentrum der Rk. hin gerichtet ist. Die Abhangigkeit 
der Reaktiyitat der Sulfone von Substituenten ist auf die modifiziercnde Wrkg. auf 
den Polarisationszustand zuriiekzufiihren, u. auch die Tatsache spricht fiir obige Deu 
tung, daB Methyl-/3-chlorathylsulfid reaktionafahiger ist; ihm fehlt das Phenyl, u 
daher ist das abschirmende Feld des Schwefels weniger wirksam. Beim Phenyl-y 
chlorpropylsulfid u. -sulfon ist die hohere Reaktiyitat (vgl. 2. Mitt.) dadurch bedingt 
daB infolge der groBeren Entfernung von Chlor u. Schwefel die Schirmwrkg. geringer ist, 
Die gróBere Reaktiyitat der Sulfoxyde wird durch das symmetrischere Feld crklart. —
3. Die Reihenfolge der Wrkgg. der p-standigen Halogene ist anders ais man erwarten 
sollte; denn fiir b e i d e  Rkk. gilt C I>  B r >  J , was man fiir Rk. I  (u. nur fiir sie) 
aus der Reihenfolge der Saurestarken der Halogenessigsauren erwarten sollte.^ Vff. 
stellen eine neue Theorie des Einflusses der Halogene auf die aromat. Reaktiyitat zur 
Diskussion. Bzgl. des Einflusses auf Seitenketten-Rkk. ergibt sich, daB der elektromere 
Effekt in der Reihe F  >  Cl >  Br >  J  abnehmen muB, was der iiblichen Anschauung 
zuwiderlauft — es muB aber so sein, weil der induktiye Effekt sicher in der uingekehrten 
Ordnung aich andert — ; bzgl. des Einflusses auf die Kernreaktiyitiit wird eine andere
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Erklarung notwendig. Bisher war hierboi angenommen worden, daB der Abfall des 
Vorhaltnisses p/o bei der Nitrierung der Halogenbenzole in der Reihe F, Cl, Br, J  auf 
don sfceigenden elektromeren Effekt zuriickgeht s ta tt auf den bekannten Abfall ihrer 
induktiven Effekte ( L a p w o r t h  u. ROBINSON, Mcm. Manchester Phil. Soc. 72 [1928], 
49). Doch ist nieht klar, warum ein elektromerer Effekt o-Substitution mehr ais die in 
p-Stellung begiinstigen sollte. Vff. nehmen yielmehr an, daB dio fragliehe Erscheinung 
n u r  durch den induktiyen Effekt bedingt ist; der elektromere Effekt ist charakterisiert 
durch dio Reihe F  >  Cl >  Br >  J .  Das p/o-Verhaltnis bei der Nitrierung von Bonzyl- 
fhiorid u. Benzylchlorid ( I n g o l d  u . I n g o l d ,  C. 19 2 8 . I I .  2129; HOŁŁEMAN, Reeueil 
Trav. chira. Pays-Bas 33 [1914]. 1) zeigt einen entsprochonden Abfall, u. hier m acht 
doch die Methylengruppe einen elektromeren Effekt vom Halogen zum Kern unmóglich. 
Dieso neue Deutung bchebt auch die bekannte Sehwierigkoit, daB p-Dihalogonbenzolo 
weitere Substitution in eine ortho-Stellung zu den Halogenatomen in der Reihe 
B r >  C l>  E dirigioron, o-Dihalogenbenzole in der Reihe F >  C l>  Br (INGOLD u . 
V a s s ,  C. 1 9 2 8 . I. 2603; II . 2130): bei den p-Verbb. versucht der induktivo Effekt 
jedes Halogens Substitution in ortho-Stellung zu ihm zu yerhindern, bei den o-Verbb. 
wirken die induktiyen Effekto zusammen, u. dio elektromeren entfalten ihre dirigierende 
Wrkg. in die p-Stellungen gemaB der Ungleichung E >  Cl. Fiir die Herkunft der

■ elektromeren Effekte der Halogeno schlagon Vff. die Deutung vor, 
daB es .sich um iithenoido u. butadienoido Umwandlungen im Kern 
handelt, dio durch dio elektr. Felder der Halogenatome hervor- 
gerufen werden, im Vorzoichen entgegengesetzt, aber in der GróBo 
parallel mit ihren indutiven Effekten (vgl. nebenst. Schema). — 
Die auffallende Almlichkeit aller gemessenen Aktivierungswarmen 
fiihren Vff. darauf zuriick, daB letztero boi allen Strukturiinde- 
rungon konstanto Eigg. der CH2—Cl-Bindung bleiben (ahnliches 
vgl. bei S e g a l l e r , J . chem. Soc. London 1 0 5  [1914]. 110.) 

Zugleich ist zu schlieBen, daB die diskutierten Faktorcn nur auf dio Aktionskonstanto, 
nicht aber auf die Aktivierungswarme EinfluB bositzen. (J . chem. Soc. London 1 9 3 3 . 
261—68. Marz. Sheffield, Univ.) BERGMANN.

C. M. Suter und Harold L. Hansen, Darstellung und Eigmschaflen von 2,4-Di- 
imthoxyphe.nylalkylsulfidm. Die angestrebte Darst. von 2,4-Dioxyphenylalkylstilfiden 
durch Entmothylierung der Dimethoxyvevbb. gelang nicht. Letztero wurden wie folgt 
erhalten:

(CH,0),C6H.i — >■ (CH30)2C„H3- S03K — y  (CH3O)oC0H3' SO„Cl — >■ 
(CH30)2Ć6h ;-S H  — >-(CH30)2C6H4• g-R

Fiir dio Konst. der 2,4-Dimethoxybenzolsulfosaure spricht die Oberfiihrung in den 
bekannten 4,6-Diehlorresorcindimethylather durch Chlorieren in W.

V e r s u c h o .  2,4-1)hndhoxybenzolsulfosaures -p-Toluidin, Cl5H 19Or,NS. Aus der 
durch Sulfurioren von Resoreindimethylather erhaltenen Siiure uber das K-Salz. F . 191 
bis 192° (korr.). — 2,4-Dimethoxybenzolsulfochlorid, CaH90 2ClS. F. 70,5°. Daraus das 
Saureamid, CgH u 0 4NS, F. 166—167°. — 2,4-Dimethoxyłhiophenol, Kp.# 115—117°,
D.264 1,1864, n ir5 =  1,5820, EMd =  2,36. Pb-Sah, Ci6H ]80.,S2Pb. — 2,4-Dimeilioxy- 
phenylalkylsulfide. Darst. nach SuTER u . H a n s e n  (C. 19 3 3 . I. 51). Alkyl = :  Methyl, 
K p.4 115—118°, F. 38—39°. Athyl, K p., 140—142°, D.25, 1,1204, nD2S =  1,5580, 
EMd =  3,07. n-Propyl, Kp.9 157—160°, D.254 1,08 6 7, n D“  == 1,5580, EMD =  3,91. 
n-Butyl, Kp.,, 148—151°, D.25., 1,0742, nD23 =  1,5502, EMd =  3,63. (J. Amer. chem. 
Soc. 5 5 , 2080-—82. Mai 1933. Illinois, Northwestern Univ.) B e r s i n .

Walter M. Lauer und Marvin A. Spielman, Die łhermiscJie Zersetzung von Phenyl- 
mnylather. Die Nachpriifung der Angaben von P ow E L L  u . A d a m s (C. 1 9 2 0 . I II . 83) 
ergab, daB beim Erhitzen yon Phenylvinyldlher (I) auf 260—300° neben Phcnol (II) 
u. ’ teerigen Prodd. aueh Acctaldehyddiphenylacetal, C14H1,10 2 (III), K p.,4 154—155°, 
F. 9—10°, gebildet wird. Beim Erhitzen eines Gemisches yon I u. II wird I yollstandig 
zers.; wohl aber kann durch allmahliche Zugabe von II zu sd. I Addition nach: 
C6H6OH +  CjIIjOCH =  CH2 — ->- CH3CH(OC9H5)2 z u  90% erreieht werden. (J. Amer. 
chem. Soc. 55 . 1572— 74. April 1933. Uniy. of Minnesota.) BERSIN.

Wallace R. Brodę und I. J. Wernert, Die Spaltung von f}-Athoxyaminen. Die 
Spaltung des nach W e r n e r t  u. B r o d ę  (C. 19 3 3 . I. 415) dargestelltenJi-Athoxyhexyl- 
amins u. fi-Athcxy-f}-phenylałhylamini gelang yollstandig, wahrend f)-Athoxybutylamin 
u. fi-Athoxyamylamin nur teilweise in die opt. Antipoden zerlegt werden konnten. 
Die Spaltung iiber die sauren Tartrate bzw. Camphersulfonate war sehr schwierig,
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da 1. Salzfraktionen trotz konstanter Drehung nur teilweise zcrlcgtes Amin lieferten,
2. oftcrs iiberhaupt keinc Fraktion mit konstanter Drehung zu erhalten war u. 3. manche 
Salzo ais unfiltrierbare Gele ausfiolen. Die Yollstiindigkeit vieler in der Literatur be- 
sehriebenen Spaltungen wird von den Vff. bezweifelt, da selten Angaben iiber die Drehung 
der opt. akt. Verb. aus der am leichtesten 1. Salzfraktion der Mutterlauge vorliegen. 
Hier kann der Absolutwert der Drehung gróBer sein, ais derjenigo der opt.-akt. Verb. 
aus der wl. Salzfraktion, was durch das Bcispiel des d-Camphersulfonats vom p-Atlwxy- 
butylamin belegt wird.

V e r  s u c h e. fl- Alhoxyhexylami?i, Kp.14 70,5—70,7°, [a]i>26 =  —24,0°. Tartrat,
F. 119,5—120,5°. — p-Athoxy-p-phenylathylamin, [a]n25 =  +104,5° bzw. —104,2°. Dio 
sauren Tartrate beider Formen untersohieden sich kaum in der Loslichkeit, wohl 
aber in der Krystallform. Aus einer Lsg. von d A d B  +  d A l B  kann jede der Kom- 
ponenten durch Impfen fur sich allein zur Krystallisation gebracht werden. (J. Amer. 
chem. Soc. 55 . 1685—89. April 1933. The Ohio State Univ.) B e r s in .

E. D. Venus-Danilowa und S. N. Danilow, Hydrataticm von Acetylenalkoholen 
mit einer primdren Alkoholgruppe. Das aus Benzylglykolaldchyd (I) durch Umlagerung 
entstehendo Phenylacctol I I  (vgl. C. 1931 . I. 3111) konnte nicht durch W.-Anlagerung 
an Phenyl-3-propin-2-ol-l (III) nach KuTSCHEROW synthetisiert werden. Dabei ent- 
stand nur wenig IV neben viel Phenylvinylketon (V). IV spaltet bei der Dest. leicht W. 
unter Bldg. von V ab, deshalb wird fiir den Hydratationsverlauf die Rk.-Folgę:
I I I  — >- IV — ~f- V angenommen. — Dio Einw. von Hg-Acetat auf das Acetat von III  
lieferte ein Gemiseh gleicher Mengcn von V u. des Acctats von IV neben viel Polymeri- 
saten von V. — Aus tert.-Butylpropiolalkohol wird in analoger Wcise neben VII das 
sich leicht polymerisierendo VI gebildet. Das Acetat des Acetylenalkohols gab VI u. 
das Acetat von VII. — Die schwierige Trennung der /J-Ketonalkohole yon den Athylen- 
ketonen wurde mit Hilfe von Semicarbazid, HydroxyIamin u. Phenylhydrazin durch- 
gefuhrt. Aus V entstehen mit NH„OH 2 Verbb. der Zus. Cl8H l90 3N u. C18H 210 3N3, 
dereń Konst. nicht einwandfrei aufgeklart werden konnte.

I C0H5 CH2-CHOHCHO I I  C6H.,CH2-CO-CH2OH I I I  Ci;H5-C = C -011,011
IV C6H5-CO-CH2 CH2OH V C6l i 5 • CO • CH—CH., VI (CH3)3C • CO • CH~ "~CH„

VII (CII3)3C-CO-CH2-CH2OH
V e r  s u c h  e. Phenyl-3-propin-2-ól-l, C0HsO (III). Kp.2„ 144—145°. Acetat, 

Cl,H l0O2, ICp.ls 149—150°. Die Einw. yon Hg-Acetat in 60°/oig. Essigsiiure auf III  
lieferte eine unl. Komplexverb., dio mit W.-Dampf zers. wurde. Die fraktionierte Dest. 
des oligen Rk.-Prod. gab Phenylmnylkcton, C9HsO (V), Kp.20 111—112°. Daraus das 
Semicarbazidsemicarbazoti, Cn H180 2N6, F. 206° (Zers.); dio Einw. von Phenylhydrazin 
gab Phenyl-l-phenyl-3-pyrazolin, C,5H](|N2, F. 153,5—154°; mit N II2OH entstand dio 
Verb. C18H 180 3N, F. 122,5°, Sulfat, C18H l90 3N -H 2S04, F. 156°, Hydrochlorid, C18H J0O3N- 
HC1, F. 138°, bzw. m it einem UberschuB von NH2OH die Verb. Cj8H2l0 3N3, F. 153°. 
Letztero wird durch Koehen m it HC1 oder H 2S04 in dio Salze der Verb. F. 122,5° ver- 
wandelt. — Neben V konnte nur eine unreine Fraktion von IV, Kp.20 143— 144°, er
halten werden, aus der das Semicarbazon desp-Oxathylphenylketons, C10HJ3O£N3, F. 170°, 
gewonnen wurde. Durch Umgehung der W.-Dampfdest. u. direktes Ausathem wurde 
neben wenig IV ein Anhydrid des Ketonalkohols, C,8H 180 3, F. 89—90° erhalten. — 
Methyl-2-methyl-2-pentin-3-ol-5, C-H120. Aus dem durch Umsetzung von tert. Butyl- 
acotylen m it C2H5MgBr erhaltenen Acetylenid m it Trioxymethylen. Kp.2, 78—79°,
D.™4 0,8606, nHa’8 =  1,44252, nH(j18 =  1,45173, n Hy18 =  1,45737. Acetat, C9H140 2. 
Ivp.72 106°, D.184 0,9152, nHa18 =  1,42962, nH/t18 =  1,44084, nHy18 =  1,44585. — tert.- 
Butyl-oinylketon, C7H 120  (VI). Kp.10o 78—81°. Aus den beiden yorigen mit Hg-Acetat- 
Gibt m it Cr03 Trimethylessigsaure, m it Phenylhydrazin ein Phenylhydrazidplienyl- 
hydrazon, C10H2cN4, F. 134°, welches auch aus dem Acetat von VII entsteht. — fi-Ox- 
ćithyl-tert.-butylketon, C7H 140 , (VII). Kp.22 94—97°. Polymerisiert sich leicht zu einer 
Verb. F. 128,5—129,5°. Semicarbazon, C8HI70 2N3, F. 223° (Zers.). Acetat, C9H160 3, 
Kp.j0 120—122°. Zers. sich bei der Dest. teilweise in VI u. ĆH3COOH; Semicarbazon,
C,„H190 3N3, F. 127°. (Chem. J .  Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A . Shurnal obschtschei Chimii] 2  (64). 645— 58. 1932. Leningrad, Univ.) B e r s in .

Narhar Waman Hirwe und Mohiniram Rajaram Jambhekar, Derivate der 
Salicylsiiure. IV. Synthese und Konstitution der 4-Sulfosalicylsdure. (IH. vgl. C. 1931 .
I . 1911.) Ais Ausgangsmaterial diente 2-Nitrotoluol-4-sulfonsdure, welche auf 2 Wegen 
dargestellt wurde, so daB ihre Konst. gesiehert ist. Das CI13 wurde zu C02II oxydiert



4 8 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 3 3 .  I I .

u. das N 0 2 uber NH2 in OH umgewandelt. Die so erhaltene 4-Sulfosalicylsdure lieferte 
in der Kalischmolze"bei 230—240° /3-Resoreyisaure (woiterer Konst.-Beweis).

V e r s u c h e .  2-Nitrotoluol-4-sulfonsaure, C,H70 5NS, 2 H20 . 1. 50 g Toluol-p- 
sulfonsaure in 150 eem Acetanhydrid unter Eiskiililung m it 36 ccm H N 03 (D. 1,4) ver- 
setzt, 4S Stdn. boi Raumtemp. stehen golassen, im Vakuum iiber Alkali verdampft. 
Aus wenig W. liellgclbe Nadeln, F . 92°, Zers. 245°, sehr hygroskop. — 2. Durch Sulfo- 
nierung von o-Nitrotoluol nach B e i l s t e in  u. K u h lb e r g  (1870) u. Fallen m it KC1 ais 
K-Salz, C7H 60 5NSK, welches auch durch Neutralisieren der Saure m it K 2C03 dargestellt 
w urde;aus\V . grauweise Nadeln. Na-Salz, C,H80 5NSNa, H20 . Ba-Salz, (C7H60 5NS)2Ba,
2 H20 . — Saures K-Salz der 2 - N i iro-4-sulfobenzoesaure. Wss. Lsg. yon 45 g obigen 
K-Salzes, 60 g KM ń04 u. 25 g KOH bei Raumtemp. bis zur beendeten R k. (ca. 6 Tage) 
stehen gelassen, F iltrat m it HC1 gefallt. Aus W. Nadeln oder hexagonalc Platten.
— 2-Nilro-4-sulfobenzoesdure, C7Hs0 7NS, 2l/2 H 20 . Voriges umgewandelt in das neu- 
trale Ba-Salz (aus W. gelbliche Kórner m it 2 H ,0), dieses m it der berechneten Menge 
verd. H 2S 04 erwarmt, F iltrat verdampft. Aus W. weifle Nadelchen, F . 111°, sehr 
hygroskop. — Dichlorid, C7H 30 6NC12S. Saures K-Salz mit PC15 auf W.-Bad erhitzt u. 
auf Eis gegossen. Aus Bzl. Nadelohenbuschel, bei 145° erweichend, F. 160°. — Diamid, 
C7H 70 6N3S. Voriges m it NH4OH (D. 0,880) Yermischt u. eingeengt. Aus W. Nadeln,
F. 226°. — 2-Nitrobenzoesaure-4-sulfochlorid, C7H4OeNClS. Durch 2-std. Schiitteln des 
Dichlorids m it W. Bei 192° erweichend, Zers. 202°. — 2-Nitrobenzoesdure-4-sulfamid, 
C7H 0O6N2S. 1. Durch 4-std. Kochen des Diamids m it konz. HC1. 2. Aus vorigem mit 
NH4OH. Aus W. Nadeln, F . 192°. — 4-Sulfoanthranilsaure, C,H70,;NS, H20 . Saures 
K-Salz der Nitrosaure in konz. HC1 m it Sn reduziert, Nd. in W. m it Soda neutralisiert, 
F iltrat m it Siiuro gefallt. Aus W. grauweiBo Nadeln, in sehr verd. Lsgg. blau fluores- 
cierend. Ba-Salz, C7H50 6NSBa, aus W. kornig. — Amid, C7H80 4N2S. Durch Red. 
obigen Nitroamids mit alkoh. (NH4)2S. Aus W. Nadeln, F. 227—228°, in verd. Lsgg. 
blau fluorescierend. —- l-Carboxy-2-diazobenzol-4-sulfonat, C7H40 5N2S, H 20. Vorvorigo 
in verd. HC1 m it K N 02 versetzt, auf 0° gekiihlt. GrauweiBes Pulver, Zers. 163—164°. — 
4-Sulfosalicylsaure, C7H60 9S, 2 H20 . Voriges mit verd. HC1 auf W.-Bad erhitzt, dann 
verdampft. Aus W. Nadeln mit 3 H20  (lufttroeken), F. 82°, iiber H 2S04 1 I I20  ver- 
lierend, dann F. 133°, hygroskop. Mit FeCl3 tief violett. Salze: C-HrJ3aSNa, 2 H 20, 
aus W. C -flfi^S K , aus W. gelbo Nadeln. C-H^O^SBa, 4 H20, aus W. (wl.) hellrótliche 
P latten; 1 H ,0  haftet sehr fest. C.Hfi^SCa, 6 H ,,0 ,1. in W. (J . Indian chem. Soo. 10. 
47—51. Jam  1933. Bombay, WlLSON-Coll. u. Royal Inst. of Sc.) L indenbaum .

A. J. Dietzler und R. E. Nelson, Die Untersuchung der Reaktion zwischen Citronen- 
und Acetylsalicylsaure. Zwecks Darst. therapeut. brauchbarer Verbb. wurde I  mit 
Na-Salieylat umgesetzt; allein das entstandene Prod. konnte nieht acetyliert werden. 
Daher wird Umlagerung des zunachst entstandenen II zu III oder IV angenommen. 
Die salzsaure Hydrolyse der neuen Verb. gab CH3COOH, Citronensaure, Salicylsaure 
u. etwas Aconitsilure. Die Verb. zers. sich allmahlich beim Stehen. — Die auf 8 ver- 
schiedene Arten versuchte Kombination von Citronensaure m it Acetylsalicylsaure 
fiihrte nieht zum Ziel.

V e r s u e h e .  Acetylcitronensaureanhydridchlorid, C8H 70 8C1 (I). Aus Acetyl- 
citronensaureanhydrid u. PC15 in PAe. bei 25°. F. 92—93°. Die Umsetzung mit Na- 
Salicylat in Chlf. gab die Verb. I II  oder IV, F . 162—163°. (J . Amer. chem. Soe. 55. 
1605—08. April 1933. Indiana, Purdue Univ.) B e r s i n .

Alan R. Albright, E in Hydrat der l,3,5-Xylenoxyessigsaure. Widerspreehende Lite- 
raturangaben iiber den F. der aus symm. Xylenol, Monochloressigsaure u. NaOII er-
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haltenen Saure konnten dahin aufgeklart werden, daB das Hydrat, C10H 12O3-H2O, 
bei 81° (korr.) u. die wasscrfreie Verb. boi 111° schmiizt. Die Saure ist m it W.-Dampfen 
fliichtig. (J. Amer. chem. Soe. 55. 1736—37. April 1933. Pittsburgh, Carnegie Inst. 
of Teehn.) B e r s i n .

L. Chas. Raiford und Dwight J. Potter, Darstellung von substituicrlen Vanillin- 
sauren. Die von B a i f o e d  u. Mitarbeitern (C. 1 9 3 1 . I. 68) dargestellten substituierten 
Vanillinoxime wurden iiber die Acetoxynitrile in die zugehorigen Sauren yerwandelt 
( v g l .  B r a d y  u . D u n n ,  C. 19 1 6 . I. 420). Lediglieh das Nitril des 2,6-Dibromderiv. 
lieB sich m it Alkali nicht zur Siiurc liydrolysieren. Alle 4 dargestellten 5,6-dihaloge- 
nierten Vanillinsauren krystallisieron m it 0,5 Mol. W.

V e r  s u c h e. 5-Brom-6-chlorvanillinoxim, C8H 70 3NClBr, F. 203—204° (Zers.). 
5-Chlor-G-bromvanillinoxim, C8H 70 3NClBr, F. 203—204° (Zers.). — Acetoxyvanillino- 
nitril, Ci0H 9O3N, F. 110°. Daraus dio Saure, C8H80,,, F. 207—208°. — Halogen- 
substituierte 3-Methoxy-4-acetoxybenzonitrile u. die zugehorigen Sauren: 2-Bromderiv., 
C10H8O3NBr, F. 71—72°; Saure, C8H70 4Br, F. 163—164°. 2,6-Dibromderiv., 
C10H 7O3NBr2, F. 143—144°. 2,5,6-Tribromderiv., C10HaO3NBr3, F. 174—175°, Saure, 
CsH50 4Br3, F. 231—232° (Zers.). 5-Ghlorderiv., C10H8O3NCl, F. 133—134°; Siiurc, 
C8H70 4C1, F. 244—245°. 6-Chlorderiv., Ci0H8O3NC1, F. 131—132°; Saure, C8H70 4 Cl, 
F. 207°. 5,6-Dicldorderiv., Cl0H,O3NCl„, F. 143—144°; Saure, C8H 0O4Cl„, F. 184—185°.
5-Brom-6-chlorderiv., C10H 7O3NClBr, F."l65°; Saure, C8H60 4ClBr, F. 196—197°. 5-Chlor-
6-bromderiv., C10H 70 3NClBr, F. 176°, Saure, CRH 60 4ClBr, F. 187— 188°. — 3-Methoxy-
4-acetoxy-5-brombenzoesaure, C8H 70 4Br, F. 231—232°. — 3-Methoxy-4-acetoxy-5,6-di- 
brombenzoesćiure, C8H 0O4Br2, F. 199—200°. (J. Amer. chem. Soc. 55 . 1682—85. April 
1933. State Univ. of Iowa.) B e r s i n .

I. Górski und S. Makarów, Untersuchung einiger arotnatischer Cyanhydrine und 
ihre Umwandlung in Chinomethidderivate. Bei Einw. von SOCl2 auf o-Melhoxybenz- 
aldehydcyanhydrin bildet sich I. — Das neu dargestellte Vanillincyanliydrin (II, X  =  
OH) wird durch W. oder besser sd. alkoh. KOH in HCN bzw. KCN u. Vanillin zuriick- 
gespalton u. durch sd. H J  (D. 1,7) in Homoprolocatechusaure (aus Bzl. Nadeln, F. 127°) 
iibergefuhrt. — Durch Einw. von PC13, PBr3 oder PC15 auf II (X =  OH) entsteht ein 
unbestiindiges, halogenhaltiges, nicht unzers. destilliorbares 01, welehes durch W. in 
ein gelbcs, krystallines, halogenfreies Prod. unigewandclt wird. In  diesem liegt das 
Chinomethanderiv. III vor, welehos offenbar aus dem zuerst gebildeten II (X =  Cl) 
durch HCl-Yerlust entstanden ist. Auch durch k. konz. H2S04 wird II (X =  OH) in III 
umgewandelt. Die Konst. von III ergibt sich daraus, daB es durch Kochen m it W., 
10°/0ig. NaOH oder 15°/0ig. H2S04 zu HCN u. Vanillin hydrolysiert wird. Durch Bro- 
inieren in nichtwss. Lsg. entsteht das 5-Bromderiv., welehes durch sd. 10°/oig. NaOH 
zu HCN u. 5-Bromvanillin (aus A., F. 163,5°) hydrolysiert wird. Durch kurzes Kochen 
mit H J  wird III in der Hauptsache zu IY reduziert. Daneben wird H 20  angelagert u. 
das gebildete II (X =  OH) in Hoinovanillinsaure bzw. Homoprolocatechusaure iiber- 
gefiihrt. Bei langerer Einw. von H J  auf III bildet sich die Saure Y.

V e r s u e h c .  2-Hethoxyphenylchloracetonilril, C9H80NC1 (I). Darst. in sd. absol. 
A. (2 Stdn.). Kp.0 132—133°, D.2° 1,2040, langsam erstarrend, aus PAe. Nadelchen, 
F. 43—44°, unl. in W. — Vanillincyanhydrin, C9H90 3N (II, X  =  OH). 7,6 g Vanillin 
mit 2 g HCN, dann 0,1 g K2C03 versetzt u. 2 Stdn. offen stehen gelassen. Aus Chlf. 
Polyeder, F . 80°, wl. in W. Mit konz. H 2S 04 blau, schwach rotviolett fluorescierend. 
Fur die weiteren Verss. wurde nicht umkrystallisiert, sondern die ath. Lsg. des lloh- 
prod. nach Neutralisieren m it Saure benutzt. — 3-Meihoxychino-l-cyanmethid, C9H70.,N 
(III). Ca. 5°/0ig. ath. Lsg. des yorigen (aus 7,6 g Vanillin) unter Eiskiihlung m it 5 g PC13 
versetzt, nach 1/2 Stde. m it W. geschuttelt, wonach IH  ausfiel. Aus A. goldgelbe Nadeln, 
F. 138° (Zers.), wl. H 2SO,-Lsg. wie yorst. Mit Alkali langsam tief rot. — 5-Bromderiv., 
C9H60 2NBr. In  w. Chlf.; m it A. gefallt. Aus A. gelbe Nadeln, F. 172—174° (Zers.). — 
3,3'-Dimethoxy-4,4'-dioxy-a.,a.'-dicyandibenzyl, Ci8H 160 4N2 (IV). III mit H J (D. 1,7) 

XV. 2. 4
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5 Min, gekocht; "beim Stelien Nd. Aus A. seidige Nadeln, F. 231—232°. — Ilomo- 
vanillinsdure. F iltrat des Nd. m it W. verd., J  m it W.-Dampf entfemt, eingeengt u. 
ausgeathert, Prod. in W. m it Kohlc gereinigt. Aus Bzl. Nadeln, F. 141—142°. — Homo- 
protocatechusdure. Dasselbc F iltrat noch 4 Stdn. gekocht, N aH S03 zugesetzt u. aus- 
geathert. — 3,4,3' ,4'-Tetraoxydibenzyl-a.,v!-dicarbonsaure, C16H11Og (V). Durch ca. 5-std. 
Kochcn von JH  m it H J  (D. 1,7). Aus W. (Kohle) Nadeln, F . 204—212° (Zers.). Mit 
FeCl3 tief griin. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 . 674—80. 3/5.1933. Moskau.) L in d e n b a u m .

A. I. Kiprianow und G-. I. Kiprianow, Die Synihese von Alkaminosauren nach 
der Cyanhydrinmethode. Die von Yff. ausgearbeitete Synthcse von „ Alkaminosauren“ 
(I) Tom Typus HOCH2CH2-NH-CH2COOH aus a-Oxydcn u. Aminosaureestcrn 
(C. 1 9 3 1 . I I . 1852 u. friiher) ha t verschiedene Nachteile. Hingegen wurden nach 
St r e c k e r  aus Formaldehyd, Aceton, Benzaldehyd u. Cycloliexanon durch Um- 
setzung m it KCN u. Aminoalkoholen (Athanolamin) glatt Alkaminonitrile erhalten, 
dereń Verseifung I  gab. Die bei Zimmertemp. Yerlaufende Rk. liefert ca. 70% 
Ausbeute.

V e r s u  c h e .  Phenyloxathyla?ninoessigsdure, HOCH2-CH2'N3I'CH(C6H5)'COOH. 
Durch Verseifung des aus Athanolaminchlorhydrat (II), C0H5- CHO u. KCN in wss. 
CHjOH erhaltenen Aminonitrils m it HC1. F. 217—218°. Chlorhydrał, C10HllO3NCl,
F. 178—191° (Zcrs.). — Cyclohexijloxathylamino-l-carbo7isdurenitril, HOCH2-CH2- 
NH- CaH1C)- CN. Aus Cyclohoxanon, H  u. KCN. F. 78—80°. Chlorhydrał, C9H170N 2C1.
F. 95—98°. Daraus die Carbonsdure, GSH1?OsN, F. 252—254°. — Dimethyloxdthyl- 
aminoessigsaure, CcH 130 3N. Aus Aceton, II u. KCN iiber das Nitril. F. 243—245°. — 
Oxathylaminoessigsdure, HOCH2CH2NH-CH2-COOH. Aus Formalin, n  u. KCN.
F. 174—175°. (Chem. J . Ser. A. J .  allg. Chom. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 585—89. 1932. Charków.) B e rs in .

Ramart-Lucas und E. Trivedi, Farbę und chemisches Verlialten in der Zimtsdure- 
reihe. Ausfiihrlichere Mitt. zu C. 19 3 3 . I. 769; Beschreibung der Darst. der Verbb., 
der Ergebnisse der Absorptions- u. der kinet. Messungen. (Buli. Soc. chim. France [4]
5 3 . 178—90. Febr. 1933.) L o r e n z .

Moriaki Yokoyama, Das Verlialten des Cyclohexans und seiner Derivate bei 
anodischer Oxydation. Untersucht werden: Bzl., Cyclohexan, Cyclohexanol, Cyclo- 
hexanon, Cyclohexen, Cyclohexandiol; die Oxydation wird meist in Emulsion m it n. 
H2S 04 an P b 0 2-Elektrode m it 0,05 Amp./qcm durchgefiihrt. — B e n z o l :  Die Strom- 
ausbeute steigt zunachst (nach 1,5 Stdn. ~  90%) u. fallt dann ab (nach 4 Stdn. ~  50%); 
die Ausbeute an CO ist gering u. bleibt konstant, wahrend die CO,-Entw. im Verlauf 
der Elektrolyse zunachst zunimmt, zum ScliluB wieder abfallt. Der Verbrauch an 0 2 
ist anfangs gering, steigt dann an u. nimmt schlieBlich wieder ab. 0 2-Verbrauch u. 
C 02-Entw. hangen also zusammen. Das gleiche gilt fiir Oxydation an Pt-Elektrode 
u. bei hóheren Tempp.; nur ist an Pt-Anode die Ausbeute gering, steigt aber m it zu- 
nehmender Temp. an, wahrend an P b 0 2-Elektrode die Stromausbeute wenig von der 
Temp. abhangt. In  jedem Falle aber steigt die Stromausbeute zunachst an, um zum 
SchluB abzusinken. In  der Lsg. werden Chinon (6%), Ameisensaure, Brenzcatechin
u. Maleinsaure nachgewiesen. C y c l o h e x a n :  Die Stromausbeute ist auch bei 
hóherer Temp. (70°) gering; sie steigt im Verlauf der Elektrolyse ein wenig an (10%). 
Die Zus. der Anodengase bleibt wahrend der Oxydation nahczu unyerandert (98—99% 
0 2, 1—2%  C02, 0,5% CO). In  der Lsg. werden Bernsteinsaure u. Ameisensaure, sowie — 
nur unsicher — Adipin- u. Glutarsaure nachgewiesen. Bei der Oxydation in Aceton- 
Scliwefelsaure ist die Stromausbeute etwas besser; aus der Lsg. lassen sich in 1—0,l% ig. 
Ausbeute Adipin-, Bernstein- u. Malonsaure u. wahrscheinlich Glutarsaure isolieren.
O y c 1 o li e x a n o 1: Die Stromausbeute ist anfangs hoch (90%), nimmt aber langsam 
ab. Die C02-Ausbeute steigt zunachst an bis zu einem Maximum u. sinkt dann wieder 
ab, die CO-Ausbeute ist gering u. bleibt konstant. Aus der Lsg. werden Cyclokcxanon, 
Adipinsaure, Bernsteinsaure u. Cyclohexen in 3—6% Ausbeute u. vielleicht Dicyelo- 
hexylather erhalten. C y c l o h e x a n o n :  Neben C02 u. CO entsteht Adipinsaure 
(18%), Bernsteinsaure (4%) u. Malonsaure (0,5%). C y c l o h e x e n :  Die anfangs 
lioke COfi-Ausbente nimmt langsam ab; die geringe CO-Ausbeute bleibt konstant; 
die Stromausbeute sinkt allmahlicli im Verlauf der Elektrolyse. Aus der Lsg. werden 
Adipin-, Bernstein-, Malon- u. Glutarsaure u. Cyclohexanon isoliert. C y c l o h e x a n -  
d  i o 1: Die Oxydation ergibt Adipinsaure (17%), Bernsteinsaure, Alalonsaure, C02, 
HCOOH u. wenig Cyclohexanon.

Der Yerlauf der elektrochem. Oxydation von Bzl. laBt sich in das Sckema fassen:
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COOH 

COOH
Das Rk.-Schema fiir Cyclohexan ist reoht almlich:

H, H2 CH,
H ^ ^ H O H __ H / ^ ^ p O _____ I l jC ^ ^ C O O ir  _____

h ,  y  h ^ ^ J h ,  ~y  h I  Jh „  ~~y  H j c L ^ c o o h  ~ y
H , II, CH,

Dio geringe Stromausbeuto laBt sieli durch dio groBe Bestandigkeit des Cyclo- 
hexanmol. erklaren; wenn an einom Mol. der oxydativo Angriff einmal eingeleitet ist, 
geht dio Oxydation an diesom Mol. weiter, wahrend die anderen Cyclohexanmoll. un- 
verandert bleiben. E rst nach Beendigung einer Oxydationsreihe wird ein neues Cyclo- 
liexanmol. angegi-iffen. — Die Ergebnisse bei Cyelohexen u. Cyclohexandiol fiihren 
zu folgendem Schema fur die Oxydation des Cyclohexens:

Hs Ha H2 H CHa
Hj^ N H  H ,r"'~ŃOH H ,f ^ 'N = 0  H jC ^ ^ C O O H

n J J o H  ^ i i J s ^ J h ,  ^ h , c I ^ J | o o h  y

\ ----------------- *---------------- 7(
Dio hohe Stromausbeuto bei Cyclohoxen gegeniiber Cyolohexan laBt sich durch 

die geringero Bestandigkeit der ungesatt. Verb. erkl&ren, da die Zwischenprodd. der 
Oxydation dio gloiohen sind. Dio reeht hohe Stromausbeuto bei Bzl. laBt sich nur aus 
der leichten Oxydierbarkeit des orsten Oxydationsprod., des Plicnols, erklaren. Aus 
den Stromausbeute-Zeit-Kurven boi Bzl., Cyclohesan u. Cyelohexen laBt sich folgom: 
das schwer oxydierbaro Bzl. reagiort rasch weiter, wonn es erst oinmal angegriffen ist 
(Stromausbeute-Zoit-Kurve geht durch ein Maximum), das schwer oxydierbare Cyclo- 
hexan reagiert langsam weiter (Stromausbeuto niedrig u. konstant), boim reaktions- 
fiihigen Cyclohoxen stellon sich nach der ersten Oxydationsstufo dio gleichen Verhalt- 
nisse wie bei Cyelohexan ein (Stromausbeuto fallt). — Es laBt sich annohmon, daB die 
untersuchten Verbb. nicht direkt an der Anodę oxydiert w’erden, sondern daB dio 
Oxydation sekundiir durch dio an der Anodę gebildeto Perschwefelsaure erfolgt (vgl. 
F ic i it e r , C. 19 2 6 . II. 1119). (Buli. chem. Soc. Japan 8. 71— 107. Marz 1933. Yoko- 
hama, T. H.) L o r e n z .

S. S. Nametkin und L. N. Abakumowskaja, Ober die Einwirkung konzenłrierter 
Sclnuefełsdure auf Cyclohexen. (Chem. J .  Sor. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitseheski 
Shumal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 608—13. 1932. — C. 1933. I. 
2681.) B e r s i n .

Tauno F jader, Ober die Bromierung der Enole und Enoldiher. (Vbrl. Mitt.) Viele 
Enole lassen sich nicht nach den gewóhnlichon Vorff. bromieren, was wohl auf dor 
Bchiidlichen Wrkg. des abgespaltenon HBr beruht. Vf. fand nun, daB sich eino groBe 
Anzahl /?-Dikotonc u. dereń D eriw . in Ggw. yon K-Acetat in Eg. bromieren laBt (vgl. 
T o iv o n e n , C. 19 2 8 . II. 39). Man setzt die bercchnete Menge Br in Eg zu oiner k. 
Susponsion yon 1 Mol. Substanz u. 1,1 Mol. K-Acetat in Eg. u. fiillt mit k. W. oder 
oxtrahiert mit A. Mit fast ąuantitatiyen Ausbeuten wurden orhalten: 4-Brommethon 
aus Methon [ =  l,l-Dimethylcyclohexandion-(3,5)]. 4,4-Dibrommethon aus 4-Brom
methon oder Methon. 4-Brom:4-methylmethon, aus 4-Methylmonthon. F . 103— 104°. 
4-Brom-4-aihylmeihon, aus 4-Athylmethon. F. 40—41°. 4-Brom-4-isopropylmethon 
aus 4-Isopropylmethon. F. 80—81°. Mit 70—90%ig. Ausbeute wurden erhalten: 
Dibromharbitursdure, Bromoxymethylencampher, Bromphenyldiketohydrinden u. 4-Brom- 
4-methyl-l-phenylcyclohexandion-(3,5) (F. 55—56°). — 3-Brcrm-3-methylacetylaceton, 
aus Methylacetylaceton. Ausbeute 38%. Gelblicho FI., Kp.n  63°, zers. sich bei 
Zimmertemp. ziemlich rasoh. — Das Verf. laBt sich mit gutem Erfolg auch zur Bro-

mierung von Enolathern anwenden; die fol-
I  (CHa) iC < p „ >' p ^ ^ C B r  genden Verbb. I  wurden aus den entsprechenden

3 Enolathern des Methons mit 90%ig. Ausbeute
erhalten. l,l-Dimeihyl-3-mdhoxy-4-bromcyclohexen-(3)-on-(5), schwach stechend rie-

4*
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chende Krystalle, F . 103— 104°. Gibt mit Sauren Brommethon. l,l-Dimethyl-3-athoxy-
4-bromcyclohexen-(3)-on-(5), F. 112—113°. l,l-Dimethyl-3-isopropyloxy-4-bromcyclo-
hexen-(3)-on-(5), F . 89—90°. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 6. 60—61. 15/4.
1933. [Orig. dtsch.].) Os t e r t a g .

Tauno Fjader, Ober die indirekle Enoltitration. (Vorl. Mitt.) Es ist schon mehr- 
fach beobachtet worden, daB die bekannte indirekte Enoltitration nach K. H. Me y e r  
kleinere Werte gibt ais die direkte; die Ursache ist unbekannt. Die Methode griindet 
sich darauf, daB die gebildeten Bromketone nicht auf H Br einwirken u. nicht mit 
/3-Naphthol u. dem Losungsm. reagieren; das iiberschussige Br muB von /3-Naphthol 
augenblicklich gebunden u. das Bromnaphthol muB gegen HBr u. Bromketone be- 
standig sein. Vf. untersuchte die Titrationsfahigkeit von Bromketonen in absol. A. 
a) in Ggw. von H Br u. /3-Naphthol; b) yon H Br allein; c) von /3-Naphthol allein u. 
d) von W., H Br u. /3-Naphthol. Hierbei wurde gefunden, daB manche Bromketone, 
z. B. Dibrommethon (vgl. vorst. Bef.) HBr oxydieren. Beim Brommethylmethon fallt 
der Thiosulfatyerbrauch in a) rasch, in b), c) u. d) langsam mit der Zeit ab. Beim 
Brommethylaeetylaceton ist der Thiosulfatyerbrauch in d) am kleinsten, in a) , b)
u. c) ungefahr gleich groB; in allen Fallen kehrt die Farbę des J  rasch zuriick; nach 
einigen Stdn. ist der Verbrauch in allen Lsgg. gleich groB. Dibrommethon zeigt in b) 
den groBten, in a), c) u. d) eincn geringeren Na2S20 3-Verbrauch. Die T itration der 
Bromketone ist demnach eine komplizierte Bk., iiber dereń Einzelheiten man nichts 
Bestimmtes sagen kann. Der quantitative Verlauf wird anscheinend in erster Linie 
durch das Bromierungsyermogen der Bromketone, ferner durch die Zers., Br-Wande- 
rung u. langsame J-Ausscheidung gestort. In  entgegengesetzter Bichtung wirkt dio 
Oxydation von H Br durch Bromnaphthol. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.]
6. 61—62. 15/4. 1933. Helsinki, Univ. [Orig. dtsch.].) Os t e r t a g .

J. Houben und E. Pfankuch, Ober den Umbau des Camphers und optisch aktirer 
Systeme der Campherreihe in  ihre raumlichen Oegenformen. (Ober Campher und Terpene. 
IX .) (VIII. vgl. C. 1932- I. 63.) Den ersten Fali einer vorausberechneten opt. Um- 
formung, L,l-Campher-4-carbonsaure — >- D,d-Campher-4-carbonsaure yerwirklichten 
Vff. fruher m it 100%ig. 0Vl- Ausbeute. Hierunter wird das Verhaltnis des opt. Beinheits- 
grades eines Kk.-Prod. zu demjenigen des Ausgangsstoffes, also eine Prozentzahl analog 
derjenigen, die die stoffliche Ausbeute, das Mengenverhaltnis von Rk.-Prod. u. Aus- 
gangsstoff, angibt. Eine opt. Ausbeute yon 100°/o ist somit z. B. dann erreicht, wenn 
aus einer zu 60% rac. Verb. durch eine Rk. eine ebenfalls zu 60% rac. Verb. erhalten 
wird. Das Defizit der opt. Ausbeute an 100% stellt den wahrend der Rk. durch Racemi- 
sation eingetretenen Aktivitatsverlust dar. — In  der VII. Mitt. sind versehentlich 
noch die friiheren iiberholten Bezifferungen stehen gebheben: d-ti-Oxycamphan-2- s ta tt 
d-2-Oxycamphan-4-, CamphencMorhydrat-2- s ta tt Camphenchlorhydrat-4-, Camphen- 
hydrat-2- u. Camphen-2- s ta tt Campherihydrat-4- u. Camphen-4-carbonsaure. — Der 
opt. Umbau in einem Falle, der nicht der Racemisierungsgefahr auswich, sondem die 
Fragc, ob u. wann diese Gefahr bestcht u. wirkt bzw. unwirksam zu machen ist, zu 
untersuchen erlaubte, wurde bei der Uberfiihrung D-Campher — ->- L-Campher (vgl. 
V III. Mitt.) m it einer opt. Ausbeute von 64,4% durchgefuhrt. — Zur Venvirklichung 
des physikal.-raumlichen u. dam it opt. Umbaus der akt. Camphermolekel wurde die 
Umlagerungsfaliigkeit des aus D-Campher m it PC13 u. PC15 entstehenden u. zu ihm 
gehorigen, aber links drehenden 2,2-Dichlorcamplians (I) verwendet. Ais in 2-Stellung 
gechlortes Isobornylchlorid ist es, wie dieses zum Ubergang in Camphenhydrochlorid, 
einer Ringisomerisicrung zu l-Chlorcampherihydrochlorid (H) fahig. Wahrend aber bei 
dem Systemwechsel Isobornylchlorid Camphenhydrochlorid das „Gefalle“ des Cl- 
Atoms aus der Sekundarstellung im Isobornylchlorid zur Tertiarstellung im Camphen
hydrochlorid viel schwacher ist, ais das in umgekehrter Richtung u. das Gleichgewicht 
deshalb wreitaus auf Seite des Isobornylchlorids liegt, laBt die Homóopolaritat der 
auseinanderstrebenden Zwillingschloratome in I  u. die in gewissem Sinne einer tertiaren 
gleich zu setzende Stellung des ewrfo-standigen Cl-Atoms ein starkeres Gefalle von I 
zu II erwarten ais von diesem zu jenem. Trotzdem bestcht das Prod. yorsichtiger Um- 
setzung yon Campher mit PC13 u. PCI;, das a-Campherdichlorid MEERWEINscher Be- 
zeichnung, zum groBten Teil noch aus wahrem Campherdichlorid oder I  u. nur zu einem 
wesentlich kleineren, schwankenden Teil aus 2,4-Dichlorcamphan oder 4-Chlorisobomyl- 
chlorid (IV), das sich aus jenem iiber die Zwischenstufe II u. eine zweite, aus diesem 
durch Umlagerung entstehende, das 4-Chlorcamphenhydrochlorid (III) unter 2-maliger 
Ringisomerisation bildet. Unterwirft man das Umsetzungsprod. der HCl-Abspaltung
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m it K-Acotafc u. Plienol, so vcrwandelt sich der Hauptbestandteil I  obcnso wio der 
geringfiigige Anteil I I  in 1-Ohlorcamphen V, der zweitstarkste IV aber in 4-Chlorcamphen 
Vl. Danoben entsteht noch zu etwa 3°/0 aus IV 4-Chlortricycle.n (VII). — Bei der 
Wanderung des einen Cl-Atoms von C2 nach C4 in I  bzw. IV ist der klirzero Weg iiber 
C3 zugunsten des langeren iiber Cl yerschmaht u. ihm die Wanderung des Halogens 
einer yiergliedrigen C-Kette entlang yorgezogen worden. Und wenn das wanderndo 
Cl-Atom am Ende seiner 3-stufigen Wanderung nicht in 4-Stellung, sondern wieder in 
seiner Anfangsstellung zu finden ist, so riihrt das dahor, daB es in jeder Wanderungs- 
stufo eine Umformung des C-Geriistes, dem es angehort hat, bewirkt hat. Durch dieso 
Umformungen ist das in 2-Stellung zuriiokgelassene exostandigo Cl-Atom m it seinem 
C-Atom, von dem es sich nicht getrennt hat, in dio Stellung des oberen Briickenkopfes 
gedreht, das wanderndo Cl-Atom aber an den Ausgangspunkt seiner Wanderung 
zwangsliiufig zuriickbcfordcrt worden, obwohl es jetzt an einem ganz andoren C-Atom, 
dcm urspriinglich 4-standigen sitzt. — Zu einem riiumlichen Umbau im Sinne einer 
Anderung der opt. Zugehórigkoit ist nur der ohno Ringisomerisation sich vollziehende 
Vorgang, der durch die Eormoln I I  u. I I I  wiedergogoben wird, imstande. — Dieso Methyl- 
yerdrangung oder -verschiebung, dio friiher ais Camphenumlagerung zweiler Art be- 
zeichnet wurde, wird jetzt, in Verb. m it einer nachfolgenden Ringisomerisation ais 
Nametkinsclic Umlagerung, fiir sich allein ais Camphenumlagerung zweiter Art oder 
ais Methylverschiebung oder Methylverdrangung bezeichnet. — Vff. cntdeckten dio 
N a m e t k in  entgangenen, physikal. raumlichen Folgen des Vorgangs, die sich ais die 
cines Umbaues in die Spiegelbildform darstellon u. zu entsprechonden Drehungs- 
iindorungen fuhren. — Fiir das Camphenhydrochlorid ^  Isobornylchlorid bedeuteto 
dies die Erkonntnis dos Racemisierungsvorganges ais einer Einstellung der opt.-akt. 
Formen des Camphenhydrochlorids auf das dynam. Gleichgowicht der beiden Spiegel- 
bildisomeren. — Fiir den Umbau vom D-Camphcr zum L-Campher wurde der oboro 
Weg des untenstehenden Schemas, also von L,4-Chlorisóbonieol (VIII) iiber L,4-Chlor- 
campher (IX) zu L-Campher (XI) gewahlt, fiir die tlberfiihrung yon L-Campher in D- 
Campher der untere Weg, von L-Campher iiber D,4-Chlorisoborneol (entsprechond VIII)
u. D-Isoborncol (entsprechend X). — Bei dem zweiten Weg erhohte sich dio opt. Aus- 
beute an D-Campher aus L-Campher yon 64,4 auf 71%, dio auch fiir den Umbau in 
entgegengesetzter Richtung gelten wird. — Damit ist der Kreislauf D-Camphor — >- 
L-Campher— y  D-Campher vóllig durchgefiihrt. — Weiter gelang der opt. Umbau: 
L-Isoborneol — ->- D-Isoborneol u., aus D-Campher sowohl D-Camphen wio L-Camphen, 
beido m it starkor, yiolleicht m it maximaler opt. Alrtiyitat, herzustollen. Der Umbau 
eines opt.-akt. Systems, D-Campher, in dio riiumlicho Gegenform, L,l-Camphen, wurde 
hior zum zweiten Małe m it einer opt. Ausbouto von 100% durchgefiihrt. — Beziiglich 
weiterer Diskussion fruherer u. yorliegender Ergebnisse sei auf dio eingehenden Dar- 
legungen im Original yerwiosen.

V e r  s u c h o. Die fiir die Verss. benotigten akt. Campher waren rciner Natur- 
D-Campher, [oc]d20 == +45,0° (ca. 10% in A.) u. L-Campher, aus sibir. Fichtennadel- 
ólen (H e i n e  & Co.), der eine geringe Beimengung hatto; [a]D10 =  —42,8° (1,285 g 
in A. zu 20 cem). — Die Verunroinigung beruhte auf Ggw. einer konstitutiy anders- 
artigen Verb. (Borneol?) u. nicht auf Ggw. von rac. (kunstlichcm) Campher, da das 
iiber das Somicarbazon gereinigte Prod. einen Drehwert von [a]Dao_= —-45,0° ergab.

<CH CH
CH, |C<CH? 

'C-CIL

CH

c h ^
• CH3 I  {exo)C\-0-C\(endo)

D,l-2£-Dićhlorcamphan („a-D-Campherdichlond“)

—>
CHS

CIL
i 1 CD. |

C^ C H S 
I CH,

CII3

CCI

'C<Cl(endo)

CIL

CHS

CHCI(chJ o)
,c -c h 3

J r / C H S 
b<-C H 3

IV pC-Cl

'C l (en do) 
'C-Cl I I

D,1 - Chlorcamphendichlorid

Cl {endo)

L,d-d- Chlońsobomylchlorid

c < rCH3 
CH,

C-Cl I I I
L,4-Cldorcamphenhydrochlorid



5 4 D . Ok g a n isc h e  C h e m ie . 1 9 3 3 .  I I .

CH.

EH

- c h - c < ™ ;
CHj

-----C ~ C H 2

Cl

T I
CH,

Cl

— °<§!h 
CH.

CII2

(Z-Camplicr
CH2

-Ó ll-
C1

-ó -

V II

C—CH,
C-CIL

CH,

CH,

Cl 
i

- c -
CH3.Ć .C H 3 

1
------ -C— -

c h 9
V III

-CH. \
CHOH \

Cii.

CH,

CH3-Ć-CH3
~Ó —

ÓH3 
IX
cr-i—

CII. • Ć • CH,

-CH.

CO \
CH,------CII----- CII,

/
CH,

CII.

CH3.C-CH 8
-Ó ------ i

CH, 
XI

- c o

CHS- -CHOH

Dichlorid aus D-Campher,
ÓII3 X

Fur dio Verss. wurde deshalb das ungereinigte benutzfc.
Bldg. mittela PCla +  PCI-, 4 Woehen boi Zimmerwiirme; [<x]D19 =  —14,5° (2,0 g in  A. 
zu 20 ccm). — Dichlorid aus un-gereinigtem L-Campher, [<x]d20 =  +15,2° (2,3 g in A. 
zu 20 ccm). — a -Clilorcamphen aus D-Campher, mit PC13 u. PCJ-, 4 Woehen hei Zimmer- 
warme (I), 40 Tage im Eisschrank (II, stark campherhaltig), 93 Tage im Eisschrank 
(III, hoher Gch. an 4-Chlorcamphen); 2,2 g m it A. zu 20 ccm gel. zeigte I :  [oc]d18 =  
—14,0°; II: [a]n20 =  —8,76°; I I I :  [«]d20 =  —37°. — I  zeigte ohne Losungam. aD =  
—29,0° (im 2 dm-Rohr). — L,d,a.-Chlorcamphen aus L-Campher, ohne Losungsm. 
a D =  -+-39,1° (im 2-dm-Rohr); 2,0 g m it A. zu 20 ccm: [oc]d18 =  +18,8°. — Red. des 
L,d,a-Ohlorcamphens. Diese u. die folgenden Redd. wurden durch Na u. A. unter guter 
Kuhlung durchgefuhrt. Das erhaltcnc Camphcn zeigte [a]n19 =  —68° (1,6 g in A. zu 
20 ccm). — L,4-Chlorisobarnylchlorid (fj-CampherdicJdorid); D,a-Camphordichlorid wurde 
in Toluol m it SnCl4 umgelagert u. besaB dann [a]D10 =  4-18,25° (2,0 g m it A. zu 20 ccm); 
im Gegensatz zum Isobornylcldorid racemisiert sich das L,4-Chlorisobornylchlorid in 
Kresollsg. nicht; auf Zusatz von Pyridin sotzt HCl-Abspaltung ein unter allniahlieher 
Umkehrung der Drehung. — L,l,p-Chlorcamphen, aus /2-Campherdichlorid; [a]n17 =  
—53° (3,15 g m it A. zu 20 ccm). — D,l,l-Chlorcamphenbromhydrat, aus D,a-Chlor- 
camphen in Eg. +  HBr bei 5—10°, ohne zu schutteln. Das Rohprod. ist m it 4-Chlor- 
isobornylbromid verunreinigt: [a]n18 =  —5,1° (1,95 g m it A. zu 20 ccm). Aus PAe. 
gereinigt, E. 140— 145° (Zers.); [a]n19 == —11,2° (2,04 g mit A. zu 20 ccm). — D,l,l- 
Cklorcamphen, C10H 15C1, aus D,l-Chlorcamphenbromhydrat in A. -f- Ag20  in A. -f  
Na.SO,,; K p.,, 72—73°, E. + 3 —5°; [a]D20 =  —12,9° (1,7 g m it A. zu 20 ccm). — 
ReS. des D,l-Ohłorcamphens zu D-Camphen. Das erhaltene Camphen hat, aus CH3OH, 
E. 45—46°; [a]i>20 =  +97,5°. — L,d,4-Chlorisobornylbromid, C10H lcClBr, aus 1-Chlor- 
campbenbromhydrat beim Stehenlassen in 3—4-facher Menge m-Kresol (2—4 Tago); 
aus CH3OII, E. 156—158°; [ « ] d 10 =  +51,5° (2,02 g m it A. zu 20 ccm). — L,l,4-Chlor- 
camphcn, C10H ,SC1, aus der bei der Umlagerung von D,l-Chlorcamphenbromhydrat in 
4-Chlorisobornylbromid erhaltenen m-Kresollsg. m it Pyridin auf dem W.-Badc; Aus- 
bcute 94% der Theorie; [a]r,u  — —94° (1,5 g m it A. zu 20 ccm); zweimal aus CH3OH, 
E. 132—133°; |a ]D18 =  —108° (1,125 g m it A. zu 20 ccm). Zur Beurteilung etwaiger 
Raccmisationen bei den zum L,l,4-Chloreamphen fiihrenden Operationen wurde durch 
Zumischung eines ebenfalls konstitutiv reinen, aber opt.-inakt. 4-Chlorcamphens ein 
tcilracem. P raparat hergestellt, dieses 2 X aus CH3OH umkrystellisiert, u., da hierbei 
eine opt. Entmischung nicht eintrat, dam it sichergestellt, daC Krystallisationen des 
Chlorcamphens die opt. Ausbeute nicht veranderten. — Red. des L,l,4-Chlorcamphens 
zu L,l-Camphen. Dieses schm. bei 51°, beginnt schon von 48° an starker zu sintern; 
[a]n19 =  —104,7° (1,416 g m it A. zu 20 ccm); [cc ]d 19 =  —106,1° (1,159 g mit A. zu 
20 ccm). — L,d-lsóbomylchlorid, aus L-Camphen in A. +  HC1; [«]]>20 =  +60° (2,0 g 
m it A. zu 20 ccm). — 4-Chlorisóbornylacelat, C12H190 2C1, aus D,cc-Chlorcamphen in 
Eg. +  50%ig. H 2S04 bei 60—70° (12 Stdn.); Kp.13 129—130°; riecht schwach nach 
Bornylacetat; [a]n2° =  +51,5° (2,1 g m it A. zu 20 ccm). Bei dieser Darst. schwanken
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sowohl Ausbeute wie opt. Aktiyitat des Rk.-Prod. sfcark u. unkontrollierbar; auBerdcm 
sind alle so erhaltenen Priiparate erheblich raeemisiert. Eine unter Ver\vendung yon 
L,a-Chlorcamphen abgeanderte Vorschrift (mit Eg., konz. H 2SO., bei 60°, 36 Stdn.) 
gab zwar eine gute u. konstantę Ausbeute an 4-Chlorisobornylacetat, lieferte aber ein 
yóllig raeemisiertes Prod. — 4-Chlorisobomyltrichloracetat, C12H 10O2C1j, aus D,a-Chlor- 
camphen m it 3-fachor Menge Trichloressigsaure bei 50—60°; aus CH3OH, F. 67—68°; 
[a]i) 19 =  +41,5° (2,15 g in A. zu 20 com); diese Vorschrift liefert also nur Praparate, 
die teilweise raeemisiert sind. — Alle bisher durch Verseifung des Triohloracetats mit 
33°/0ig. KOH +  CH3OH auf dem W.-Bado erhaltenen akt'. 4-Chlorisóborneole sind teil
weise raeemisiert; der opt.-akt. Anteil ist in PAe. leiehter 1. ais der rac. Die Drohungen 
soleher Praparato schwankten zwischen [< x]d  - +19° bis +25° (10°/o in A.; aus D,a- 
Chlorcamphen) u. —24° (ein Vers. aus L,a-Chloreamphen). Eino Aktiyitat von [c c ] d  =  
23° entspricht einer opt. Reinheit yon ca. 70%, also einer Vorunreinigung m it 30% 
Racemat. — L,d-4-Chlorisoborneol, aus Chlorisoborneol von [c c ]d  =  + 2 1 ° in w. Bzn.; 
die Drehungsunterschiede versclłiedener Krystallisationen aus Bzn. (Nadeln) u. PAe. 
sind gering; die Fraktion mit [a]n21 =  +32,8° (1,295 g zu 20 cem A.) wird fur opt. 
reines L,d-4-ChIorisoborneol gehalten; das aus d- -j- l-Chlorisoborncollsgg. (aus 
L-Campher iibor L,a-Chlorcamphen) hergestellte Racemat bildet sechseckige Platten, 
desgleichen das durch direkte Krystallisation erhaltene rac. Chlorisoborneol. — D,l-Iso- 
bomeol, aus D,l-4-Chlorisoborneol von [a]n =  —23,1° (aus L-Campher iiber L,a-Chlor- 
eamphen hergestellt) durch Red. wie oben; opt. Aktiyitat yon 69% des Hochstwertes; 
|< x ]d 20 =  — 23,7° (1,48 g zu 20 ccm A.). —  D-Campher, aus D,l-Isoborneol in Eg. mit 
Chromsaure; F. 172°; [ajn21 =  +31,8° (1,29 g zu 20 ccm A.). — Danach botragt dio 
opt. Aktiyitat u. damit auch die opt. Ausbeute bei der Umkehrung L-Campher— y  
D-Campher 71%. — Racemisationsverss. an Chlorisobornyleslern. d-Clilorisóbornyl- 
trichloracetal ([a]n =  +4,55°) wird durch Trichloressigsaure bei 60° (48 Stdn.) zu ca. 
31% raeemisiert; [cc]d19 =  +3,15° (3,0 g z u 20 cem in A .). Langere Bcliandlung 
(220 Stdn.) raeemisiert es yollstAndig unter teilweiser konstitutiyer Yeranderung. — 
Reines 4-Chlorcamphen ([a]o =  —108°) gibt m it Trichloressigsaure ein Chlorisoborneol 
von |a]n  =  +20,2°, also von demselben Bacemisationsgrad, wie ihn das aus Chlor- 
camphen dargestellte Prod. besafi. — D,a-Chlorcamphen gibt m it Dichloressigsaure 
bei 60° (5 Stdn. bzw. 47 Stdn.) Chlorisobomyldichloracetat, das zum Chlorisoborneol 
yerseift wurde; dieses zeigte dann [<x]d20 =  +24° bzw. +22,5° (1,55 bzw. 2,00 g in A. 
zu 20 ccm). — D,u.-Chlorcamphen gibt m it Monocliloressigsaure bei 60° keinen Chlor- 
isobomylester. — L,d-4-Chlorcampherhydrazon, aus L-4-Chlorcampher +  Hydrazin- 
hydrat u. n-Propylalkohol auf dem W.-Bade. Gibt in A.-PAc. +  HC1 das Chlorhydral, 
C10H 1TN2C1, HC1; F. 230—235°. Das freie Hydrazon C10H 17NoC1, aus PAe., schm. 
gegen 120°; riecht unangenelmi bas.; [a]n10 =  -(-25,7° (2,0 g in A. zu 20 ccm). — 
Acelylderiv., C,„H190N 2C1, aus absol. A., F . ca. 250° (Zers.). — 4-Chlortricyclcn (VII), 
aus Chlorcampherliydrazon in A. +  HgO bei gelindem Erwarmen; aus CH3OH, F. 135 
bis 136°, opt. inakt. Umsetzung m it Trichloressigsaure fiihrte zu einem inakt. Chlor
isoborneol. (Liebigs Ann. Chem. 501. 219—46. 29/3. 1933. Berlin-Dahlem, Biolog. 
Reichsanst.) B u s c h .

P. Pfeiffer und W. Praetorius, Ersatz von Brom durch Chlor in organischm 
llalogeniden. II. (I. vgl. C. 1930. I. 2886.) Im  AnscliluB an die Verss. von P f e i f f e r
u. E is t e r t  (1. e.) wird jetzt s ta tt SnCl., ais Austauschmittel HgCl2 angewandt. Stilben- 
bromid u. seine N itroderiw . yerlialten sich gegen HgCl2 genau wie gegen SnCl4. Dio 
p-standige Nitrogruppe iibt eino stabilisierendo Wrkg. auf die Bindung des Bromatoms 
der benachbarten CHBr-Gruppe aus, so daB beim 4-Nitrostilbenbromid u. beim 2,4-Di- 
nilrostilbenbromid dio Chlor idbromide erhalten wurden. 4,4'-Dinitrostilbenbromid 
reagiert nieht m it HgCl2. Beim 4-Mcthoxystilbenbromid reagiert HgCl2 nur in Dioxan- 
Isg. Bei der Unters. des Zimtsauredibromids ergibt sich, daB dio Carboxylgruppe, ahn- 
lich wie der Nitrophenylrest, stabilisierend auf dio Bindung des benachbarten Brom
atoms oinwirkt. Deshalb reagiert das Dibromid der p-Nitrozimlsaure iiberhaupt nieht 
m it HgCl2, ebenso zeigon die Dibrombcrnsteinsauren keine Neigung zum Austauseh 
von Brom durch Chlor. — Durch 11-std. Kochen von Stilbendibromid m it HgCl2 in 
Chlf. Aceton am RuckfluBkiihler wird in schlechter Ausbeute Stilbendichlorid yom
F. 190,5—191° erhalten. — Wenn 4-Nitrostilbendibromid mit HgCl2 in Aceton 6 Stdn. 
am RuckfluBkiihler zum Sieden erhitzt wird, entsteht das Chloridbromid vom F. 180 
bis 181° (vgl. C. 1930. I. 2886). — Bei Einw. yon HgCl, auf 2,4-Dinitrosłilbendibromid 
werden dio a -Form (F. 159,5—160,5°) u. dio fi-Form (F. 150,5—151,5°) des Chlorid-
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bromides yon PFEIFFER u. ElSTERT (1. c.) erhalten. Bei der Einw. von HgCl2 auf
4-Methoxystilbendibromid in Bzl. oder in Chlf. +  Aceton bildeten sich nur Ole, die 
nicht zum Erstarren zu bringen waren. E rst beim 10-std. Schuttcln der h. Lsgg. in 
Dioxan wurde das Chloridbromid, H 3CO-CeH 4-CHCl-CHBr-CcH5, F. 168—169° er
halten. Bei 2-std. Kochen des Bk.-Gemisches entsteht ein Gemisch von Dichlorid u. 
Chloridbromid. Reines Dichlorid wurde durch Einleiten von Chlor in 4-Methoxystilbcn 
in CC14 erhalten. F. 148—149°. — Zimlsaur echlorid.bromid, C9H 80 2ClBr =  C6H5- 
CHCl-CHBr-C02H, durch 2-std. Kochcn von Zimlsauredibromid m it HgCl2 in Eg. am 
RuckfluBkuhler. F. 183—184°. Wenn HgCl2 auf 4-Melhoxyzimłsauredibromid in A. 
einwirkt, so wird 4-Methoxy-f}-athoxy-a-brompropionmure, C12H 150,,Br, F . 118,5 bis 
119,5° gewonnen; bei dieser Rk. hat das HgCl2 katalyt. gewirkt, denn ohne HgCl, muB 
dic Versuchsdauer von 2 Stdn. auf 8 Stdn. ausgedehnt werden, damit- ein Bromatom 
durch die Athoxylgruppc ersetzt wird. In  Dioxanlsg. wurde aus 4-Methoxyziintsaure- 
dibromid u. HgCl2 ein Gemisch von Chloridbromid u. Dichlorid erhalten. Das reine 
Dichlorid, C10H 10O3Cl2, entsteht beim Einleiten von Chlor in 4-Methoxyzimlsdure in 
Chlf. F . 133—134° unter Aufschaumcn. — Stilbendichlorid, 4-Nitroslilbendichlorid u.
2,4-Dinitroslilbendichlorid erwiesen sich ais indifferent gegen LiBr. — Bei der Einw. 
von Li J  auf Stilbendichlorid wird nach 2-std. Kochen am RuckfluBkuhler unverandertes 
Ausgangsprod. erhalten. E rst bei 3-std. Erhitzen im Bombenrohr auf 200° entsteht 
Slilben. Aus Slilbendibromid, 4-Nilrostilbendibroniid u. 2,4-Dinilroslilbendibromid 
werdon m it L iJ  dio entsprechenden freien Stilbene erhalten. Bei der Einw. von N aJ 
auf dio organ. Dichloride u. Dibromide werden die zugehSrigen Athylenkórper in selir 
guten Ausbeutcn gewonnen. Mit CaBr2 reagieren 4-Nitroslilbendichlorid u. auch 2,4-Di- 
nilrostilbendichlorid nicht. (J . prakt. Chem. [N. F .] 137- 27—39. 25/4. 1933. Bonn, 
U n iv .) F i e d l e r .

Avery A. Morton und Lawson V. Peakes jr., Stcrisch behinderle terlidre Carbinolc.
2,4,6-Tribromłriphenylcarbinol. Die Ausbeute an 2,4,6-Tribromtriplienylmrbinol bei der 
Darst. aus 2,4,6-Tribrombenzoesauremcthylester u. C6H5MgBr laBt sich durch einen 
Zusatz von CeH 5Cl zum A. wesentlich erhohen (ygl. G il m a n  u. J o h n , C. 1 9 3 0 .1. 3290). 
Ersatz des Esters durch 2,4,6-Tibrombenzophenon emiedrigt die Ausbeute auf ein 
Minimum, so daB letzteres nicht, wie B o y d  u. H a t t  (C. 1927. II. 425) annahmen, 
ais Zwischenprod. angesehen werden kann.

V e r s u c h c .  2,4,6-TribronUriphenylcarbinol, G19S.13OBr3. F. 116,5—117,5°. Dar- 
aus m it PC15 in CCI., das Chlorid u. aus diesem m it Ag in A. das gelborange Radikal, 
welches sich n. verhielt. (J . Amer. chem. Soc. 55. 2110—12. Mai 1933. Cambridge, 
Massachusetts Inst. of Technology.) B e r s i n .

Rudolf Pummerer, Martin Daily und Siegmund Reissinger, Uber die Konden- 
sation von Chinon mit Kresolen und mit Veratrol. Bei Analogen des 2,5-Di-p-tolyl- u. 
Diphenetylchinons haben Vff. keinen Fali von Gelb-Rot-Isomerie (P u m m e r e r  u. P r e l l ,
C. 1923. I. 163) beobachtet. Es wurden noch einige neue Beispiele studiert; Vff. halten 
es fiir moglich, daB die Diarylchinone im Pflanzonreich (Pilzfarbstoffe) nach diesem 
Schema aufgebaut werden. — o-Kresol reagiert selir leicht zu 2,5-Di-(o-kresyl)-hydro- 
ehinon bzw. (mit FeCl3) 2,5-Di-(o-krcsyl)-chinon. Man vermeidet Schmierenbldg., 
indem man das A1C13 in Kresol auflost, dem man etwas CS2 zumischt — dic homogeno 
Lsg. zeigt wohl die Bldg. einer Mol.-Verb. Kresol-AlCl3 an — u. das Chinon eintragt. 
Di-o-kresylchinon ist bemerkenswerterweise tiefschwarz, der D iathylather weinrot. 
m-Kresol reagiert wie m-Xylol sehr schwer — offenbar hemmt Methyl die Konden- 
sation in o-Stellung, nicht aber Hydroxyl (Resorcin reagiert sehr leicht). — Kresol 
selbst liefcrtc kein einhcitliches Prod., wohl aber sein Methylather (wohl I oder II). 
Mit Veratrol konnto nur unter bestimmten Bedingungen uberhaupt ein krystall. braun- 
rotes Prod. gefaBt werden, bei dessen Bldg. halftige Entmetliylierung u. Abspaltung 
von vier H-Atomen eingetreten sein muB. Es wird das doppelte Benzofuransystcm III 
angenommen. Dieses Prod. gibt m it Anilin in Eg. einen Kupenfarbstoff, dessen Leuko- 
vcrb. im Gegensatz zu der aller anderen Diarylchinone Baumwolle direkt anfarbt.

CII, OH onTT OCHs OH CH3 OCH3„  O
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V e r s u c k e .  Di-o-kresylchinon, C20H 10O4. Aus A1C13 in o-Kresol u. CS„ mit 
Chinon. Oxydation des Rohprod. m itFeCl3. Aus Brombenzol, dann Anisol F. 262—263°. 
Konz. H 2S 0 4 lost blaustichiggriin, verd. NaOH zuerst tiefblau, dann violett u. olivgriin. 
Diacelylderiv., C24H 20O0, aus Eg., Bzl., Toluol gelbe Nadeln, F . 238—239°. Diałhylather, 
C24H 240 4, analog m it o-Kresolathylather dargestcllt, aus Bzl. u. Aceton wcinroto 
Nadeln, F . 200°. — Di-m-kresylhydrocliinon, C20H 18O,t. Darst. analog m it m-Kresol. 
UnI. in A. Aus Eg., dann Anisol Plattchen, F. 310—313°. Telraacetyldcriv., C28H 20O8, 
aus A. oder Toluol F . 186—187°. — Di-m-krcsylcliinon, C20H 10O4. Aus dem Hydro
chinon sehr sehwer erhaltlich. Aus Anisol, in dcm das Hydrochinon nicht 1. ist, schwarz- 
braune Nadeln, vielleicht m it 1 Mol. Krystallanisol. Zers. 260—270°. Farbrkk. wie 
bei der o-Verb. — Di-p-kresylmelhylatherhydrocliinon, C22H 220 3 (T oder II; im Original 
C18; d. Ref.). Darst. analog; Red. des Rohprod. m it Zink u. Eg. Reinigung durch 
Vakuumdest. unter CO„, aus B0°/oig. A. F. 138°. — 5',5"-Dimelhoxyterphcnylen-2,6',5,6"- 
dioxyd-3,6-chinon, C20H 12O6 (III). Aus Vcratrol u. Chinon m it A1C13. Aus Toluol Kry- 
stalle m it 0,5 Mol. Losungsm., rote, schriig zur Langsachse auslóschendePrismen, F . 290°; 
ab 245° Braunfiirbung. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 792—98. 3/5. 1933. Erlangen, 
Univ.) B e r g m a n n .

Sanford S. Jenkins und Edwin M. Richardson, Die Grignardsche Beaktion bei 
der Synthese von Kelonen. II . Die Darstellung einer Reihe von Mono- und Dichlordesoxy- 
benzoinen. (I. vgl. C. 1933. I. 2403.) Es wird die Darst. u. Strukturbest. folgender 
Verbb. nach dem 1. c. rof. Vorf. besebrieben. Benzyl-o-chlorphenylkelon, Ci4H n C10, 
K p.c 176—178°. Oxim, C14H 12NC10, F. 131,5—132,5°. Daraus das A nilid  Ci4H 12NC10, 
F. 120°. — o-Chlorbenzylphenylketon, C14HUC10, F. 70,5°. Oxim, C14H i2NC10, F. 85 
bis 8 6°. Anilid, C14H 10NC10, F. 140°. — o-Ghlorbenzyl-o-clilorphenylketon, C14H 10Cl2O (I), 
Kp.e 195—210°. Anti-Oxim, C14HUNC120 , F. 103—104°. Anilid, C14H UNC120 , F. 159,5°. 
Syn-Oxim, C14H UNC120 , F. 145—146°. Anilid, C14H nNCl20 , F . 111°. — Benzyl- 
p-clilorphenylkelon, C14H n C10, F. 107,5°. Oxim, C14H 12NĆ10, F. 122,5—123,5°. Anilid, 
C]4H l2NC10, F. 168°. — p-Chlorbenzylpheiiylkelon, C14Hn C10, F. 138°. Oxim, C14H 12- 
NCIO, F. 95— 96°. Anilid, C14H 12NĆ10, F . 168°. — p-Clilorbenzyl-p-chlorplienylkelon, 
Ci4H 10C12O, F. 114°. Oxim, C14H UNC120 , F. 124,5—125,5°. Anilid, C14H UNC120 , 
F. 190°. — o-Chlorbenzyl-p-chlorphenylketon, C14H 10Cl2O, F. 108,5°. Oxim, Cj4H n - 
NC120 , F . 105—106°. Anilid, C14H n NCl20 , F. 184°. — p-Chlorbenzyl-o-chlorphenyl- 
kelon, C14H]0Cl2O, F. 65°. Oxim, C14HUNC120 , F. 88—89°. Anilid, C11H 1INC120 , 
F. 171°. — Im  Gegensatz zu den anderen Oximen, von denen nur die '<ra»s-Form er- 
halten wurde, lieferto I  auch die syn-Form. (J. Amer. chem. Soc. 55. 1618—21. April 
1933. Baltimore, The Johns Hopkins Univ.) B e r s in .

K. von Auwers imd H. Miiller, tjber Hydroxylaminderivate des Benzalaceio- 
phenons und des Dibcnzoylmclhuns. I. Friihcrc Beobachtungcn uber die Einw. von 
IIydroxylamin au f Benzalacetophenon (I) weichen stark voneinander ab. Zuniichst 
werden deshalb die Verss. von F le c k  (Diss. Leipzig 1903) nachgearbeitet u. durch 
einige weitere erganzt. Einen t)berblick uber die Zusammenhiinge gibt das unten- 
stehende Schoma; die Frage nach der Entstehungsweise des Diphenylisoxazolins u. 
-isozazols bleibt dabei zunachst offen; in den Formeln bedeutet R  Phenyl. — Auf Grund 
aller bis je tzt vorliegenden Beobachtungen ergibt sich fiir die Umsetzung von I  mit 
NH2OH folgendes Bild: Freies NH2-OH greift, solange neben ihm kcin anderes Alkali 
vorhanden ist, in der Kalto zunachst an der Doppelbindung an, entsprechend der Regel 
von H a r r i e s ;  es entsteht zuerst ein gesiitt. (S-Oxaminokdon (III). Dieses kann sich 
boi vorhandenem tJberschufi an Keton zusammenlagern unter Bldg. von Di-[a-aceto?iyl- 
benzyl]-hydroxylamin (Y) (kurz Bideriv. gonannt), F. 190°; das ist anschcinend auf 
eine besonders starkę Anlagerungsfahigkeit der Doppelbindung zuriickzufuhren. Ist 
im Gegenteil ein tJberschuC von NH2-OH in dor FI., so reagiert das Oxaminokcton 
mit diesem weiter unter Bldg. des Oxaminooxims (VI), F. 147°. Eine dritte Art der 
Umwandlung kann das primare Rk.-Prod. dadurch orleiden, daB es durch Oxydation 
in das Dibenzoylmethanmonoxim (IV) (165°) ubergeht. — Entsprechend wird VI zum 
Dibenzoylmethandioxim (VII) (209°) oxydicrt. Neben diesen Hauptprodd. dor Rk. tr itt  
die Bldg. des n. Benzalacelophenonoxims (II) ganz zuriick, weil das benachbarte C0H6— 
den Angriff auf das Carbonyl crschwert. — Beim Arbeiten in der Hitze nimmt dio Menge 
des Oxims etwas zu, noch mehr die des Diphenylisoxazolins (75°), das in der Kalte 
nur ais Nebenprod. auftritt, besonders reichlich aber, wenn freies Alkah zugogen ist; 
wieweit es dabei zum Diphenylisoxazol oxydiert wird, hangt von den Versuchs- 
bedingungen ab. —  Wahrend es F le c k  im Gegensatz zu H e n r ic h  u . RAAB (Liebigs
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Ann. Chem. 351 [1907]. 182) nicht gelang, eine Kondcnsation von I m it NH,- OH—HC1 
zu erzwingen, gibt es m it der 2-fach molekularen Menge NH2- OH-HC1 in sd. A. +
1 Tropfen konz. HC1 u. ebenso in absol. A. ohne HC1 das n. Oxim n  (F. 115— 116°). — 
Bei Wiederholung des Vers. unter Zusatz der aquimol. Menge Na-Acetat entsteht ein 
Gemisch von Oximen, das D ioxim V U  u. et was Diphenylisoxazołin. — Dio sehr aus- 
gepriigte Anlagerungsfahigkeit der Athylenbindung in I  erscheint in seinem Oxim dem 
Hydrosylamin gegeniiber erlosehen. — In  der Indifferenz gegen NH2OH gleieht dem 
Oxim II  das Monoxim des Dibenzoylmełhans. Das Dioxim laBt sich nur auf einem 
Umweg gewinnen (vgl. den Yersuchsteil). Die beim Benzalacetophenon u. Dibenzoyl- 
methan gemachten Erfahrungen diirfen nicht unbeschrankt auf andere ungesatt. 
Ketone u. 1,3-Dikotone iibertragcn werden. — Aus der Besprechung (vgl. Original) 
der Eigg. u. Umwandlungen der in dem theoret. Teil der Arbeit besprochenen Verbb. 
u. der Berichtigung unzutreffender Literaturangaben sei hier nur folgendes wieder- 
gogeben: Diphenylisozazolin (75°) konnte durch sd. natronalkal. NH,OH-Lsg. nur 
unyollstandig durch FLECK in Diphenylisozazol (140°) iibergefuhrt werden; ebenso 
verlief der umgekehrte ProzeB: Red. durch h. H J  +  P  bei 130°. — Das Bideriy. V 
(190°) ha t F l e c k  durch ein Benzoylderiv. (F . 166—168°) charakterisiert; m it NIT=- 011- 
HC1 konnte es von den Vff. nicht umgesetzt werden; durch freies N H 2-OH in Ggw. 
von NaOH wird es unter gewissen Bedingungen gespalten. Das Anliydrid eines Mon- 
oxims (F . 294°), das yon F l e c k  fiir das Anhydrid eines Monoxims vom Bideriv. ge- 
halten wurde, konnte, wie von F l e c k  nur ais gelegenthches Nebenprod., nicht durch 
SjTtthese aus dem Bi-Deriv. erhalten werden. — DaB das Monozim des Dibenzoyl- 
methans (165°) leicht in 3,ó-Diphenylisoxazol yerwandelt wird (ygl. WlSLICENUS, 
Liebigs Ann. Chem. 308 [1899]. 250), wird durch die Enolformel von IV erkliirt. — 
Die Angaben iiber das Oxaminooxim (147°) von C l a u s  u .  W e i t z  (J . prakt. Chem. [2] 
54 [1896]. 405 u. Diss. Freiburg 1898) iiber sein chem. Verh. sind zum groBen Teil 
unvereinbar m it der angenommenen Konst. u. haben sich bei der Nachprufung ais 
falsch erwiesen: es wird durch PC15 in sd. A. oder durch w. konz. H 2S 0 4 tiefgreifend 
yerandert. Dasselbe Diphenylisoxazol entsteht (nach W EITZ) aus dem Oxaminooxim 
beim Sublimieren oder Osydieren m it Chromsaure. — In Ggw. von Alkali wird es sehr 
leicht zum Dioxim oxydiert, selbst boi Einw. yon Na-Amalgam oder Zn-Staub +  N H , 
auf eino alkoh. Lsg. des Aminooxims; welche Rolle das Alkali dabei spielt, ist noch 
nicht klar. — DaB der von FLECK fiir P-Hydrozylamimbenzalaeeioplienon, CeH 5- 
C(NH-OH): CH-CO-CnHri, F . 164°, gehaltene Korper ein Oxim des Dibenzoylmełhans 
u. ident. mit dem von W i s l i c e n u s  (1. c.) beschriebenen Monoxim (F . 165°) sein konne,

V e r  s  u c h e. Bei der Nacharbeitung der Verss. yon GoLDSCHMIDT (Ber. dtech. 
chem. Ges. 28 [1895]. 986), Benzalacetophenon (1 Mol.), NH 2OH-HCl (1 Mol.) u. 
NaOH (1 Mol.) in  A. auf dem W.-Bad, ergab sich, daB der Korper vom F. 6 8 ° ohne 
Zweifel kein Oxim, sondern das 3/>-Diphcnylisoxazolin war; ein Prod. vom konstanten 
F. 140° oder dio freiwillige Umwandlung des in Alkali 1. Teiles des Rk.-Gemisches in 
das Diphenylisoxazolin konnte nicht nachgewiescn werden. Dieser erwies sich ais eine 
MiBchung von Diozim  (F. 209°) u. Bideriv. (190°). — Verss., NH2OH an das Benzalaceto- 
phenonoxim in CH30H  +  N a0H  anzulogen, waren ohne Erfolg. — Di-[a-acelonylbenzyl\- 
hydrozylamin (V), aus I  +  NH 2OH-HCi +  Alkali in CH30H  bei Zimmertemp. Nadeln, 
aus Bzl., F . 190°, bei langsamem Erhitzen 1—2° tiefer; ist schwach bas.; HCl-Salz, 
F . 204—206°; aus 5 g I  wurde gewonnen 1,6 g V, iiber 1 g Diphenylisoxazolin, 0,8. g 
Dioxim u. 0,5 g Monoxim. — Das Bideriy. wird durch NH 2 -OH-HCl -f  1 Tropfen HC1 
in sd. absol. A. nicht yerandert. — Dibenzoylmethanmonozim (IV), aus I  ( 1  Mol.) +
2 Moll. freies NH2-OH in der K alte; daneben entsteht Dioxim u. Bideriy.; Krystalle, 
aus Bzl., F. 162—164°; aus der letzten Mutterlauge wird I I  isoliert. Bei der Darst.

la
in saurer

R-CH“ CH-CO-R
I

- — >  R -C H =C H -C (:N O H )-R  
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i

R-C-CHa-C -R

209°
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nach WlSLICENUS (1. c.) aus dem Diketon +  frciom NH2 OH muB darauf goachtet 
werden, daB kein UberschuB an NaOH oder NaO-C2H 5 vorhanden ist, da sich sonst 
neben dem Oxim u. dom Diphonylisoxazol eine liochschm. N-freie Substanz bildet. 
Sie cntsteht aus Dibenzoylmethan in A. +  etwas Lauge; F . zwischen 270 u. 300°; gibt 
in A. +  W. reines Dibenzoylmethan; es ist also ein sohr lockor gofiigtes Zusammen- 
lagerungsprod. mehrerer Moll. des Diketons. — Das Monoxim (165°) wird nicht nur 
durch Sauren, sondern auch durch Laugen in 3,5-Diphenylisoxazol yerwandelt. — 
Monoxim, CJSH 130 '0 " °  aus den in Chinolin ausgefuhrtcn Bestst. borcchnen
sich dio spezif. Exaltationen E £ «  =  +0,24; E =  +0,30; E  (Sp — 2 a) — + 26% ; 
dieso Zahlen schlioBen dio Hydroxylaminoformel m it Sicherheit aus; zur Oximformel 
passen dagcgen die Wcrte, weim auch dio Uberschusse im Brechungsyermogen otwas 
kleiner sind, ais man nach Analysieren erwartcn sollto; es ist demnach ein n. Monoxim 
des Dibenzoylmethans. Dibenzoylmethan kann auch durch energ. Behandlung mit 
N H2OH nicht in sein Dioxim iibergefiihrt werden. — m-[a.-Hi/droxylaminobenzyl]- 
acelophenonozim, C]5H K,0,N 2 (VI), aus I (1 Mol.) +  2*/gMolL NH 2-0H-HC1 +  B Moll. 
KOH in sd. A. (nach W e it z ) neben 3,B-Diphenyhsoxazolin u. Dioxim (209°); aus Bzl., 
F. 146—147°; red. FEHLlNGscho Lsg. schon in dor Kalte; 1. in verd. Sauren u. Laugon; 
gibt in verd. Saure auf dem W.-Bado hauptsachlich Bonzalacetophenon. — Verb. VI 
gibt m it sd. 100%ig. Ameisensauro Diphenylisosazol, desgleichen m it 2-n. NaOH auf 
dem W.-Bad neben Dioxim (209°). — Dibenzoylmcthandioxim, C15H i40 2N 2 (VII), aus 
1 +  3-fach molokularer Menge von freiem NH2- OH ohno t)borsohuB von Alkali in 
CH3OH boi Zimmortemp.; danoben cntsteht roiohlich Bideriv.; aus CH3OH oder Eg.; 
F. 208—210° bei langsamem, 212—213° bei raschem Erhitzen; sclilocht 1. in wss. Laugen, 
wenn nicht vorher m it A. bofouchtet. Dio Lsgg. bleibon, wenn geniigend Alkali vor- 
handen ist, klar, scheidet sich sonst wieder aus; red. FEHLlNGscho Lsg. orst in dor 
Siedohitzo. — Diacelylderiv., C10H JRO4N2, m it sd. Essigsauroanhydrid; Nadeln, aus 
rerd. CH3OH, F. 154°; gibt boi Versoifung das Dioxim. — Gibt mit sd. 90%ig. Ameisen- 
saure 3,5-Diphenylisoxazol, beim Erhitzen iiber seinen F. u. beim Kochen m it vcrd. 
NaOH desgleichen. Gibt in NaOH beliobiger Konz. m it wss. Lsg. von Ferricyankalium 
u. m it H„02 in alkal. Lsg. bei 40—50° gleichfalls das Isoxazol. (J. prakt. Chem. 
[N. F .] 1 3 7 . 57—80. 25/4. 1933. Marburg, Univ.) B u s c h .

Mosuke Hayashi und Akio Nakayama, Unlersuchungen iiber Fluorerideritale. 
I. 3-Aminofluoren. Es werden dieU.-V.-Absorptionskurvon folgender Verbb. angegeben: 

■ 2-Acelylamino-3-nilrofluoren, F. 200—201°. — 2-Acetylamino-3-nilrofluoren, F . 256 bis 
257°. 2-Acetylamino-3-aminofluoren, F. 194,5—195,5°. —  2-Acetylamino-7-aminofluoren, 
F. 197,5—199°. — 3-Nilrofluoren, F. 105,5—106°. 3-Aminofluoren, F. 151,5—152°.
3-Acetylaminofluoren, F. 189—190°. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 6 . 127 B 
bis 130 B. Marz 1933. [Orig. ongi.].) B e e s i n .

Mosuke Hayashi, Kyoshi Kawasaki und Akio Nakayama, Derimte des Anlhra- 
chinons. I. Aminochloranthrachinone-{l). In  Anlehnung an dio Angaben des E. P. 
291 851 konnton aus 4-Nit rophtha Isdure.an hydr id u. C8HEC1 in Ggw. von A1C13 zwoi 
Nitrosiiuron (A. u. B .) orlialten werden, dereń D eriw . untersucht wurden. 2-(4'-Chlor- 
benzoyl)-nilrobenzoesdure, A. F . 198°, B . F. 194—194,5°. Daraus die Metkylesler: 
A. F. 150—150,5°, B . 109—109,5°. Die Red. der Sauren m it Fe(0H )2 lieferte 2-(4'- 
Chlorbenzoyl)-aminobenzoesaure: A. F. 192° (Zors.), B . F. 225,5—226° (Zers.); Acetyl- 
deriw .i A. F. 222,5—223°, B . 224,5—225°. Der RingschluB der Aminosauren mit 
H 2S 0 4 gab zwei A min ochlo ranthrach inone-. C. F. 284—284,5°, D. F. 295—296° neben 
einom hochschmolzenden Prod. Die dargestellton Verbb. wurden in alkoh. Lsg. auf 
ihr Absorptionsvermógen im U.-V. untersucht. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
36 . 123 B — 127 B. Marz 1933. [Orig. ongi.].) B e r s in .

Toshio Maki, Untersuchungen iiber die Violanthro»schmclze in Gegenwart von 
Phenol. I II . Mitt. Wirkung des Plienols bei rerschicdenen Schmdzlemperaiuren. (II. vgl. 
C. 1933 . I. 1778.) Fiir die vom Vf. entdeckto beschleunigende Wrkg. von Phenolcn 
u. Naphtliolen bei der Violanthron (I)-Schmelze woirden die giinstigsten Bedingungen 
ermittelt. Maximale Wrkg. zeigte sich bei einer C6H6OH-Konz. yon ca. 31% des an- 
gewandten 81%ig. Alkalis. t)berschiissiges Phenol sotzt dio Ausbeute an I  lierab. 
Bei der optimalen Schmelztemp. von 220° laBt sich bei Zugabe der giinstigsten Phenol- 
mengo oine Ausbeute von 49,2% I  erreichen, das ist mehr ais das Doppelte im Ver- 
gleich zur zusatzfreien Sohmelze. — Mit zunehmender Phenolkonz. bilden sich neben I  
wachsende Mengen Violanthron B ais Nebenprod.; steigende Temp. wirkt umgekehrt. 
Der in Eg. 1. Teil der Schmelzo (Dibonzanthronyl) wird durch Phenolzusatz yermindert.
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— Dio Menge der in konz. Alkali 1. Prodd. ist bei Verwcndung der optimalen Phenol- 
menge besonders gering. Unterhalb 210° zeigt sich ais Hauptbestandteil dieser Prodd. 
2-Oxybenzanthron, oberhalb 210° in steigender Menge das braune Zcrs.-Prod. yon I. 
(J .  Soc. cheni. Ind., Japan [Suppl.] 36. 99 B— 102 B . Marz 1933. [Orig. doutsch].) B e r s .

Percy L. Julian, und Josef Piki, Studien in  der Indólreihe. I. Die Synthese von 
a-Benzylindolen. Im  Hinblick auf Verss. zur Konst.-Best. einiger ^Hjrosżwraalkaloido 
wurde eine Synthese yon a-Benzylindolen ausgearbeitet. Ausgeliend vom Metliyl- 
anilinoessigcatcr (II) u. Benzylcyanid (I) wurde das Keton III wie folgt erhaltcn:

c 8h 5. c h . c ° . c h 3. n . c 0h 5 c 6h 6. c h . c o . c h s. n - c8h 6
C6II6C1s ( QN Ć h 3 y  Ó 00C 2H 6 C II3

  - i  ~ ~ *
CH3 (II)

ł  1  
CbHs • CH • CO ■ CHS -N • C8H 5 C6II6 • CH2 • CO • CH2 • N • C„H6

CBH5 -N -C H j-C 00C ,H s
W D s . v „ . . v

CONH, Ói-I, (III) CH.
Erhitzen von III m it Anilin gab IV neben V. Die Bldg. des letzteren steht im Wider- 
spruc-h zu dem yon B is c h l e r  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 26 [1893]. 1336) angcnommenen 
Kondcnsationsmcchanismus. Durch Umsetzung von III m it Metliylanilin wurde VI 
erhalten. Ersatz von I  durch 3,4-Dimethoxyphcnylacelonitril lieferte iiber ein ent- 
sprcehend substituiertes III die Verbb. VII u. VIII. Die dargestellten Indole farben 
sich an Luft u. Licht, geben die Fichtenspanrk. u. licfern ziegelrote Pikrate.

C H j-C 6H (
NH N -CH 3 Ń<CH3

__0C H 3 

C H , /  ^ O C II,
N-CH, ^ X

V e r s u c h e .  N-Methylanilinoacetóbenzylcyanid, C17H 16ON2. Aus I u. II in Ggw. 
von NaOCaH 5, F. 121°. Hydrochlorid, F. 165°. — Phenyl-N-methylanilinoacetoacetamid, 
Cl7H 180 2N2, F. 141°. — y-N-Methylanilino-a.-phenylacetessigsauremethylester, C18H 10O3N, 
F . 73°. Hydrochlorid, ClsH 20NO3Cl, F. 158°. — a-N-Melhylanilino-a -phenylacelon, 
C1#H 17ON (III). Aus den beiden vorigen m it 5°/„ig. HC1, F. 37°. Oxim, Cł6H 18ON2, 
F . 119°. Ais Nebenprod. wurde bei der Darst. yon III  eine Verb., F. 245°, erhalten. — 
a -Benzylindol, C,5H 13N (IV). Durch Verbacken von III mit Anilin +  Anilinhydro- 
ehlorid, F . 86  oder 75° (Dimorphie). Pikrat, C2,H 10O7N4, F. 115°. — N-Methyl-f}- 
bcnzylindol, C,6H 1SN (V). Aus der Mutterlauge von IV oder durch Erhitzen von Dihydro- 
zimtaldehydmethylphenylhydrazon (F. 52°) m it ZnCl2 auf 170—180°, F . 61°. — N-Me- 
thyl-a-benzylindol, C16H ]5N (VI), F. 65°. Pikrat, C22H 180 7N4, F. 97°. — Die folgenden 
F .F . sind korr. — N-Methylanilinoacetyl-3,4-dimethoxyphenylacetonitril, CI9H200 3N2, 
F. 110°. — a.-N-Methylanilinoacetyl-a!-3,4-dimeihoxyphanylacetamid, C19H 220 4N2, F. 156° 
Aus dem vorigen neben einer Verb., F. 214°. — a.-N-Methylanilino-a.'-3,4-dimethoxy- 
phenylaceton, G1BH 210 3N, F. 79,5°. Oxim, CJ8H 220 3N 2, F. 120°. — a-3,4-Dimethoxy- 
phenylmethylindol, C17H 170 2N (VII), F. 146°. Pikrat, C23H 20O9N4, F. 101°. — N-Methyl- 
a-3,4-dimethoxyphenylmethyliiuk>l, C,RH ,90„N (VIII), F. 96°. Pikrat, C24H 220 9N4, F. 97°. 
(J . Amer. chem. Soc. 55. 2105—10. Mai 1933. Washington, Howard Univ.) B e r s i n .

I. M. Heilbron, R. N. Heslop und F. Irving, Styrylpyryliuimalze. XIV. Wcitere 
Unlermchung der bei Benzonaphtho- und Dinaphthospiropyranen vorkommenden Farb- 
erscheinungen. (X III. vgl. C. 1931. II. 1418.) D ic k in s o n  u. H e il b r o n  (C. 1927- I. 
1832) haben gezeigt, dafi 3'-substituierte Benzo-/?-naphthospirane u. 3,3'-disubsti- 
tuierte Di- /?-naphthospirane beim Erhitzen keine gefarbten Ionen bilden. Vff. unter- 
suchen nun  die Wrkg. yon 4-standigen C6H5-Gruppen bei An- oder Abwesenheit von 
3- oder 3 '-Substituenten. Wie yorauszusehen war, gibt 7-Methoxy-4-phenyl-3-methyl- 
benzo-/?-naplithospiropyran beim Erhitzen in Xylol ein gefarbtes łon, aber im Gegen - 
satz zu friiheren Erfahrungen lieferte auch das 3'-Methylisomere ebenso leicht eine 
gefarbte Lsg. DaB die Farbung nicht auf den EinfluB der 7-Methoxygruppe zurttck- 
zufiihren ist, ergibt sich aus dem analogen Verh. des 4-Phenyl-3'-methylbenzo-/?- 
naphthospiropyrans. Dio Unters. yon 7 -Methoxy - 4 - phenyl - 3,3' - dimethylbenzo -/?- 
naphthospiran scheiterto an der Unzuganglichkeit der Substanz. Verss., den Ein-
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fluB des 4-stiindigen C„H5 niiher zu untersuchen, waren ebenfalls nicht mog- 
lich, weil die ais Ausgangsmaterial notigen /9-Naphthochromone anschcinend infolge 
ster. Hinderung nicht befriedigend m it GRIGNARD-Verbb. reagieren. Andererseits 
lassen sich a-Naphthochromone leicht in dio bisher unbekanntcn <x,/?-Dinaphtho- 
spirane iiberfuhren. Diese ionisieren sich alle beim Erhitzen, der Ionisationsgrad ist 
groBer ais der der Di-/3-naphthospiranc. Eine Anomalie wurde bei der Verb. IV beob- 
achtet, die ebenfalls leicht in ein łon ubergeht. Dio Benzo-a-naphthospiropyrano 
reagieren n .;  V gibt in hochsd. Lósungsmm. keine gefarbten Lsgg. Die Befundo zeigen, 
daB die von DlCKINSON u. H e i lb r o n  aufgestellto Chelathypotheso unhaltbar ist. — 
D i l th e y  u .  W u b k e n  (C. 1928. I. 3073) haben am Verh. der Verb. VI (R =  H) ge- 
zoigt, daB dio yon DlCKINSON u. HEILBRON angenommeno hemmonde Wrkg. der 
3,3'-i)isubstitution in manclion Fallen ausbleibt. Vff. konnten nun fcststellen, daB 
die Vorb. VII in sd. Xylol gefarbt wird, wahrend VIII auch in sd. Diphenyliither keine 
Earbung zeigt. Die Verb. VI (R =  CH3) gibt in sd. Xylol keino, in sd. (C0H 5)2O oine 
schwache Earbung. Die Darst. eines Spiropyrans aus 2-Naphtliol-l-aldeliyd u. 3-Me- 
thylcyclohexanon gelang nicht; die Rk. scheint boi der Bldg. des Pyryliumsalzes IX 
stehon zu bleiben. — Boi der Darst. der Spiropyrane aus cycl. Ketonen muB besondero 
Sorgfalt auf die Reinigung der intermcdiaren Naphthovinylpyryliumsalze yerwandt 
werden. —  D i l th e y  u .  W u b k e n  haben aus den Beziehungen zwischen Salzbldg., 
Ionisation u. Earbung beim Erhitzen in Lsg. Einfliisse bestimmter Substituenten auf 
die Basizitiit der Moll. abgeleitet. Nach Ansicht der Vff. seheinen aber Basizitiits- 
unterschiede bei solchen nahe yerwandten Verbb. wenig begriindet. Es ist bis je tzt 
nicht moglich, alle Beobachtungen unter einem gemeinsamen Gesiclitspunkt zusammen- 
zufassen. — Der Wert der Spiropyranfarbrk. zur Eeststellung dor akt. Gruppe in 
Ketonen CH3 -C O C H ,R  (H e il b r o n  u .  I r v in g , C. 1929. II. 420) wird durch die 
hier bcsehriebenen Anomalien nicht becintraclitigt.

CO C6Hs H 6C0 R R'

' \ ^ J - c h 2r '  n  | /  \ — y \ _ — /  \ — /

H 6c 6

c h -r

2c / \ c h .

/ \ /
/ ■ ■ \ _
\ _ _ / o  (r
/ \ v
\ _ _ /

H jC\------|CH

\ / \ V \ / C H . C H 3 

0_ CHj 
Cl IX

V e r s u c h e .  7-Methoxy-2-athylchr<mon, C12H ]20 3, aus 2-Oxy-4-methoxyaceto- 
phenon, Propionsaureanhydrid u. Na-Propionat bei 200—210°. Nadeln aus A., F . 141 
bis 142°. Gibt m it CcH5Br in Bzl. 7-Methoxy-4-p}ienyl-2-athylbenzopyryliumchlorid, 
gelbe Nadeln. C18H 170 2C1 +  FeCl3, goldgelbe Nadeln aus Eg., F. 110—111°. — 7-Melh- 
oxy-4-phenyl-3'-methylbenzo-f}-naphthospiropyran, C20H 22O3 (analog III), aus dom Per- 
ehlorat des yorigen durch Hydrolyse zur Carbinolbase mit verd. NH3, Umsetzung mit 
2-Naphthol-l-aldehyd u. HC1 u. Hydrolyse des entstandenen Naphthovinylpyrylium-
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salzes (rote Krystalle m it griinem Reflex) in ath, Suspenaion mit verd. NH3. Prismen 
aus Aceton, F . 165—166° (Schmelze rot). Lsgg. in Xylol oder Veratrol werden beim 
K p. violett, beim Erkalten wieder farb los. — Die nackstehendc-n Verbb. wurden, 
wenn nieht anders angegeben, nach ahnlichen Verff. dargestellt. 2-Athylchromon, 
Cu H 10O2 (I, R  =  H , R ' =  CH3), aus o-Oxyacetophenon. Nadeln aus A., F . 116°.
o-Oxyacelophenonsemicarbazon, F. 207°. 4-Phenyl-2-dthyllenzopyryliumperchlorat (II, 
R  =  H , R ' =  CH3), gelbe Nadeln aus Eg., F . 207—209 (Zers.). 4-Phenyl-3'-methyl- 
benzo-fi-naphihospiropyran, C2aH 2pP2, (III, R  =  H, R ' =  CH3), Nadeln aus Aceton, 
F . 153— 154° (riolett), Lsgg. in A., Xylol u. Yeratrol werden beim Erhitzen yiolett.
— 2-Oxy-4-methoxyphenylathylketon, aus 2,4-Dioxyphenylathylketon u. (CH3)2S0., in 
wss., methylalkoh. NaOH. F . 58—59°. —  7-Methoxy-3-methyl-2-aihylchromon, c 13h u 0 3, 
Nadeln au8 verd. A., F . 85—86°. 7-Methoxy-4-phenyl-3-melhyl-2-athylbenzopyrylium- 
percJilorał, C,8H 10OGCl, goldgelbe Blattchen aus Eg., F . 203—205° (Zers.). —  7-Methoxy-
4-phenyl-3-methylbenzo-f}-naphlhospiropyran, C^H ^Oj (analog III), aus 7-Methoxy- 
2 ,3 -dimethylchromon. Krystalle aus Aceton-Methanol, F . 198— 199° (violett). Die 
Lag. in Xylol wird beim Kp. violett. — 2-Meihyl-a.-naphthochromon, aus 2-Aeeto-l-naph- 
thol durch Umsetzung m it N a u. Essigester u. Behandlung des Reaktionsprod. m it 
konz. H 2S 0 4 (vgl. W lTTIG, C. 1 9 2 6 . I. 1410); die Reinigung des Zwischenprod. ist 
unnótig, da die Verunreinigung aus dem gesuchten Chromon besteht. 4-Phenyl-2- 
methyl-a.-naphthopyryliumperchlorat, dunkelgriine Krystalle aus Eg., F . 197—199° 
(Zers.). 4-Phenyl-<x,(i-dinaphtho8piropyran, C31H 20O2, Tafeln aus Aceton-Methanol, 
F . 193—194° (tief yiolett). —  2-Athyl-a.-naphthochromon, C15H i20 2, aus 2-Aceto-l- 
naphthol, Propionsaureanhydrid u. Na-Propionat. Gelbliche Nadeln aus A., F . 199 
bis 200°. 4-Phenyl-2-athyl-a.-naphthopyrylium,perchlorat, dunkelbraune Krystalle aus Eg., 
F . 221° (Zers.). — 4-Phenyl-3'-niethyl-a,fl-dinaphlhospiropyran, C32H 220 2, Nadeln aus 
Aceton-A., F . 188—190° (blau). — 4-Phenyl-2,3-dimeihyl-tx-naphthopyryliumperchlorat, 
aus 2,3-Dimethyl-a-naphthochromon, goldbraune Blattchen aus Eg., F . 223—224° 
(Zers.). Daraus 4-Phenyl-3-nulhyl-x,fl-dinaphthospiropyran, C32H 220 2, Nadehi aus 
Aceton, F . 181—182° (blau). — 4'-PJienyl-3'-methylbenzo-x.-naphthospirolpyran, C^H^O;. 
(V), durch Kondensation von 4-Phenyl-2,3-dimethyl-oc-naphthopyryliumperchlorat m it 
Salicylaldehyd u. nachfolgende Hydrolyse. Gelblicho Krj'stalle aus Aceton-A., F . 115 
bis 116°. — 3-Methyl-2-athyl-ot.-naphthochromon, C!6H u 0 2, aus 2-Propionyl-l-naphthol, 
Nadeln aus A., F . 102— 103°. Gibt m it C0H5MgBr 4-Phenyl-3-melhyl-2-atJiyl-a.-naphtho- 
pyryliumperchloral, goldgelbe Tafeln aus Eg., F . 228—230° (Zers.). Daraus mit 2-Naph- 
thol-1 -aldehyd (bei 40—45°) 4-Phenyl-3,3'-dimelhyl~a.,(}-dinaphthospiropijran, C33H 240 2 
(IV), Nadeln aus Aceton-A., F. 181—182° (blau). — 3,3'-Dimeihylendi-fi-naphtho- 
spiropyran, C27H 180 2 (VII), durch Kondensation von 2-Naphthol-l-aldehyd m it Cyclo- 
pentanon u. HC1 in A. u. Hydrolyse des Rk.-Prod. Nadeln aus Bzl., F . 229—230° 
(yiolett). — 3,3'-Tetramethylendi-j}-naphlhospiropyran, C„9H 220 2 (VIII), aus 2-Naph- 
thol-1 -aldehyd u. Cycloheptanon. Rhomben aus Aceton-A., F. 245—246°. 3,3'-[j)-Me- 
lhylłrimethylen]-di-p-nap7itho8piroyran, C2SH 220 2 (VI, R  =  CH3), analog m it 4-Methyl- 
cyclohexanon, Rhomben aus Bzl., F . 253—254°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 3 . 430—34. 
April. Liverpool, Univ.) Os t e e t a g .

P. C. Young und Robert Robinson, Versuche zur Darstellung von 1,2-Dihydro- 
isochinolinderitalen. Neue Erkldrung von J . 8. Bucks Uniersuchungcn uber die 
Synlhese von sogenannlem 1,2-Dihydropapaierhi. Der RingsckluB von IH  u. IV 
yerlauft nieht g latt; die erwartefcen Yerbb. V u. VI konnen nur in geringer Mengo 
isoliert werden. — Die bisher (vgl. B u c k , C. 1 9 3 0 . I I . 3290) fiir VIII gehaltene 
Verb. ist in Wirkliehkeit 5-Veralryl-2-homoveratryloxazol (XI), das durch katalyt. Red. 
(ygl. PlCTET u. FlNKELSTEIN, Ber. dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 1979) Homoveralro- 
f}-veralrylathylamid (XII) gibt; dieses entspricht der yon B u c k  fiir IX  gehaltenen Verb. 
Der RingschluB zu einem Isochinolinderiy. yollzieht sich von X II zu XHI u. nieht in 
dem friiher yon B u c k  angenommenen Stadium u. fuhrt nieht zum 1,2-, sondern zum
3,4-Dihydropapaverin (XIII).

V e r s u c h e .  Darst. einiger sekundarer Basen (yon J. C. Resuggan). Benzyl- 
tithylamin, aus C2H 5NH 2 +  C6H5CHO in CH3OH -f- H 2S 0 4 durch elektrolyt. Red. an 
einer Pb-Kathode bei 0,02 Amp./ccm bei 12—15°; K p . . 50 198°. — Analog wurden 
folgendo sek. Aminę dargestellt: Anisylmeihylamin, K p .7s5 228°; Chlorhydrat, C0H 13ON, 
HC1; F. 168°; p-Toluolsidfonamid, C16H 190 3NS, Platten, aus A., F. 85°. — Piperonyl- 
athylamin, K p.t 128°; Chlorhydrat, C9Hu 0 2N, HC1, F. 200°; p-Toluolsulfonamid, 
C17H 190 4NS, Platten, aus A., F. 108°. — Yanillyldthylamin, C10Fri5O2iST, Prismen, aus
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Bzl., F. 101°; Di-p-toluolsulfonamid, C24H 270 6NS2, Prismen, aus A., F. 108°. — o-Va- 
nillylmełhylamin, C9H 130 2TST, Prismen, aus Bzl., F. 89°; p - Toluolsulfonamid, 
C16H 10O4NS, Prismen, aus A., F. 115°. — o-Yanillylathylamin, C10H 15O2N, Prismen,

I I I  H,C<

O CH,
^ N ^ S n -c h ,OOST IV n-COOc
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aus Bzl., F. 76°. — Die pliysiolog. Eigg. einigor dieser Basen, besondors dor o-Vanillyl- 
alkylamine sind von Interesse. — Benzylmethylamin, aus C0H 6CHO +  CH3NH 2 oder 
aus C0H 6C H ,'N H 2 +  wss. CH.,0, wie oben; K p .759 1 84°. — Homopiperonylmethylamin, 
CH20 2: C6H3- CH2NHCH3, aus CH3N H 2 in A. +  Piperonal in A. bei 0° +  10%ig. 
H 2S04 durch Red. wio oben; K p .0>1 95—126°. — Bromhydrat, Prismen, F. 186— 186,5°.— 
Chlorhydrał, P latten, aus A., F. 188,5°. — Saures Oxalał, Platten, aus A., F. 176° 
oder Nadeln, aus A.-A., F. 177°. — Neulrales Oxalat, Prismen, aus A., F . 202,5° (Zers.) 
oder Nadeln, aus A.-A., — Pikrat, gelbo Nadeln oder Prismen, aus A., F. 153,5°. — 
Quatemares Jodmethylat, Platten, aus A., dunkelt bei 223°, F. 226° (Zers.). — Phenacyl- 
homopiperonylmethylamin (IH), aus Homopiperonylmetkylamin in A. +  Phenacyl- 
bromidin A.; dabei scheidet sich ein Nd. von CH20 2: C0H3- CH2-NH 2CH3Br ab, F. 186°; 
aus dem F iltrat +  Pikrinsauro wird das Pikrat, O^H^O^N,, mit A. gefallt; gelbo 
Wflrfel, aus A., F . 146—147°. Die Base (daraus in A. +  NaOH) krystallisiert nicht; 
Bromhydrat, Stabchen u. Bliittchen, aus A.-A., F. 194°. — Oxalał, F . 138,5— 141°. — 
Jodmethylat, Platten, aus A., F. 166°. — 6,7-Methylendioxy-4-phenyl-2-methyl-l,2-di- 
hydroisochinolin (V). — Dehydratation von III  mit P 20 5 gibt unkrystallisierbare Basen; 
80%ig. H 2S04 +  HC1 gibt ein amorphes Prod.; aus dem sauren F iltrat wird eine Baso 
erhalten, die ein dimorphes Pikrat, C2=H 180 9N4 gibt; federigo Nadeln oder verfilzte 
gelbe Nadeln, F . 186—187°; die Nadeln bestehen anscheinend aus einer labilen Form, 
die in festero Nadeln oder Platten, F . 186— 187°, ubergehen. Bei einigen Verss. en t
steht eine farblose Base, Cu H ls,03iV, (Phenacylhomopiperonylamin ?); Pikrat, F. 182° 
(Zers.). — Beim Erhitzen von H I mit konz. HC1 entsteht ais Hauptprod. ein undefiniertes 
weiBes Prod., wl. in Yerd., 11. in konz. HC1, u. eino geringe Menge der Base, die das 
P ikrat vom F. 186— 187° gibt. — Hornopiperonylmethylaminodiathylacetal (IV), aus 
Homopiperonyhnethylamin +  Bromacetał bei 100°; die tertiare Base, Kp.0ll ca. 141°, 
gibt das Jodmethylat, C16H 280 4N J; Platten, aus Essigsaureanhydrid, F. 153°. — Chlor- 
methylat, Platten, aus A.-A., F. 171—172°. — Dimethylacetal, C13H 190 4N, Kp.0ll 138°. — 
Das Diathylaeetal gibt mit CH3COOH-konz. HC1 bei 40° eine Base, dereń Jodmethylat, 
C12H 180 3N J, boi 216—218° schm. Die Base ist deshalb ein Aldehyd CH20 2: C8H3 -CH,-
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JsCH3 -CH2-CHO oder das entspreehende 4-Oxytetrahydroisocbinolm (YI). Das Roh- 
prod. gibt ein rotes p-Nitrophenylhydrazon, F. 191—-196° Zers.). Konz. HC1 gibt ahn- 

"liche Resultate. — Verb. IV gibt m it POCl3 in CS, am RuckfluB ein Basengemisch, 
das uber die P ikrate getrennt wird. Es besteht anscheinend aus 6,7-Methylendioxy-
4-dthoxy-2-meihylłelrahydroisochinolin, C13H 170 3N, Pikrat, C19H 20O10N4, Prismen, aus 
Aceton, F . 153—155° u. aus 4-Oxy-6,7-methyU)idioxy-2-methyltetrahydroisochinolin (VI). 
Pikral, Cirff160 10N4, Prismen, F. 185— 186° (Zers.). — Homopiperonylmethylamino- 
dimethylacetal gibt m it 10%ig. HCl auf dem W.-Bad ein Salz C'U77I30 3A', HCl, blaB- 
gelbe Prismen, aus W., F . 256° (Zers.), erweicht yon 235° ab unter Dunkelfarbung. 
Is t nicht das Hydrochlorid der Base, die das P ikrat von VI gibt. Das Salz ist nicht 
ąuaternar u. die darau3 erhaltene Base reagiert nicht mit p-Nitrophenylliydrazin. 
(J . chem. Soc., London 1933. 275—80. Marz. Oxford, TJniv., The Dyson Perkins 
Labor.) BuSCH.

M. B achstez und G. Cavallini, Ober Hydroorotsdure. Nachdem die Konst. der 
Orotsaure feststeht (C. 1930. I . 3055; J o h n s o n  u . S c h r o e d e r , C. 1931. II . 245), 

p ,, haben Vff. Hydroorotsdure (nebenst.) darzustellen yersucht. Die
i | Synthese gelang, entsprechend dem Verf. yon FISCHER (Ber.
CO CHS dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 3751), durch Kondcnsation von
-mit n n" n n  w Maleinsaure mit Hamstoff, aber die Ausbeute war sehr gering. —

1 Hydroorotsdure, C5H 60 4N2. 15 g Maleinsaure u. 10 g Hamstoff im
sd. Chlorbenzolbad zusammengeschm., noch 2% Min. erhitzt, nach beendeter Gas- 
entw. h. in 25 ccm W. u. 15 ccrn konz. HCl gel., F iltrat stehen gelassen. Rohausbeute
0 ,5— 1  g. Aus W. mkr. Nadelrosetten, F. (korr.) 247—249°, wl., unverandert 1. in konz. 
H 2S 04. Wss. Lsg. stark lackmus-, nicht kongosauer, m it Phenolphthalein titrierbar 
(K  — 6,19 X 10-3), geschmacklos m it siiBliehem Nachgeschmack. Reduziert nicht. 
Mit h. Dimethylanilin u. ZnCl2 grun (wie Orotsaure). K-Salz 11.; Ag- u. Pb-Salz nicht 
rein erhalten. Veresterung m it A. u. HCl-Gas gelang nicht wegen yolliger Zers., auch 
nicht die Dehydrierung zur Orotsaure. Oxydation m it wss. KM n04 in der Kalte yerlief 
g la tt unter Aufnahme yon 5 O u. erga,b Hamstoff, Oxalsdure, 5-Methylhydanloin, 
C4H„02N2, aus W. Prismen, F . (korr.) 143— 144°, u. Oxamidsdureoxim, C2H 40 3N2, aus 
W. Krystivllpulver, F. 157—158° (Zers.). (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 681—S3. 3/5. 1933. 
Mailand, Lab. d. S. A. C a r l o  E r b a . )  L in d e n b a u m .

Y asuhiko A sahina und A kira H ashim oto, Untersuchungen aber Flechtensloffe. 
X IX . Ober Alectoronsiiure, einen neuen Bestandteil aus den hellfarbigen Alectoriaarten. 
(XVIII. ygl. C. 1933. I. 2557.) Yff. haben aus der in Mitteljapan wachsenden Flechto 
Alectoria japonica Tuck l-Usninsdure u. eine neue Saure C2aH340 9, Alectoronsdure (I) 
genannt, isoliert. Dieselben Flechtensauren wurden in A. japonica aus Sachalin u. A. 
sarmentosa Ach. aus Europa gefunden. Die Flechto A. ochroleuca Nyl. enthalt auBer 
Usninsaure nicht Barbatuisaure, wie ZoPF angegeben hat, sondern Diffractasaure 
(diese vgl. C. 1932.1. 1671. 3071). — I ist opt.-inakt. u. enthalt kein OCH3. Yorhanden 
sind 1 C02H, ein Lactonring, 3 OH u. 2 CO, wie aus der Bldg. eines Triacetals, der 
stufenweisen Methylierung durch CH2X2 bis zu einem 1'rimethyldthermethylester u. aus 
der Bldg. eines Dioxims folgt. Sd. H -C 02H fuhrt I  in ein um H20  armeres Lacton, 
Alectoron, iiber, welches nur noch ein Monozim  bildet. In gleicher Weise geht der Tri- 
methylathermethylester unter CH3OH-Abspaltung in Aleclorontrimelhyldtlier iiber. Bei 
energ. Acetylicrung von I  entsteht Triacelylalectoron. Da I  weder durch verd. KOH 
noch durch sd. H • C02II gespalten wird, ist sie kein Depsid. In  der Kalisehmelze ent- 
standcn 31% Capronsdure, ferner Orcin, 5-Oxy-l-methylbenzol-3-carbonsdure u. 5-Oxy-

_(QO, 0  |  1,3-dimelhylbenzol. — Auf
5 n«  Grund dieser Befunde ent-

—COsH halt I  einen Orcin- u. einen
_0 q  m - Kresolkern u. wahr-

scheinlich zwei Caproyl-
_q gruppen; ihr Mol. kann yor-

laufig wie nebenst. yeran- 
schauhcht werden. Das C02H durfte einer Caproylgruppe benachbart sein, so daB 
durch Anhydrisierung ein Enollacton gebildet wird.

V e r s u c h e .  Flechte m it sd. A. erschopft, Lsg. eingeengt. Zuerst gelber, 
krystalliner Nd. von l-Usninsdure (0,3—0,8%), aus dem bis zum Sirup eingeengten 
F iltrat Krystalle von I  (4—6%). — Alectoronsdure, C5ę,lT310 3 (I). Rohprod. in wenig A. 
gel., F iltrat mit viel A. verd., A. mit W. ausgeschiittelt, getrocknet, eingeengt u. mit
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PAe. gefallt (Eissohrank). Aus Bzl., dann CH3OH farblose, fottige Blattchen, F . 193°, 
atis wss. A. N adeln.m it 1 H 20 , F. 120—121°, gegen 140° wieder fest, dann F. 193° 
(Gasentw.), meist 11. Lsgg. in Alkalien u. konz. H 2S04 farblos; Lsg. in Alkalicarbonat 
sohiiumt beim Schutteln stark. In A. m it FeCl, yiolett. — Dioxim, C29H 360 9N 2, aus 
Aceton hellrótLicho Nadeln, F . 194°. — Triace.tylde.riv., C3EH 40Oł2. Mit Acetanhydrid 
bei 80—90° (1 Stde.); in W. gegossen. Aus CH3OH Nadeln, F. 122—123°, 1. in Alkali
carbonat. —  Methylester, C30H 30OB. In  A . mit CH2N2 bis zur gelblichen Farbung ver- 
setzt (Kaltegemiseh), sofort durch Eg. entfarbt, mit Dicarbonat gewaschen usw. Aus 
CH3OH seidige Nadeln, F. 160°, 1. in Lauge. In  A. m it FeCl3 braunhchrot. — Mono- 
methyldthermethylester, C31H380 9. Wie vorst. mit etwas mehr CH2N2. Aus A. oder Bzl. 
fettige Blattchen, F. 122°, 1. in Lauge. In  CH3OH mit FeCl3 gelblich. — Dimethylather- 
methylester, C32H 40O9. Aus yorigem in A. m it CH2N 2 ohne Kiihlung. Aus CH3OH 
Blattchen, F. 136°, zwl., unl. in k. Lauge. Keine FeCl3-Farbung. — Trimethylather- 
melhylester, C33H42On. Aus I  in A. mit uberschussigem CH2N2 (einige Tage) oder aus 
yorigem m it CH2Ń2; Lsg. verdampft. Aus A. Nadeln, F . 114°. — Die beiden letzten 
Yerbb. wurden auch aus I  m it CH3J  u. Ag20  in sd. A . bzw. ohne A. erhalten. —  Alec- 
toron, CzllH 320 8. I  in 95%ig. H -C 02H 1 Stde. gekocht u. m it W. gefallt. Aus CH3OH 
(Kohle) Nadeln, F. 198°, unl. in Alkalicarbonat, 1. in Laugo. In  A. mit FeCL, violett, 
mit Chlorkalk rótlich. — Triacetylderiv., C35H38Ou . Voriges oder I  in Acetanhydrid 
mit Na-Acetat 1 Stde. gekocht, m it W. gefallt. Aus A. Nadeln, F. 157—158°, unl. in 
Lauge. — Oxim, C29H 330 8N, aus Aceton hellrótliehe Nadeln, F. 226°. — Trimelhylather, 
C32H 380 8. 1. Aus Alectoron m it iiberschussiger ath. CH2N2-Lsg. oder mit CH3J  u.
Ag20 . 2. Durch Kochen des Trimethylathermethylesters von I  mit H -C 02H  oder Acet-, 
anhydrid +  Na-Acetat. Aus CH3OH Nadeln, F. 185°, unl. in k. Lauge. Oxim. 
C32H 390 8N, aus Aceton Nadeln, F. 180°. — Trimethylcitheralectorondisaure, C32H 42O10 
1. Vorigen m it 5%ig. alkoh. KOH 2 Stdn. erhitzt, A. abdest., mit verd. H 2S 0 4 an- 
gesauert u. in A. aufgenommen. 2. Durch Verseifen des Trimethylathermethylesters 
von I. 3. Aus I  m it (CH3)2S 0 4 u. Alkali. Aus 80%ig. A. Nadelchen, scharf getrocknet 
F. 119—120°, 1. in Dicarbonat. Liefert mit sd. H -Ć 02H den yorigen zuruck. — Di- 
methylester, C34H40O10 +  H 20 . Mit CH2N2 oder CH3J  u. Ag20  in Aceton ais 01, erst 
nach 4 Monaten krystallisiert. Aus 80°/oig. A. Nadeln, F. 68—70°, unl. in Lauge. —
I in geschm. KOH eingetragcn, langsam auf 190—200°, dann 10 Min. auf 240—250° 
erhitzt, in W. gel., m it verd. H 2S 0 4 angesiiuort u. m it Dampf dest. Aus dem Destillat: 
n-Capronsaure (Anilid, F. 98°) u. 5-Oxy-l,3-dimethylbenzol, Ć8H 10O, Nadeln, F. 58—60°. 
Aus der sauren Lsg.: 5-Oxy-l-melhylbenzol-3-carbonsaure, C8H 80 3, aus W. Krystalle, 
F. 206—208°, u. Orcin. — Flechte A. ochroleuca m it A . erschopft. Der wl. Teil (3%) 
war d-Usninsaure. Der leichter 1. Teil (5%) war Diffractasaure, C20H 22O7, aus A . 
Nadeln, F. 189—190°. Gibt mit h. KOH u. Chlf. rote, griin fluorescierendo Lsg. Mit 
CH2N2 der Methylester, F . 128°. Aus dem Na-Salz mit C2H 5J  (Rohr, 140°) der Athyl- 
ester, C22H 260 7, aus A. Krystalle, F. 141—142°; in A. m it FeCl3 yiolett. (Ber. dtsch. 
chem. Ges." 6 6 . 641—49.3/5.1933.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina, Yoshinari Kanaoka und Fukuziro Fuzikawa, Unter- 
suchungen uber Flechtenstoffe. XX. Ober Collatolsaure, eine Monomethylatheralectoron- 
sdure. (XIX. vgl. vorst. Ref.) Aus der Flechte Cetraria collata Nyl. haben Vff. ais 
Hauptbestandteil eine Saure C30H36O9, u-Collatolsaure (I) genannt, daneben Spuren 
einer isomeren Saure, ji-Collatolsaure (II), u. Atranorin isoliert. I enthalt 1 OCII3 u. 
liefert bei yoUiger Methylienmg einen Dimethylathermethylester, ident. m it Trimethyl- 
atheralectoronsauremethylester (vorst. Ref.), ist somit eine Monomethylatheralectoronsaure. 
Durch sd. H -C 02H wird I, analog der Alectoronsaure, in ein Enoliacton C30H34O8, 
Collalolon (III) genannt, iibergefuhrt. Mit Acetanhydrid-H2S 0 4 liefert I unter Lactoni- 
sierung zuerst ein Mono-, dann das Diacetylderiv. von III. — Verseift man den Methyl
ester von I  alkal. u. siiueit an, so erhalt man nicht I  zuruck, sondern U, weloho mit sd. 
H- C02H ebenfalls III liefert. ZweifeUos wird durch das Alkali der urspriingliche Lacton- 
ring goóffnet u. beim Ansauern ein neuer gebildot. — Durch Lósen yon I  in Pyridin 
entsteht ein 2. Isomeres, y-Collatolsaure, welche mit sd. H-CO?H ebenfalls HI liefert. 
Durch Oxydation dieser Saure wurde Monomethylatherolivelonid (diese9 ygl. C. 1932.
I. 3071 unten) erhalten, woraus folgt, daB die iibrigen Seitenketten (1 Caproyl, C02H 
u. Lactoncarboxyl) am Kresolkern haften. Vff. erteilen der Collatolsaure yorlaufig 
umst. Konst.-Formel.

V e r s u c h e .  Thalli mit k. A . maceriert, Lsg. eingeengt u. wiederholt mit 5°/0ig. 
Dicarbonatlsg. ausgeschuttelt (A). Aus der ath. Lsg. 0,15% Atranorin, C19H 180 8, aus 

XV. 2. 5
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Aceton Prismen, F . 196°. Lsgg. in Lauge u. konz. H 2S04 tief gelb. In  A. m it FeCl3 
weinrot. Mit h. Lauge u. Chlf. rotę, griin fluorescierende Lsg. -— a -CoUatolsaure, 
C30H 360 9 (I). Aus Lsg. A m it Saure, ćiann A. (geringer wl. Ruckstand B). Aus 
A. wasserhaltige Blattchen, F . 90—95°, aus Bzl. wasserfreie Nadeln, F. 124—125°.

Lsgg. in Alkalien u. konz. H ,S 0 4 farb- 
los; alkal. Lsgg. schaumen stark beim 
Schutteln. In  A. m it FeCl3 violett, mit 
Clilorkalk keine Farbung, dagegen die 
einmal geschm. Verb. blutrot. — Di- 
semicarbazon, C32H 420 jN 6, aus A.Nadeln, 
F . 212° (Zers.). ■— Methylester ( =  Movo- 

methylatheralectoronsauremethylester), C31H 3S0 9. -Mit CH„N2 in eiskaltem A. (kurz). Aus 
A. Blattchen, F. 122°. — Monomelhylather methylester ( =  Dimethylatheralectoronsaure- 
metliylester), C32H 40O9. 1. Wie vorst., aber langer. 2. Aus I  m it CH3J  u. Ag20  in A. 
Aus A. Nadeln” F . 136°. — Dimelhyldthermethylester ( =  Trimethylritheralectorrmsaure- 
methylester), C,3H 420 9. Aus I  m it uberschiissigem CH2N 2 in A. (2 Tage). Aus Aceton, 
F . 114°. — Collatolon, C30H 34O8 (III). I  oder ihr Methylester in 95%ig. H- C02H 3 Stdn. 
gekocht, m it W. gefallt, in A. aufgenommen, m it Dicarbonat gewaschen. Aus A. Nadeln, 
F . 142°. In  A. m it FeCl3 yiolett, m it Chlorkalk blutrot. Mit Laugen wl. Phenolate. — 
Oxim, C30H 3,ObN, aus Bzl. Prismen, F . 175°. — Mcmoacetylderh'., C32H 360 9. Aus I  mit 
k. Acetanhydrid-Tropfen H 2S 04; nach erfolgter Lsg. m it W. gefallt. Aus A. Blattchen, 
F . 151°. —  Diacelylderiv., C3,H 3hO!0. 1. Aus I II  wie vorst. (3 Stdn.). 2. Aus vorigem 
m it sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat. Aus A. Nadeln, F . 105°, unl. in Lauge. — 3Iono- 
methylather, C31H 360 8. Monomethylathermcthylester von I  m it H -C 02H  3 Stdn. ge
kocht, m it W. gefallt. Aus A. oder Aceton Prismen, F. 185°, unl. in Dicarbonat, 1. in 
Carbonat u. Lauge. In  A. m it FeCl3 hellbraunlich, m it Chlorkalk hellgelb. — Dimethyl- 
diher (— AUctorontrimeiliylather), C,2H 3SOfi. Aus I II  oder vorigem m it uberschiissigem 
ath. CH2N 2 (24 Stdn.) oder m it CH3J  u. Ag20  in A. Aus Aceton Prismen, F . 185°. — 
Dimelhyldihercollatoldisdure ( =  TrimeihyldtJierakctorondisaure), C32H42O10 +  lj 2 H 20 . 
Vorigen oder Dimethylathermethylester von I  mit 7°/0ig. alkoh. KOH 1 Stde. erhitzt, 
A. abdest., in W. gel., angesauert, ausgeathert, daraus m it Dicarbonat u. A. isoliert. 
Aus verd. A., dann Essigester +  Lg. Nadeln, F. 125°. In  A. m it FeCl3 hellbraunhchrot.
— Dimethylester, C34H 46O10. Mit CH»N2. Krystalle, E. 72°. — /^-Collatolsaure, C30H 36O9 
(II). 1. Obige Substanz B. 2. Methylester von I  m it alkoh. KOH 1 Stde. erhitzt, A. 
abdest., angesauert u. ausgeathert. Aus A. oder Bzl. Prismen oder Nadeln, F. 162°. In  
A. m it FeCL violett, m it Chlorkalk gelbrótlich. — y-Collatolsaure, C30H 3eO9. I  in Pyridin 
gel., nach 2 Tagen m it HC1 angesauert, Nd. in A. aufgenommen. Aus A. Nadeln, E. 140 
bis 141°. In  A. m it FeCl3 yiolett, m it Chlorkalk rotlich. — Monomethyldtherolii-etonid, 
CisH j60 4. 4 g der yorigen in Aceton m it 15 g KM n04 yersetzt, F iltrat yerdampft, Prod. 
in A. gel., m it Soda gewaschen. Aus A. Nadeln, F. 57°, wl. in k. Lauge. In  A. m it 
FeCl3 yiolett. Mit CH;;N2 Dimeihyldtherolivelonid, F . 94°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 
649—55. 3/5. 1933.) “ L indenbaum .

Y asuhiko A sahina und Ju n ta ro  A sano, Untersuchungen iiber Flechtenstoffe.
X X I. U ber Salazinsaure (I.). (XX. ygl. Yorst. Ref.) Kurze Mitt. iiber Salazinsaure (I) 
ygl. C. 1926. II. 2728. Vff. haben I  aus den Flechten Parmelia conspersa Ach. u. P. 
cetrata Ach. var. sorediifera Wain. isoliert. I  ist auffallenderweise in wss. Aceton 
leichter 1. ais in reinem Aceton, u. krystallisiert daraus ais Hydrat, welches sein W. erst 
bei 10-std. Erhitzen auf 110° abgibt. I bindet auch 1 Mol. CH3OH, welcher bei kurzem 
Erhitzen auf 110° nicht entweicht. Die Zus. yon I  (1. c. Cl8H 14O10) wurde je tzt zu 
C18H 12O10 festgestellt. Das schon von Z o p f  beschriebcne Acetylderiv. von F. 206° ist 
ein Triacetylderiv. Mit Acetanhydrid-H2S04 entsteht ein Hexaacetylderiv., in dem aber
2 Acetyle in Form eines Aldehyddiacetats gebunden sind. I  bildet ein Dianil u. ein 
Bisphenylhydrazon, scheint also 2 CO zu enthaltcn. Durch trockene Dest. oder Zn- 
Staubdest. wurde Atranol, durch Kalischmelze bei 250—300° wurden Orcin u. a-Resor- 
cyhaure (aus Bzl., F. 232°) erhalten; das Orcin ist sicher aus dem Atranolkern ent- 
standen. — Bei der katalyt. Hydrierung yerbraucht I  zunachst 3 H 2 u. Mefert eine Verb. 
C1R/ / , 4Os (II). Diese bildet ein Anilinsalz, gibt bei der trockenen Dest. fi-Orcin u. m it 
CH2N j einen Trimethyldther, C18H n 0 5(0CH3)3, welcher keinen akt. H  mehr enthalt u. 
aus methylalkoh. KOH 1 Mol. CH3OH aufnimmt unter Bldg. einer Verb. c 18h i20 6 
(OCH3)4. Diese wurde zwar nicht rein erhalten, lieferte aber m it CH2N2 die definierte 
Verb. welche mit sehr geringer Ausbeute auch durch direktes Methy-

CO-CsH n  CH2*C O 'C 5H,
i

C H j O • CHj O -C O -r^ ^ .-C O jH
OH
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lieren von II erhiiltlich ist. Aus der Bldg. von II unter Verlust von 2 O u. Verbraueli von 
nur 3 u. nicht 4 H 2 folgt, daB I  nicht 2 CO enthalten kann. Offenbar werden die Aldehyd- 
gruppe im Atranolkern u. eine Carbinolgruppe im zweiten Kern zu CH3 reduziert. Das
2. Mol. Anilin bzw. Phenylhydrazin (ygl. oben) diirfte m it einer Saureanhydridgruppe 
reagieren. — Durch weitere Hydrierung von I oder besser durch Rod. von II mit Zn- 
Staub-Eg. entsteht eine Verb. 0 1SHU0 7 (III), welche einen Dimethylatlier, C18H 120 5 
(OCH3)2, bildet. Dieser besitzt keinen akt. H  mehr u. nimmt aus methylalkoh. KOH
1  Mol. CH3OH auf unter Bldg. einer Sauro Cu H130 5(0CH3)3, welche zu C18/ / 120.,(0G7/ 3)4 
methylierbar ist. Zu letzterer Verb. gelangt man direkt, wenn man III zur Vcrb. 
C',8/ / , 0O8 hydrolysiert u. diese methyliert. — Durch Kalischmelze bei 250°, schlieBlich 
310° wird III glatt in fi-Orcin (F. 163°) u. 3,5-Dioxy-p-toluylsćiure (diese vgl. zweit- 
nachst. Ref.) gespalten. II liefert dieselben Spaltstiicke, aber die Saure mit geringerer 
Ausbeute. — Auf Grund dieser Resultate u. unter Berucksiehtigung der Tatsache, daB 
von den im Elechtenthallus gebildeten Phenolcarbonsauren die /J-Orcinearbonsaure ais 
Typus anzusehen ist, schlagen Vff. fur I, II u. III vorlaufig die nachst. Konst.- 
Eormeln vor.

C II3 C O -O  C II3 C O -O  C H 3 O------C H - 0

j^TS-CO,!! I^ ^ i-Ć o  / S - C O sH r ^ S -^ O  r ^ S -C O
H O - l ^ J —  O— l ^ J - O H  H O -L^^J— O— L ^ J '0 H  IiO • • OH

ÓHO I  Ć H j-O H  ĆHS II  ÓH3 ÓH, III CPI3
V e r s u c h e .  Durch Extraktion m it A., dann Aceton wurden aus P. conspersa 

ca. 1%  d-Usninsdure u. bis 3%  I, aus P. cetrata ca. 0,6% Alranorin, wenig einer Sub- 
stanz von E. 180—181° (aus A.) u. bis 5° / 0 I  isoliert. — Salazinsaure, C18H 12O10 (I). 
Thalli m it h. Aceton ausgezogen, ausgeschiedene Krystalle im Soxhlet 2 Tage mit 
Chlf. extrahiert, ungel. Riickstand wiederholt aus 80°/oig- Aceton unikrystallisiert. 
Farblose Nadeln oder schmale Blattchen m it 1 H 20 , gegen 240° dunkel, gegen 260° 
verkohlend, bitter schmeckend, fast unl. in A., Chlf., Bzl., wl. in h. A. u. reinem Aceton. 
Lsg. in Dicarbonat hellgelb, in Soda u. KOH gelb, rotgelb, braunrot, schlieBlich Ausfall 
von gelb- bis dunkelroten, sternfórmigen Nadeln; diese erhalt man raschcr durch E r
hitzen m it konz. K 2C 03-Lsg. In  A. (Lsg. lackmussauer) m it EeCl3 weinrot. H 2S04- 
Lsg. gelb, spater rot. — Addilionsprod. Gn Hn O10 -f- CH3OH. 1 g I  m it 300 cem CH3OH 
40 Stdn. gekocht, Lsg. verdampft. Aus Eg. oder 0H 3OH Nadeln, beim Erhitzen Zers., 
sonst wie I. — Triacetylderiv., C24H ls0 13. Mit Acetanhydrid 30 Min. gekocht, mit W. 
verd. Aus A. krystallin, E. 205—206°, wl. in Dicarbonat. In  A. m it FeCl3 schwach 
weinrot. — Hexaacetylderiv., C30H 200 17. Mit k. Acetanhydrid +  etwas H 2S 04; nach 
2—3 Stdn. m it W. gefallt. Aus Aceton Nadeln, F. 178°, unl. in Dicarbonat, langsam 1. 
in Soda. — Dianil, C30H 22O8N2. In  sd. 80%ig. Aceton m it Anilin. Gelbe Prismen, 
gegen 240° orangegelb, weiter rotbraun, bei 280° verkohlend, meist wl., langsam 1. in 
K 2C03, 11. in Lauge. — Bisphenylhydrazon, C30H 24O8N4. Darst. in w. Aceton. Gelbe 
Prismen, gegen 270° schwarzlich, gegen 295° Zers., unl. in k. verd. HC1. — Atranol, 
C8H s0 3. I m it Zn-Staub vorsichtig erhitzt, Sublimat in A. gel., m it PAe. gefallt. Gelb- 
liche Nadeln, F. 117—118°. In  A. m it FeCl3 grunlichbraun. — Verb. (II).
I-H ydrat m it Pd-Kohle in Eg., Aceton oder Essigestcr hydriert, mit W. verd., Nd. mit 
Aceton extrahiert, Lsg. eingeengt. Aus Aceton Nadeln, gegen 280° verkohlend. Lsg. 
in Lauge gelb, dann braunrot, in konz. H 2S04 tief rot. In  A. m it FeCl3 rotviolett. — 
Anilinsalz, C24H 2l0 8N. In  w. A. Gelbliehe Nadeln, beim Erhitzen Zers. — Metliylderie. 
CwHn Os(OCH3)3. II in Aceton mit CH2N2 5 Tage stehen gelassen, Lsg. verdampft. 
Aus A. Blattchen, F. 165°. — Melhylderiv. C1R/ / n 0 4(0C //3)5. Voriges m it 10 Teilen 
l% ig. methylalkoh. KOH 1 Min. gekocht, m it W. u. Saure gefallt, Nd. von unreinem 
C18Hj»06(0CH3)4 (F. gegen 80°) in  A. m it CH2N2 1 Tag stehen gelassen u. yerdampft. 
Aus A. Nadeln, F. 146°. — Verb. C'18/ / , 40 7 (III). II in Eg. auf sd. W.-Bad mit Zn-Staub 
bis zur Lsg. geschiittelt, F iltrat m it W. gefallt, Nd. (enthalt CH3 -C02H sehr fest ge
bunden) m it Aceton 2 Stdn. gekocht. Aus dem F iltra t Prismen mit 1 C3H60 , F . 300° 
(Zers.). Lsgg. in Lauge u. konz. H 2S 0 4 farblos. In  A. m it FeCI3 blauviolett. Bei 90° 
im Vakuum acetonfrei. — Methylderiv. 0 lltI I ^ 0 s(0CH3)2. In  Aceton mit CH2N2 
(24 Stdn.). Aus Aceton Prismen, F. 283°, unl. in h. wss., 1. in w. alkoh. Lauge. — 
AIclhylderiv. Cn H13Os(OCH3)3. Voriges m it 5%ig. methylalkoh. KOH 10 Min. gekocht, 
mit W. u. Saure gefallt. Aus CH3OH Nadeln, F. 178°, zwl. in Dicarbonat, 11. in Soda.
— Methyłderiv. ClsH 12Oi(OCH3),i . Aus vorigem m it CH2N2. Aus A. Blattchen, F . 111°.

5*
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CHS c h 2- o

CO,H j ^ ^ - C O
.1 J— 0 — r j .  OH HO-I

— Verb. (719ff160 8. 0,3 g I I I  mit Lsg. von l  g KOH u. 3 g Na2S 0 3 in 30 ccm W. 3 Stdn. 
śtehen gelassen, F iltrat m it HCl gefallt. Aus A. Nadeln, F. 235°, 11. in Dicarbonat. In  
A. m it FeClj tief blau, m it Chlorkalk blutrot. Liefert m it CH2N2 das vorige. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 6 6 . 689—99. 3/5. 1933.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Yai-ti-*ro Tanase, Untersuchungen iiber Flechtenstoffe.
X X II. Uber Celrarsdure. (XXI. vgl. yorst. Ref.) Ober Cetrarsaure ygl. K o l l e r  u . 
Mitarbeitęr (C. 1930.1. 391.1931.1. 93). Da die Saure recht bestandig ist, erscheint die 
Xanthydrolstruktur noch fraglich. Durch therm. Zers. der Fumarprotocetrarsaure (an 
Stelle der schwer zu reinigenden Cetrarsaure yerwendet) haben Vff. (auBer Fumarsaure) 
Atranol (C8H 80 3 +  ł / 2 H ,0 , aus W., F. 117°) erhalten. Die Kalisehmelze der Cetrar
saure bei 250—310° ergab Orcin u. a- Resorcylsaure (identifiziert ais Dimethylather- 
saure, F. 177—178°). W ahrend nach KOLLER CetraTsaure bei der katalyt. Hydrierung 
nur 1  H j aufnebmen soli (Red. des CHO zu CH2 -OH), fanden Vff., daB 3 H 2 unter 
Eliminierung des OC2H 5 yerbraucht werden. Letzteres durfte daher nicht in  Esterform 
yorliegen. Das Red.-Prod. ClsHla0 7 bildet ein Trimethylderiv., welches keinen akt. H 
mehr enthalt, u. liefert in der Kalisehmelze fl-Orcin, 3,5-Dioxy-p-toluylsaure (vgl. nachst. 
Ref.) u. wenig einer phenol. Verb. CltsHiaOt . Daraus folgt, daB Cetrarsaure aus denselben 
Kemen wie Salazinsaure (vorst. Ref.) aufgebaut u. ebenfalls ein Diphenylatlierderiw 
ist. Vff. erteilen ihr daher Formel I  oder I I  u. dem Red.-Prod. Formel I I I  oder IV. Dio 
Angabe K o l l e r s , daB der Dimethylathermethylester der Cetrarsaure noch akt. H  
enthalten soli, stelłt allerdings m it diesen Formeln im Widerspruch. Das OC2H s kann 
nicht an die Aldehydgruppe gebunden sein, da auch das Anil noch OC,H5 enthalt. Die 
Bldg. von l,2-Dimethyl-3,5-dioxybenzol nach S im o n  ware m it I I  etwas leichter ver- 
stiindlich ais m it I.

HO

HO

V e r s u e h e .  Durch Extraktion von Cetraria islandica Ach. m it Aceton wurde 
Fumarprotocetrarsaure gewonnen. Aus dieser nach SlMON Cetrarsaure, C„0H 18O0 (I oder 
II), Prismen, gegen 220° dunkel, bei ca. 255° yerkohlend. — Anil, C26H 230 8N. Darst. 
in A. Orangegelbe Nadeln, Zers. gegen 250°. — Red.-Prod. C'ls/ / 160 , (U l oder IV). 
Cetrarsaure m it Pd-Kohle in Eg. erst bei Raumtemp., dann unter Erwarmen hydriert, 
Nd. m it W. gewaschen, m it h. Aceton extrahicrt, Lsg. yerdampft. Aus Eg. Blattchen, 
gegen 215° dunkel, F. 242° (Zers.). Lsgg. in Alkalien gelb, dann rótlich, in konz. EL,S04 
gelb. In  A. m it FeCl3 blauviolett. — Trimeihylderin., C21H 220 7. In  Aceton m it CH2N2. 
Aus CH3OH Nadeln, F. 170°. H 2S0 4-Lsg. farblos. — Kalisehmelze des vorvorigen bis 
250°. In  W. gel., in phenol. u. saure Prodd. zerlegt, erstere m it Bzl. behandelt. Der 11. 
Teil war fi-Orcin. Der wl. Teil war Verb. Cu H^&Ot , aus W. hellrótliche Nadeln, F. 218 
bis 219°; m it Chlorkalk rot, m it FeCl3 keine Farbung; m it h. Lauge u. Chlf. rotę, sehr 
schwach grtinlich fluorescierende Lsg. In  den sauren Prodd. wurde 3,5-Dioxy-p-toluyl- 
sdure nachgewicsen. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 700—03. 3/5. 1933.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Juntaro Asano, Uber 3,5-Dioxy-p-toluylsdure. Diese 
Saure soli nach den Literaturangaben (neuere Mitt. vgl. M it t e r  u. G u p t a , C. 1928.
I .  2398) bei 175—176° schm., was ais hóchst unwahrscheinlich anzusehen ist, da 3,5-Di- 
oxy-o-toluylsaure bei 245° schm. Vff. haben denn auch gefunden, daB die Saure tat- 
sachlich bei 262° schm.; einer Saure von F. 175—176° sind sie uberhaupt nicht be- 
gegnet. — Ba-p-Toluylsauredisulfonat, C8H60 8S2Ba 4- H ,0 . 14 g p-Toluylsaure mit 
90 g 50°/pig. Oleum 8 Stdn. auf 170—180° erhitzt, in W. gel., kurz gekocht, m it BaC03 
neutrahsiert, F iltrat eingeengt u. m it HCl angesauert. Aus W. Krystalle. — 3,5-Dioxy- 
p-toluylsaure, C8H 80 4 +  1/ t  H ,0 . Voriges mit K 2C03 in das K-Salz umgewandelt, 
dieses (10 g) m it 50 g KOH u. etwas W. 20 Min. auf 250°, 10 Min. auf 270° erhitzt, in
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W. gel., m it HC1 stark angcsauert u. ausgeathert, A.-Ruckstand in W. gel., wieder aus
geathert u. eingeengt. Nadoln, F . 262°. Wss. Lsg. schmeokt unangenehm sauer; mit 
Ćhlorkalk blutrot, mit FeCl3 keine Farbung (wie a-Resorcylsauro). — 3,5-Dimethoxy-p- 
toluylsauremethylester, Cn Hu 0 4. Aus voriger m it (CH3)2S04 u. Alkali, dann CH3J  u. 
Ag20 . Aus CH3OH Nadeln, F. 105°, im Vakuum destillierbar. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
6 6 . 687—88. 3/5. 1933. Tokyo, Univ.) L in d e n b a u m .

Jerzy Suszko und Alfred Tomanek, Zur Frage nach der slerischen Anordnung 
ani Carbinol-Kohlenstoffatom der Chinaalkaloide. Zum Zweoke der Bestatigung der 
Ergebnisse R a b e s  (C. 1932. I. 1245) uber die raumlichen Verhaltnisse in der Struktur 
der Chinaalkaloide unterwarfen Vff. Cinchonin (I) der stufenweisen Umesterung nach 
P h il l ip s  (C. 1923. I II . 541). Das Cinchonin (I) wurde m it p-Toluensulfochlorid ver- 
estert, durch K-Benzoat umgeestert u. zu einer dem Ausgangsprod. isomeren Base, 
dem Epicinchonin, verseift. Die Strukturidcntitat dieser Base m it dem Ausgangsprod. 
bewies die nach Cl a u s  (Ber. dtsch. chem. Ges. 13 [1889]. 2294) durchgefiihrte Toxin- 
spaltung des Epicinchoninchlorbenzylats (II), die das bereits bekannte N-Benzylcincho- 
toxin (HI) lieferte. Durch Anwendung des Prinzips der opt. Superposition kommen 
Vff. ubereinstimmend m it R a b e  (a. a. O.) zu dem SchluB, daB Cinchonin (I) an den 
C-Atomen (3) u. (4) gleichsinnige, rechtsdrehende Anordnung besitzt; beim t)bergang 
zum Epicinchonin wird die Konfiguration an C-(4) linksdrehend. Ungeklart bleiben 
die Unterschiede der physikal. Eigg. des von Vff. beschriebenen Prod. m it dem von 
R a b e  dargestellten Epicinchonin.

CH»=CH-CH-
m

-C H —CH,
CH,
ÓH9

CH,=CH-CH

CH,—N-

CH—CH,

-CH-CH(OH
(3) W

CH,—N-

V e r s u c h e .  p-Toluensulfonylcinchonin, 0 3N2S, Cinchonin
freiem Pyridin durch Schutteln m it l Ł/ 2 Mol. p-Toluensulfochlorid oder durch Er- 
hitzen der beiden Komponenten unter VerschluB am W.-Bad u. Yersetzen m it Pyridin. 
Beim W.-Zusatz Krystalle, die aus A. umkrystallisiert wurden; Nadeln, F. 173° (Zers.); 
[a]c20 =  +51° (in A.); Chlorhydrat, C26H 20O3N2SCl, Nadeln, F , 166° (Zers.); [a]o20 =  
+45,5° (in A.). — Bcnzoylepicinchonin, Ć20H 28O2N2, aus rorst. Base u. K-Benzoat 
durch 85-std. Kochen m it absol. A. am Ruekflufl; Krystalle aus Essigester oder A.,
F. 192°; [ajn20 =  —37° (in A.). — Epicinchonin, C19H 22ON2, aus yorst. Verb. durch 
Kochen m it 5%ig. alkoh. KOH, Krystalle aus A., F. 179—180°; [< x ]d 18 =  +151° (in 
A.); Pilcrat, C25H 250 8N5, gelbe Nadeln aus A., F. 206° (Zers.); Jodmethylat, C20H 25ON2J , 
gelbe Krystalle aus A., F. 204°; Chlorbenzylat, C26H 290N 2C1 (II), aus den Komponenten 
in A. durch Kochen am RiickfluB. Nadeln, F. 215—217°, Zers. 232—235°. — N-Benzyl- 
cinchotozin, C20H 2RON2 (III), aus vorst. Chlorbenzylat durch 12-std. Kochen m it 10%ig. 
wss. KOH; Nadeln, F. 115— 116°; [a]ij18 =  +72° (in A.); Pikrat, gelbe Krystalle, 
F. 125° (nach Sintern); Pikrolonal, sintert bei 130°, F. 157°. (Recueil Trav. chim. 
Pays-Bas 52 ([4]13). 18—24. 15/1. 1933. Posen, Univ.) A. H o f f m a n n .

Amulf Sołtys, Uber das Solanidin. Wie S c h o p f  u. H e r r m a n n  (C. 1933. 
I. 2411) nimmt auch Vf. an, daB Solanidin C27H43ON ist; es enthalt kein Methylimid. 
Erhitzen yon Solanidmmethylammoniumhydrosyd auf 130° gibt CH3OH u. Solanidin, 
Erhitzen auf 280° aber ein Isomeres, das Isosolanidin. Solanidin reagiert nicht mit 
Permanganat, nimmt aber bei energ. Hydrierung zwei H 2 auf. Tetrahydrosolanidin 
hat F. 222°. Solanidin ist demnach eine doppelt ungesatt. tertiare Base m it einem 
sekundaren OH u. enthalt 4, unter Berucksichtigung des N-Atoms hochstens 5 Ringe. 
In  den Mutterlaugen des Solanidins aus Solanin „Merck“ fand Vf. das Solanthren 
C25H3ftN von D i e t e r l e  u . S c h a f f n i t  (C. 1933. I. 1135), dio C26H4,N ais Formel 
angenommen hatten. Solanthren nimmt nicht nur 1, sondem 2 H 2 auf: Tetrahydro- 
solanthren ha t F. 165°. Solanthrenmethylammoniumhydroxyd gibt beim Erhitzen
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wieder Solanthrcn. Letzteres ist im kaufliehen Solanin nicht ais solches vorhanden; 
es en tsteht auch nicht m it HC1 aus reinem Solanidin. Offenbar ist Solanthren wie 
Solanidin im Solanin ais Glykosid enthalten, u. zwar muB es iiber den Stickstoff an den 
Zucker gebunden sein.

V e r  s u c h e. Die Darst. von Solanidin u. Solanthren wird beschrieben. Solanidin, 
[a] D17 =  —27,3° (in Chlf.); Solanthren, [a]n17 =  —92,3° (in Chlf.). — Solanidinjod- 
mdhylał, C25H 46ONJ, aus 80°/oig. A. F. 280° (unter Zers.). — Acetyholanidin, C29H 450 2N, 
in Py. m it Acetanhydrid dargestellt, Nadeln vom F. 204°. — Tetrahydrosolanidin, 
C27H 47ON. Aus A.-A. Nadeln, F . 222°. [<x] D 17 =  +28,8° (in Chlf.). Chlorhydrat,
C27H 180NC1. Jodmethylat, C28H60ONJ, F. 280° (Zers.). — Solanthrenchlorhydrat, 
C25H 40NC1. — Solanthrenjodmethylat, Ć26H 42N J, F. 260° (Zers.). — Telrahydrosol- 
anthren, C25H „N . F. 165°, [a] D 17 =  +30,4°. Jodmethylat, C26H 46N J, F. 285° (Zers.). — 
Jsosolanidin, C27H 43ON. Darst. vgl. oben. Beinigung durch Vakuumdest. Aus A. 
F. 169°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 762—65. 3/5. 1933. Graz, Med.-chem. Inst. d. 
U niv .) B e r g m a n .w

Rudolf Pummerer und Ludwig Rebmann, Uber den Ozonabbau des Carotins 
und ft-Jonons. (4. Mitt. iiber Carotinoide.) (3. vgl. C. 1931. I . 1763.) Aus /J-Jonon 
entsteht neben Geronaldehyd bei der Ozonisation ein ahnlich riechencłes, aber C-rei- 
cheres Spaltstiick, das leicht ein Semicarbazon gibt, C10H 19ON3, aus A. Prismen vom 
F . 206°. Es liegt wohl ein Trimethylcyelohexanon vor. In  Frage kamo das 2,2,6-Tri- 
methylcyclohexanon; jedoch ist der F. des Scmicarbazons des letzteren zu 220—221 
bzw. 216—217° angegeben (Ma s SON, C. 1 9 1 2 .1. 1215; Cop.n u b f .r t , C. 1927- I I .  1261). 
Ferner entsteht zu 7%  des C-Skeletts — offenbar durch Abbau der Geronsaure — 
a,a-Dimethyladipinsaure. — Vff. beschreiben anschlieBend das p-Nitrophenylhydrazon 
des (S-Jonons, CJ9ri2;i0 2N3, in 50°/oig. Essigsaure dargestellt, aus A. orangegelbe Prismen,
F . 173°, u. das p-Nitrophenylhydrazon des a-Jonons, C19H ,50 2N3, das, analog dargestellt, 
erst beim Anreiben mit Bzn. fest wird. Aus 50°/oig. A. gelbe Nadeln, F . 113°. Beide 
Korper losen sich in methylalkoh. KOH weinrot. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 798—801. 
3/5. 1933. Erlangen, Univ.) BERGMANN.

I. M. Heilbron und J. C. E. Simpson, Die Hydroxylgruppe im Ergosterin und 
Cholesterin. Wie Ci iu a n g  (C. 1933. I. 3082) haben auch Vff. versucht, das Skelett 
des Ergosterins u. des Cholesterins genet. miteinander zu verknupfen u. gleichzeitig 
die Stellung des Hydroxyls im Ergosterin festzulegen. Bei der Oxydation von Ergo- 
stenylchlorid C^HjgCl m it Cr03 entstand eine Saure C23H 370 2C1, F. 213°, die ihrer 
Zus. nach eine Chlorcholansaure ist u. die aus der 3-Chlorallochoiansaure C21H 390 2C1 
von WlNDAUS u. H e s s f e l d  (C. 1925- II. 1361) darzustellen Yersucht werden soli. 
Vff. nehmen an, daB eine Sprengung der Seitenkette des Ergosterins bei der Bldg. 
der C23-Saure gemaB folgendem Schema eingetreten ist:

—CH(CH3) • CH2 ■ CH2—CH(CH3) • CH< ^ 3 — >- —CH(CH3) • CH2 • COOH
(Naturę, London 131. 438. 25/3. 1933. Liverpool, Univ.) BERGMANN.

David I. Hitchcock, Die Vereinigung einiger Proteine m it Salzsaure. Es werden 
Messungen der elektromotor. Krafte von Zellen des Typs Ag | AgCl | HC1 +  Protein | H 2 
bei 30° durchgefuhrt, u. zwar m it 0,1-m. HC1 u. Gelatine, Edestin, Casein. Aus den 
Messungen folgt, daB jedes Protein eine konstantę Menge H-Ionen zu binden vermag, 
daB es hingegen Cl'-Ionen nicht aufnimmt. Im  Einklang m it F a il e y  (C. 1932. I I .  982) 
folgt weiter, daB der mittlere A ktm tatskoeff. der Salzsaureionen durch die Ggw. des 
Proteins so vermindert wird, daB sein Logarithmus eine lineare Funktion der Protein- 
konz. ist. 1 g Edestin, Gelatine, Casein vermag 13,4-10~8, 9,6-1 0- '1 u. 8,0-10- 1  Aqui- 
valente H +-Ion zu binden. (J . gen. Physiol. 16. 357—6 6 . 1932. New Hayen, Yale 
Univ., School of Med.) B e r g m a n n .

P. Ponthus, Wirkung ultrawoletter Strahlung auf wdsserige Gelatinelosungen. Ver- 
dnderungen einiger physikochemischerEigenschaften. WahrscheinlichePhotolyse. BeiUltra- 
vioIettbestrahlung von Lsgg. isoelektr. Gelatine andert sich der Brechungsindex nicht, 
die elektr. Leitfahigkeit nimmt zu, opt. Dichto <5 u. relative Yiscositat ij/ri0 fallen, das 
Verhaltnis {r)ha—1) l/ó  bleibt prakt. dasselbe. Die Dcutung der Ergebnisse unter 
Annahme einer Dehydratation der Gelatineteilchen oder einer Photolyse wird dis- 
kutiert. (C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 196. 1248—50. 24/4. 1933.) K r u g e r .

Paul Karrer, Lehrbuch der organischen Chemie. 3., umgearb. u. verm. Aufl. Leipzig:
G. Thieme 1933. (XXIII, 922 S.) 4°. Lw. M. 36.—.
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E. Biochemie.
Fr. Axmacher, Die Beeinflussung von Zell- bzw. Organfunktionen durch organische 

Farbstoffe. 1. Mitt. Das Verhalten der motorisćhan Funktion iiberlebender Organe bei 
Einwirkung von VitalJarbstoffen. Folgende Vitalfarbstoffe: Ncutralrot, Toluidinblau 
Methylenblau, Bordeaux, Nilblau, Carmin, Saurefuchsin, Kongorubin u. Trypanblau 
wurden auf ihre Wrkg. auf dio motor. Funktion des isolierten Froschherzens (R. escu- 
lenta) u. des uberlebenden Kaninchendarmes untersucht. Die Wrkgg. der sauren u. 
bas. Farbstoffe wiesen keinen prinzipiollen Unterschied auf. Die wirksamen Konzz. 
der einzelnen Farbstoffe differierten stark, wobei ebenfalls kein Unterschied zwischen 
sauren u. bas. Farbstoffen zu erkennen war. Die einzelnen Farbstoffe zeigten Charakte- 
rist. in ihren Wirkungsbildern. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
170. 39—50. 17/3. 1933. Dusseldorf, Pharmakol. Inst. d. Med. Akad.) Ma h n .

Fr. Axmaclier, Die Beeinflussung von Zell- bzw. Organfunkticmen durch organische 
Farbstoffe. II. Mitt. Uber die Einwirkung einiger organisclier Farbstoffe auf den oxy- 
dativen Oaswechsel uberlebenden Oewebes. (I. vgl. vorst. Ref.) Toluidinblau, Nilblau, 
Saurefuchsin, Methylviolett, Methylgriin, Trypanblau, Trypanrot, Alizarinblau S  u. 
Indigcarmin wurden auf ihre Einw. auf den Sauerstoffyerbrauch yon uberlebenden 
Geweben (Rattennieren) untersucht. Nur Toluidinblau steigerte dio 0 2-Aufnahmc. 
Wurde dic n. Gewcbsatmung durch HCN gehemmt, so erhohten auBer Toluidinblau 
auch Alizarinblau S u. Indigcarmin die 0 2-Aufnahmo, die aber hinter der n. Atmung 
weit zuruckblieb. — Auf eine Modifikation in der Mcssung der C02-Bldg., wobei der
0 2-Verbrauch direkt gemessen wird, wird hingewiesen. (Naunyn-Schmicdebcrgs Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 170. 51—58. 17/3. 1933. Dusseldorf, Pharmakol. Inst. Med. 
Akad.) M a h n .

Marian Irwin, Beziehungen zwischen den Absorptionskoeffizienten und der Ein- 
dringungsgeschwindigkeit ton Farbstoffen in Zellen. Am Modellvers.: Krystallviolett-Lsg. 
Chlf. (=  Zellmembran) — Zellsaft (kiinstlich) wird der EinfluB von KCl auf die Yer- 
teilung u. Eindringungsgeschwindigkeiten von Krystallviolett in die Zellen von Nitella 
gezeigt u. die Ursachen des langsamen Eindringens der Farbstoffe in Ggw. von KCl 
besprochcn. Na-Tannat beschleunigt auch in Ggw. von 0,01-mol. KCl die Eindringungs- 
geschwindigkeit durch die Bldg. eines U. Farbstofftannats. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 
29. 993—95. 1932. New York, Rockefeller Inst. f. Mod. Res.) O p p e n h e im e r .

Marian Irwin, Zellmodelle zur Darstellung verscliiedener Typen von lebenden Zellen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Yerschiedene nicht-wss. Substanzen sind geeignet, das Verh. der 
Zellmembranen zu demonstrieren, wenn sie zwischen einer Farbstofflsg. u. Salzlsgg. 
(kiinstliche Zellsafto) liegen. So gleicht bei verschiedenen Tempp. Chlf. den Nitella- 
zellen, die fur das Eindringen yon Kresylblau einen hohen Temp.-Koeff. aufweisen. 
Nimmt man Anilin  ais Membranmodell, so kann man die Anhaufung von Phenolrot 
in den Zellen der Nierenkanalchen erklaren. Zusatz yon Salicylsdure oder Oleinsdure 
zu Anilin bzw. Chlf. yeriindert das Durchdringungsvermógen fiir die Farbstoffe. (Proc. 
Soc. exp. Biol. Med. 29. 995—96. 1932.) Op p e n h e im e r .

A. Szent-Gyórgyi, Die freie Energie der Milchsaureoxydation. Bemerkungen iiber 
Mafistdbe biologischer Ox-Redoxpotentiale. Vf. schlagt yor, ais Bezugselektrode fiir 
biol. Potentialo die 0 2-Elektrode zu benutzen, weil erstens alle biol. Potontiale danneinheit- 
lich negatives Vorzeichen haben und weil zweitens es (in erster Annaherung) derPotential- 
untorschied gegen diese Elektrode ist, von dem dio Zello ihre Energio schdpft. — Aus 
dem in der C. 1933. II. 73 referierten Arbeit gemessenen Potential des Systems 
Milchsiiure Brenztraubensaure ergibt sich ais Anderung der freien Energie 45,7 cal, 
wahrend aus den Verbrennungswarmen der Wert 46,4 cal folgt. (Hoppe-Seyler’s Z. 
physiol. Chem. 217. 51—53. 15/5. 1933. Szeged, Univ. Inst. f. med. Chem.) K r e b s .

L. K. Wolff und G. Ras, Uber mitogenetische Strahlen. I II . (II. Vgl. C. 1932.
II. 3727.) Beim Losen von NaCl in W., nicht aber beim Losen von Saccharose in W. 
oder von Palmitinsaure in Alkohol sind mitogenet. Strahlen nachweisbar. (Biochem. Z.
259. 210. 1933.) K r e b s .

L. K. Wolff und G. Ras, Uber mitogenetische Strahlen. IV. Uber Sekunddrsirahlung. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Bakteriensuspensionen, Filtrate solcher Suspensionon u. Nuclein- 
siiurelsgg. geben bei mitogenet. Bestrahlung selbst mitogenet. Strahlen ab(Sekundarstrah- 
lung), wie friiher schon GURWITSCH gefunden hatte. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde 
Infektionskrankh. Abt. 1 128. 305— 13. 22/5.1933. Utrecht, Univ., Hygien.Lab.) K r e b s .
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L. K. Wolff und G. Ras, Uber mitogenetische Strahlen. V. Uber die Mełkodik 
zum Nachweis ron Gurwitschstrahlen. (IV. vgl. Y o rst. Ref.) Ausarbeitung der von G ur- 
w i t s c h  angegebenen Methode, die Wrkg. mitogenet. Strahlen durch Best. der Triibungs- 
zunahme von Bakteriensuspensionen zu messen. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infek- 
tionskrankh, Abt. 1 128,314—19. 22/5 .1933; Utrecht, Univ., Hygien. Lab.) K r e b s .

C. Carrie, UntcrsucJtungen iiber Sensibilisierung gegen Ormzstrahlen. Grenzstrahlen 
bewirken in  geeigneter Dosis bei Mausen Haarausfa.il. Die Wrkg. kleiner Dosen kann 
durch Hamatoporphyrin u. Uroporphyrin stark gesteigert werden. (Strahlentherapie 46. 
697—704. 5/4. 1933. Dusseldorf, Hautklin. d. Med. Akad.) K r e b s .

A. Gurwitsch, Bemerkung zur Arbeit i on H. Schreiber und W . Friedrich'. „Uber 
Nachweis und, Intensitdt mitogeneiischer Strahlung. Dio negativen Befunde Yon SCHREI- 
BER u. FRIEDRICH (vgl. C. 1931. I. 2488) erklaren sich dadurch, daB die Y on ihnen 
benutzten Agarhefekulturen im Dunkeln keine mitogenot. Strahlen abgeben. 
(Biochem. Z. 230. 505. 1931.) K r e b s .

W. Kopaczewski, Traitó de biocolloidologie. T. IV. fasć. I. Paris: Gauthier-Villars 1933.
(VIII, 104 S.) Br.: 35 fr.

E ,. E nzym chem ie.
F. F. Nord, Die Kryólyse und ihre Beziehung zum Mechanismus der Enzymwirkung. 

(Vgl. C. 1933. I. 2959.) Mit Hilfe der Kryólyse (vgl. C. 1933. I. 789—91) u. nach- 
folgcnder Messung Y on Oberflachenspannung, Tropfenzahl, Viscositat, elektr. Leit
fahigkeit, kataphoret. , Wanderungsgeschwindigkeit u. Gasaufzehrung wurde nach- 
gewiesen, daB die lyophilen Koli. unter dem EinfluB des Proste a sowohl in Lsgg., ais 
auch in Emulsionen eine irreY e rs ib le  physikal. Veranderung erleiden. Ais Unter- 
suchungsobjekte dienten: Lsgg. bzw. Emulsionen Yon Eialbumin, Gelatine, Gummi 
arabicum, Saponin, Natriumoleat. In  samtlichen, im Yerd. Bereich Y o rg en o m m en en  
Messungen, die Viscositatsbestst. ausgenommen, war bei allen Koli. die Richtung der 
Veranderung gleichsinnig; eine ubereinstimmende, wenn auch nieht gleichsinnige Ver- 
iinderung bei samtlichen Messungen an den konz. Lsgg. konnte nur bei Eialbumin beob- 
achtet werden. — Emulsionen, die m it gefroren gewesenen Emulgatoren hergestellt 
waren, zeigten eine etwas gesteigerte Bestandigkeit gegeniiber Emulsionen, die m it 
ungefrorenen Emulgatoren hergestellt waren. — Da EiweiB nach dem derzeitigen 
Stand unserer Kenntnis nieht nur ais Substanz fiir kryst. Enzyme in Frage kommt, 
so n d e m  auch fiir die Eigg. der sog. Tragersubstanzen Y e ra n tw o r tlic h  ist, so konnen 
diese Befunde ais exakte Beweise der Abhangigkeit der Funktionen eines kolloiden 
Tragers Yon se in em  physikal. Zustand, z. B. dem Dispersitatsgrad, angesehen werden.
— ZurKlarung der in der Literatur sich findenden Angaben scheint die — experimentell 
gerechtfertigte — Annahme geeignet, daB die Wirksamkeit des Enzymsystems um so 
groBer bzw. geringer ist, je  groBer bzw. kleiner die Y eran k o rn d e  Oberflache des „un- 
wirksamen" Teiles ist u. daB demgemaB der Grad der Leistungsfahigkeit des aktiven 
Bestandteiles des kolloiden Enzymsystems Yon der Festigkeit der Bindung zum Trager- 
system abhangt, die im umgekehrten Verhaltnis zum Dispersitatsgrad des Trager- 
systems steht. — Von neuen experimentellen Tatsachen ist folgendes zu erwahnen. 
Mit Gertrud Weiss wurden die Oberflachenspannungsverhaltnisse von Natriumoleat- 
u. Eialbuminlsgg. untersucht, wobei auBer ungefrorenen u. unbegasten Lsgg. auch Lsgg. 
untersucht wurden, die mit Athylen beladen waren, bzw. die bei— 18° gefroren ( 2 Stdn.), 
bei Zimmertemp. aufgetaut u. dann mit Athylen begast waren bzw. die bei —79° ge
froren u. in entsprechender Weise nachbehandelt waren. Die Ergebnisse sind in Kurven 
niedergelegt u. werden ausfuhrlich besprochen. An Stichproben wurde dabei die 
„Gasverzehrung“ ermittelt. Dabei zeigen die gefroren gewesenen Koli. eine erhóhte 
Gasaufnahme, was auf eine Verkleinerung des Teilchenradius u. dementsprechende 
VergroBerung der Oberflache schlieBen laBt. (Ergebn. Enzymforschg. 2. 23—49!. 
1933.) H e s s e .

Otto Warburg und Walter Christian, Uber das gelbe Oxydationsferment. Der 
nach C. 1933. I. 1456 aus dem gelben Oxydationsferment gewonnene krystallin. Farb- 
stoff, dessen Absorptionsspektrum — im Sichtbaren — im wesentlichen m it dem 
Absorptionsspektrum des Fermentes iibereinstimmt, weist nach Trocknen im Hoch- 
Y a k u u m  bei 58° Analysenwerte auf, die am besten zur Formel (C13H 13N40 2)n stimmen; 
es wird aber auch die Formel (C12H 12N40,)n fiir móglich gehalten. Der Farbstoff ent
halt keine Asche, kein Halogen, keinen S. Der Farbstoff sublimiert im Hochvakuum
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(Badtomp. 230°), wobei der F . von 321° (korr.) auf 329° (korr.) stieg. (Bioohem. Z. 
257. 492. 28/1. 1933.) H e s s e .

Otto Warburg und Walter Christian, Ober das gelbe Oxydationsfe.rme.nt. (Vgl. 
C. 1933.1. 1456.) Dio „Wirkungsgruppe“ des gelben Oxydationsfermontes, das mole- 
kularen 0 2 auf Hesosephosphat ubertragt, ist ein griin fluoresoierondcr, in W. 11. Earb- 
stoff. Durch Beliobtung in 1 /2-n. NaOH wird or in einen Farbstoff von ahnliehen spek- 
tralen Eigg. umgewandelt, der in W. wl. ist, aus wss. Lsg. krystallisiert u. im Hoch- 
yakuum unzers. sublimiert. Mit don sublimierten Krystallon dieses Farbstoffes, der 
mit der Earbstoffkomponente des Fermentes nahe verwandt ist, werden die folgenden 
Verss. ausgofiihrt. — Aus Hydrierungsverss. ergibt sich Mol.-Gew. 257 ( ±  5°/0) u. dio 
Formel (C13H 13N40 2)n oder (C12H I2N40,)n . — Bei der alkal. Spaltung entsteht 0,73 Mol 
Hamstoff pro Mol des zers. Farbstoffes. Das lichtelektr. gemessene Absorptionsspek- 
trum  yon Lsgg. des Farbstoffes in CHC13 ha t zwei Banden im tJltrayiolett (270 u. 350 m/i) 
u. eine Bando im siclitbaren Licht (bei 445 m/t). (Biochem. Z. 258. 496—98. 21/2. 1933. 
Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. Zellphysiol.) HESSE.

The Svedberg und Inga-Britta Eriksson, Das Molekulargewichl des neuen Oxy- 
dationsfermentes. Mit der Methode der Ultrazentrifugierung wurdo die Sedimentations- 
konstanto u. das Mol.-Gow. des neuen WARBURGsehen Oxydationsfermentes bestimmt. 
Das reinste (von W iBBURG zur Verfiigung gestellte Praparat) enthielt 2,9% N. Dio 
Sedimentationskonstante, unter Anwendung ultrayioletten Lichts gemessen, betrug
4,4-10- 1 3  (20°, HoO ais Lsg.-Mittol). Aus der Gestalt der Sedimontationskuryen ergibt 
sich, daB das Mol.-Gew. nicht einheitlich war. Der niedrigsto W ert war 28 000, der 
hochste 95 000. Der flachere Verlauf der Kurvo zwischen 50 000 u. 70 000 maclit 
wahrsohoinlich, daB das Praparat ais Hauptmenge eine Substanz m it einem Mol.-Gow. 
in diesem Interyall besitzt. — Das partielle spezif. Vol. der gel. Substanz wurdo zu
0,655 ermittelt. Der entsprechendo W ert fiir EiweiBkorper liogt zwischen 0,735 u. 0,755. 
Der hochmolekulare Tragor der akt. Gruppe des Ferments ist hiemach, in Ubercin- 
stimmung m it dem N-Geh., kein EiweiBkorper. (Naturwiss. 21. 330. 5/5. 1933. 
Upsala.) K r e b s .

I. Banga und A. Szent-Gyorgyi, U ber das Co-Ferment der Milchsaureoxydalion. 
Nach friiheren Verss. yon S z e NT-Gy o r g y i  ist dio Oxydation yon Milchsauro in Horz- 
muskelgewebe an die Anwesenheit einos Co-Eerments gebunden. Bei der Aufarbeitung 
der Co-Fermentlsgg. (Fallung m it Trichloressigsaure, Hg(N03)2, Aceton-Ather, Phos- 
phorwolframsaure) wurde schlieBlieh ein P ikrat erhalten, das sich ais Adenylpikrat 
erwies. Wahrscheinhch ist das Co-Forment monophosphorsaures Adenylnucleotid. 
Mit Muskeladenylsaure oder Adenylpyrophosphorsaure ist jedoch das Co-Ferment 
nicht ident. (Hoppe-Seyler’s Ż. physiol. Chem. 217- 39—43. 15/5. 1933. Szeged, Univ., 
Inst. f. med. Chem.) K r e b s .

I. Banga, K. Laki und A. Szent-Gyorgyi, Ober die Oxydation der Milchsaurc 
und der P-Oxybuttersdure durch den Ilerzmuskel. Milchsiiure wird in Ggw. yon Go-Ferment 
u. einer Dehydrase aus Herzmuskel zu Brenztraubensiiure oxydiert. In  Ggw. von 
Janusgriin oder Neutralrot u. Abwesenheit von 0 2 stellt sich ein reversibles Gleichgcwicht 
ein, dessen Normalpotential E 0 = — 181 mV (potentiometr. gemessen) war. Co-Ferment 
ist nur fur die Rk. Milchsauro — >- Brenztraubensaure, nicht fiir die umgekehrte Rk. 
notig. Die Dehydrase wirkte auBer auf Milchsiiure auch auf Eructosediphosphat u. 
/?-Oxybuttersaure, nicht aber auf yielo andere untersuchto Substanzen. Auch dio 
Oxydation der /? - O xy b u t  te rsau re ist reyersibel. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 217. 
43—51. 15/5. 1933. Szeged, Uniy., Med. Chem. Inst.) K r e b s .

C. Neuberg und O. V. Schoenebeck, Ober Aufteilung der Myrosinase. Mit Hilfe 
der Adsorptionsmethoden lassen sich dio in der „Myrosinase" yorhandene Sulfatase 
u. Glucosidase trennen, so daB kunftig zwischen „Myrosulfatase“ u. „Myrothiogluco- 
sidase“ unterschieden werden kann. Zur Trennung der Enzyme wird Myrosinaselsg. 
mit 0,05% Mercuriacetat yersetzt, wobei ein Nd. erhalten wird, aus dem mit Phosphat 
eine Elution erhalten wird, in der Glucosidase: Sulfatase =  20: 100 ist. Dio Restlsg. 
wurde weiter mit 0,01% Mercuriacetat gefallt, wobei ein nur Sulfatase enthaltender 
Nd. entsteht, wahrend in der Lsg. Thioglucosidase neben etwas Sulfatase yerbleibt. 
(Naturwiss. 21. 404—05. 26/5. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir Bio
chemie.) H e s s e .

Rudolf Weidenhagen, Zur Kenntnis der p-h-Fructosidase. II . Mitt. (I. vgl. C. 1931.
I I . 2168.) Das in der I. Mitt. beschriebene Verf. zur Herst. von jS-A-Fructosidase (mit 
der die Spaltung yon Inulin  (C. 1933. I. 1457) u. des aus Eructoseresten aufgebauten
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Polysaccharides Irisin  (noch tmyeróffentlicht) durchgefuhrt wurde) ist weiter aus- 
gestaltet worden. H ieni ber werden eine Anzahl von Versuchsprotokollen mitgeteilt. 
Prinzipiell besteht das Yerf. darin, daB eine stimulierte u. nach dem Yerf. der fraktio- 
nierten Auto łyse aus Hefe bereitete Enzymlsg. nach Abtrennung der Yorfraktion in 
nahezu quantitativer Ausbeute m it Tannin gefallt wird, daB aus diesem Nd. das Enzym 
m it schwach alkal. Mitteln eluiert wird u. daB schlieBlich aus diesen Eluaten durch 
Acetonfallung feste Enzympraparate erhalten werden. (Z. Ver. dtsch. Zuckerind. 83. 
376—89. April 1933. Berlin, Inst. f. Zuckerindustrie.) H e s s e .

Rudolf Weidenhagen, Zur Spezifitdt der a.-Olucosidase. Yf. yertritt die Auf- 
fassung, daB nur Konst. u. Konfiguration des glucosid. yerknupften Zuckers fu r den 
Spaltungsvorgang durch Carbohydrasen ais solche verantwortlich sind, wahrend der 
glucosid. Paarling nur einen EinfluB auf die Gro Be der Zerfallsgeschwindigkeit ausubt 
(vgl. C. 1933. I. 2261). In  Ubereinstimmung m it dieser Theorie wurde gezeigt, daB 
Rohrzucker von cc-Glucosidase u. yon /J-h-Fructosidase gespalten wird u. daB dieselbe 
a-Glucosidase auch Maltose, Melecitose sowie a-Methylglucosid spaltet. Demgegeniiber 
betont P p.IKGSHEIM (C. 1932. I I .  387), daB in der Takadiastase u. in Auszugen aus 
niedrig gedarrtem Gerstenmalz a-Glusosidase vorhanden sei, die zwar Maltose, nicht 
aber a-Methylglucosid spalten, so daB man 2 Maltasen annehmen musse. Vf. weist 
demgegenuber nochm alsauf fruhereVerss. (C. 1929.1.2312) m it Malz der B yK -G u l d e x - 
W eike hin. Einen weiteren Beweis fur seine Theorie erbringt der Yf. dadurch, daB
a.-Phenolqlucosid durch Takadiastase wie durch Gertenmalzauszug leicht gespalten wird. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 216. 255—59. 3/5. 1933. Berlin, Inst. f. Zucker
industrie.) H e s s e .

Severian Buadze, Fuhrt beim normalen lierischen Organismus korperliche An- 
strengung zum Auflreten vcm Abicehrfermenten, die au f aus Inkreiionsorganen dargestellte 
Siibstrate eingatellt s ind t AnschlieBend an Unterss. von H e is s  u . L e x d e l  (C. 1931.
II. 1589), die nach der interferometr. Methode beim Menschen nach korperliehen An- 
strengungen vorher nicht nachweisbare Abwehrfermentrkk. feststellten, indem be- 
stimmte Inkretionsorgane abgebaut wurden, stellt Vf. entsprechende Verss. bei n. 
Tieren an. Wohl traten dabei im H am  mehr ninhydrinpositive Substanzen auf, doch 
kam es in keinem Fali zum Abbau von Substraten, die aus Inkretionsorganen bereitet 
waren. Auch nach experimenteller Herrorrufung einer Abwehrfermentrk. — durch 
Injektion von hochmolekularem Hodenpepton — blieb die sich ausbildende spezif. 
Rk. durch korperliche Anstrengung unbeeinfluBt. (Fermentforschg. 13. 126— 27. 
Halle a. S., Uniy., Physiolog. Inst.) SCHWEITZER.

Franz Bielschowsky, Eiperimenłelle Studien uber den Nucleinstoffwechsel. 
29. Mitt. Uber die fermenłative Aufspaltung der Eitemucleinsaure mit Nucleołidase 
aus Darm&chleimhaut und iiber ein neues KoMehydrat aus der tieriscfien ifuclein- 
saure. Bei Verarbeitung yon Eiter nach der yon F e u l g e n  fur die Thymus- 
nucleinsaure angegebenen Methodik und fermentatiyer Behandlung (mit Enzym 
aus Darmschleimhaut) nach der in der 27. Mitt. beschriebenen Arbeitsweise wurden 
yier Nucleoside, u. zwar Guanosin, Inosin, Thymosin u. Cytidin(pikia.t) isoliert. 
Es konnte gezeigt werden, daB es sich um Desosyriboside handelt. Damit ist der 
Nachweis erbracht, daB die Thymusnucleinsaure keine organspezif. Verb. ist, sondem 
daB der gleiche Komplex auch in anderen tier. Zellen yorkommt. Vf. yermutet, daB 
alle Zellkeme des tier. Organismus den gleichen Aufbau zeigen u. sich nur durch das 
m it der Nucleinsaure yerknupfte EiweiB unterscheiden. — Auch bei der Eitemuclein- 
saure konnte die in der 27. Mitt. erwahnte N-freie reduzierende Substanz nachgewiesen 
werden. Nahcre Angaben iiber diese Substanz konnen noch nicht gemacht werden; 
es laBt sich auch nicht entscheiden, ob eine Hexo.se oder eine Pentose yorliegt. Die 
Substanz gibt eine starkę Orcinrk.; der Farbstoff laBt sich m it Amylalkohol aus- 
schutteln. Die Diphenylaminrk. nach DlSCHE, sowie die Rkk. nach K i l i a n i , nach 
A n g e l i-R i m i x i  u . m it fuchsinschwefliger Saure yerlaufen negativ. Bei dem Zucker, 
der im Gegensatz zu Thyminose in A., sowie in A. +  A. unl. ist, scheint kein echter 
Aldehyd u. sicherlich keine Desosypentose yorzuliegen. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 210. 134—38. 17/8. 1932. Freiburg i. B., Uniy.) H e s s e .

Franz Bielschowsky und Friedrich Klemperer, Ezperimentelle Studien iiber den 
Nucleinstoffwechsel. 30. Mitt. Uber die fermentative Aufspaltung der Hefenudeinsaure 
mit Nucleołidase aus Darmschleimhaut. (29. vgl. yorst. Ref.) Bei enzymat. Spaltung 
yon Hefenudeinsaure wurden krystallisierte Nucleoside erhalten: Guanosin, Inosin, 
Uridin u. Cytidin (pikrat). Die Isolierung des Hyposanthindesosyribosids bewies,
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daB in dem aus Darmschleimhaut hergestellten Enzympraparat eine Desamidase ent- 
halten ist, welche die in 6 -Stellung stehende Aminogruppe aus dem praformierten 
Adenosin bei intakter Purin-Kohlenhydratbindung abspaltet. Das entsprechendc 
Desamidierungsprod. des Cytosins, das Uracyldesoxyribosid, wurde weder von L e v e n e  
noeh den Vff. gefunden. Die Isolierung von Uridin aus Hefenucleinsaure neben relativ 
geringen Mengen Cytidin beweist, daB sich dic beiden Aminopyridinnucleoside gegen- 
iiber der im Ferm entpraparat enthaltenen Desamidase yerschieden verhalten. Wahrend 
das Cytidindesoxyribosid bei der fermentativen Hydrolyse intakt bleibt, wird das 
cntsprechende Ribosid aus Hefenucleinsaure zum gróBten Teil in Uridin yerwandelt. — 
Auch ohne Zusatz von Ferment wird die Hefenucleinsaure zum Teil in Mononucleotide 
aufgespalten. Hierzu geniigt pn =  8 ,8  u. 37°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 
211. 69—74. 10/9. 1932. Freiburg i. Br., Univ.) HESSE.

James B. Sumner, Krystallisierte Urease. Ubersicht iiber die zur Herst. der 
krystallisiertcn Urease, ais des ersten krystallisiert erhaltenen Enzyms, fuhrenden 
Arbeiten. — Die Befundc yon W a l d s c h m id t -L e it z  u. STEIGERWALDT (C. 1932.
I. 2961) spreehen nicht gegen die Identitat der Urease m it den erhaltenen Krystallen.
(Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 295—301. 1932. Ithaka. Sep.) H e s s e .

James B. Sumner und J. Stanley Kirk, U ber die chemische Natur der Urease. 
Vff. wenden sich gegen die Ansicht yon WALDSCHMIDT-LEITZ u . S t e ig e r w a l d t  
(C.1932.1 .2961), welche die Identitat des Enzyms Urease m it den yon Su m n e r  (C. 1926.
II. 2439) erhaltenen GfofraZiłikrystallen anzweifeln (vgl. auch C. 1932. I. 1796). Yff. 
machen darauf aufmerksam, daB ihre Urease nicht aus iSojamehl, sondern aus Jack- 
bohnenmohl erhalten wurde. Bei Behandlung von kryst. Urease m it Trypsin yerliert 
nach W a l d s c h m id t -L e it z  (1. c.) die Urease nur wenig an Aktiyitat. Vff. bestatigen 
diese Angabe, finden aber, daB dies nur bei Verwendung von yerhaltnismaBig kleinen 
Urcasemengen zutrifft. Bei Verwendung yon gróBeren Mengen Urease yerliert die 
Urease entspreehend don friiheren Befunden der Vff. an A ktiyitat; dies erklart sich 
dadurch, daB die Schutzwrkg. der EiwoiBstoffe in der kleineren Menge Trypsin dann 
auch kleiner ist. Mit gekochtem Trypsin ist der Aktivitatsverlust groBor ais m it akt. 
Trypsin. Es kann daher kein Zweifel sein, daB Trypsin keine bestimmbare Aktiyierung 
yerursacht, sondern daB im Gegenteil dio Urease durch die Trypsinlsg. vor Inaktivierung 
geschiitzt wird. — Hiilt man Urease boi 30° in neutralem Phosphat, so bildet sich ein 
weiBer Proteinnd., wahrend dio Urease gleichzeitig inakt. wird. (In 1 Tag Riickgang 
auf etwa 36°/0.) Inaktivierte Urease wird von Trypsin rasch abgebaut, wobei der Nd. 
in Lsg. geht. — Nach W a l d s c h m id t -L e i t z  wird akt. Urease von Trypsin abgebaut; 
Urease soli yor der Behandlung m it Trypsin mit Sulfosalicylsauro eine deutliche Fallung, 
nach der Behandlung nur eine kaum wahrnehmbare Triibinig gebon. Vff. fanden dagegen 
schon in unbehandelten Ureaselsgg. nur eino kaum wahrnehmbare Triibung. Beriick- 
sichtigt man auch noch das im Trypsin enthalteno EiweiB, so ist die Menge des nach 
Behandlung von Urease m it Trypsin noch dureh Sulfosalicylsiiure fallbaren iibrig- 
blcibenden EiweiBes ziemlich aquivalent der ubrigbleibenden Ureaseaktiyitat. Der 
Befund yon WALDSCHMIDT-LEITZ kann also nicht bestatigt werden. Den Beweis, 
daB Urease nicht yerdrangt wird, haben Vff. durch Vorss. m it Antiurease (SUMNER, 
C. 1932. I I . 2322 und 2323) erbracht. Kaninchenserum, in dem nach Einspritzung 
von Urease sich Antiurease gebildet hat, yerursacht m it Urease boi Yerdiinnung 
1:100 000 eine reichlicho Fallung, bei Verdiinnung 1: 600000 eine schwache Fallung. 
Urease, welche m it Trypsin behandolt wurde, liefert m it dem Serum ebensoviel Fallung 
wie eine unbehandelte Urease; die m it HC1 inaktivierte (mit NaOH neutralisiorte 
u. dann mit Phosphat yersetzte) Urease liefert dagegen keine Fallung. — Urease 
wird durch verd. HC1 leichter zerstórt ais dio Antiurease. — 2%ig. Lsg. von 
Gummi arabicum ist ein besserer Schutzstoff fiir Urease ais die yon WALDDSCHMITZ- 
L e it z  yerwendete Lsg. yon abgobautem Casein, welcho Zusatze von Alanin u. Cystin 
erhalten hat. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 205. 219—30. 1932.) H e s s e .

Ernst Waldschmidt-Leitz und Felix Steigerwaldt, tlber den proieolylischen Abbau 
krystallisierter Urease. Bemcrkungen zu der Arbeit von J . B . Sumner und J . St. Kirk. 
Vff. wenden sich gegen dio K ritik von Su.MXER (vgl. yorst. Reff.) an ihren friiheren 
Verss. iiber die N atur der Urease (C. 1932. I. 2961). Es wird nochmals durch 
nephelometr. Analyse (durch ąuantitat. Erm ittlung des Triibungsgrades bei Zusatz von 
Sulfosalicylsiiure zu der m it trypt. Proteinase aus Pankreas behandelten Ureaselsg.) 
festgestellt, daB der proteolyt. Abbau das Protein der Urease selbst betrifft. Es yer- 
schwinden dabei bis zu S0% der durch Sulfosalicylsaure fallbaren Substanz in der
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kryst. Urease, ohne daB dabei die nreat. Wrkg. eine Abnahme erfahrt. Die kryst. Urease 
is t also kein EiweiBkórper. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 206. 133—36. 1932. 
Prag, Deutsche Techn. Hochsch.) H e s s e .

Joseph Żakowski, Neue Ver suche iiber die Einwirkung von Papain au f Urease- 
prdparate. Auf Grund der Proteolyseyerss. von WALDSCHMIDT-LEITZ u. S t e ig e r - 
w a l d t  (C. 1932- I. 2961) an der krystallisierten Urease von S d h n e r  (C. 1926.
I I .  2439) ha t Vf. seine friiheren Reaultate (C. 1931. I. 3247) von neuen Gesichts- 
punkten aus nachgepruft. Bei Einw. von blausaureaktiyiertem Papain bei ph =  7,0 
tra t  prakt. keine Aktivitatsverminderung der Urease ein. Dagegen ergab sich in den 
gleichen Vers.-Ansatzen bei ph =  4,4—5,5 eine deutliche Schwachung der ureat. 
A ktivitat, welche der proteolyt. Wirksamkeit der Protease parallel lief. Ahnlich wie 
durch HCN lieB sich die Schwachung der Urease durch Papain aktivieren durch H„S u. 
Cystein, die in den verwendeten Konzz. Y ollstandig  unwirksam auf Urease selbst 
waren. Die Untcrschiede, welche zwei Papainpraparate bei der S p a ltu n g  von Gelatine 
zeigten, fandcn sich bei der durch sio veranlaBten Aktivita.tsverminderung der Urease 
wieder. Der Einwand, daB die proteolyt. Wrkg. des Papains nur indirekt m it der 
Ureaseschwachung zusammenhangt, wird experimentell widerlegt. Doch kann eine 
theoret. Deutung des Phanomens, daB die Urease bei pH =  7  t ro tz  b e o b ach te te r  Ei- 
weiBspaltung k e i n e  EinbuBe ihrer A ktivitat durch Protease erleidet, wahrend bei 
pH =  5 proteolyt. Spaltung u. Aktivitatsverminderung parallel gehen, bisher nicht 
gegeben werden. In  diesem Zusammenhang wird die R olle des Enzymtragers naher 
diskutiert. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 202. 249—67. Ludwigshafen, Biolab. 
Oppau d. I. G. Earbenind. A.-G.) WEIDENHAGEN.

Friedrich Franz Nord, Zum Mechanismus der Enzymwirkung unter bes. Beriicks. d. Kryo-
lyse. Stuttgart: Enke 1933. (51 S.) 4°. =  Sammlung chem. u. chem.-techn. Vortrage.
N. F. H. 18. ,M. 4.30; f. Abonn. M. 3.90.

E 3. F flanzenchem le.
P. Casparis und Ch. Fevrier, Ober das Saponin aus Herba Orlhosiphonis. 6 Muster 

verschiedener Herkimft von Blattern der Labiate Orthosiphon stamineus Benth. 
(malaiisch Kumis kutjing) wurden untersucht. Untersucht wurden: W.-Geh., Asche, 
Asehebestandteile, ather. Ol, alkoh. u. wss. Auszug. Aus dem PAe.-Auszuge wurden 
farblose Nadeln, F . 175— 176° (kein Phytosterin) u. geringe Mengen fettes 01 (Gly- 
ceride der Linolen- u. wahrscheinlich auch der Linol- u. Olsaure) isoliert. Das von 
v a n  I t a l l ie  (Nieuw Tijdschrift voor Pharmacie 1886. 2. 69 u. 516) beschriebene u.
O r t h o s i p h o n i n  genannte Glucosid wurde n i c h t  aufgefunden, wohl aber ein 
S a p o n i n ,  fiir das der Name S a p o p h o n i n  vorgeschlagen wird. Durch Hydro- 
lyse wurde dessen Sapogenin, unl. in A., aus Eg. in Nadeln krystallisierend, in geringer 
Menge gewonnen. Zuokerspaltlinge des Saponins sind wahrscheinlich Arabinose u. 
Glucose oder Fructose. — Die bekannte diuret. Wrkg. der Drogo wurde in pharmakol. 
Verss. bestatigt; sie kommt auch der Asche zu, aber nicht in solchem MaBe, daB 
die Asehebestandteile allein ais Triiger dieser Wrkg. der Gesamtdroge angesproehen 
werden kónnten. (Pharmac. Acta Helvetiae 8 . 72—79. 29/4. 1933.) D e g n e r .

Kurt Leupin, Ober Auffindung und Nachweis eines Saponins in Flos Tiliae. 
(Vorl. Mitt.) Aus Lindenbliiten wurde ein Rohsaponin m it noch 7%  Asche isoliert, 
das die charakterist. Saponinrkk. gibt, die Schaumzahl ca. 800 aufweist u. auf Fische 
tox. wirkt. Hamolysevers. noch nicht deutlich positiv. Durch Hydrolyse wurde das 
aus Aceton in langen weiBen Nadelchen krystallisierende Sapogenin abgeschieden. 
(Pharmac. Acta Helvetiae 8 . 70—71. 29/4. 1933. Basel, Univ.) D e g n e r .

Albizzo Curini Galletti, Uber die mogliche Anwesenheit und Verłeilung von Saponin 
in der Gattung „Ranunculus'1. Durch hamolyt. u. lipolyt. Rkk. lieBen sich in ver- 
schiedenen, im Wiesengras yorkommenden Ranunculusarten Saponinę nachweisen. 
(Biochim. Terap. sperim. 18. 341—47. 1931. Moskau.) G r im m e .

Kushal Chand Gulati u n d  Krishnasami Venkataraman, Der Farbstoff des 
Akazienhołzes. D e r a is  3 ,7 ,3 ',4 ',5 '-P en tao x y flav o n  e rk an n te  F a rb sto ff  des A kazienholzes 
(S c h m id  u . T a d r o s , C. 1932. II. 3900; B r a s s  u .  K r a n z , C. 1932. II. 3427) so llte  
m it  d e r V erb . g leicher S tru k tu r  id en t. se in , d ie  B a d h w a r , K a n g  u .  V e n k a t a r a m a n  
(C. 1932. II . 1629) im  Yorigen J a h r  sy n th e tis ie r t h a tte n . D er F . u. d e r  des M ethyl- 
a th e rs  s tim m en  a u ch  uberein , jedoch  n ic h t d e r des P e n ta a c e ta ts . Vff. ste llen  in  tjb e r -  
e in s tim m u n g  m it  d e n  europaischen  F o rsch ern  n u n m eh r fest, daB d as  P e n ta a c e ta t ,  au s



1933. II. E3. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 77

Methanol umkrystallisiert, bei 225° schm. Es oxistiert jedoch noch in einer zweiten, 
in der Mutterlauge verbleibenden oder aus der ersten Eorm durch langsamo Krystalli- 
sation aus Methanol erhaltliehen Modifikation, was w’ohl auf Dimorphie zuriickzufuhren 
ist. Moglicherweise ist die unacetylierte Verb. auch dimorph; sie krystallisiert iibrigens, 
wenn sie durch Entmethylierung oder Entacetylierung dargestellt wird, zuerst mit 
2H 20 . — Die Earbrk. des Akazienholzfarbstoffs m it verd. Lauge ist der des Myricetins 
ahnlich, aber nicht gleich (grungelb bzw. orangefarben). Die Farbanderung ist also 
durch die OH-Gruppen in 3,3',4',5' bedingt. Allerdings gibt auch Gossypetin eine 
iihnliche Rk. (J . prakt. Chem. [N. F.] 137. 53—56. 25/4. 1933. Lahore, Indien, 
Pendschab Univ.) B e r g m a n n .

H. S. Jois, B. L. Manjunath und S. Venkata Rao, Chemische Untersuchung der 
Samen von Psoralea corylifolia, Linn. I. (Vgl. CHOPRA u . Ch a TTERJEE, C. 1929. I.
260.) Die Samen dieser ind. Pflanze werden ais Heilmittel, besonders gegen Haut- 
krankheiten, verwendet. Eine Probe wurde nacheinander m it verschiedenen Losungs- 
m itteln extrahiert u. gab folgende Extrakte: PAe. 10,95, A. 8,80, Chlf. 3,70, Essigester
з,05, A. 8,30%. Priifung auf Alkaloide negativ. Durch Dampfdest. wurde 0,05% 
eines hellgelben, stark aromat, riechenden, fluchtigen Ols erhalten. Ein wss. Auszug 
der Samen ergab dio Ggw. von wenig reduzierenden Zuckern u. viel hydrolysierbaren 
Polysacchariden. Starkę u. Tannin abwesend. Enzymprobe positiv. — Der aus 10 kg 
Samen erhaltene PAe.-Extrakt (1 kg) war ein durikelrotbraunes, viscoses 01 u. setzte 
boi mehrtagigem Stehen 2,5% eines hellgelben, krystallinen Prod. ab. Das dekantierte 
01 bcsaB D .26 0,9692, n D25 =  1,5132, SZ. 19,9, VZ. 117,2, AZ. 96,3, JZ. 96,9, R e ic h e r t - 
MEiszL-Zahl 1,5, unl. Sauren 69,0%, Unverseifbares 27,0%. Die durch Verseifen mit 
KOH, Ausziehen der Seife m it A. (Unverseifbares) u. Zers. mit HC1 erhaltenon unl. 
Sauren enthielten 21,5% Harzsauren. Nach Entfernung dieser besaBen die Gesamt- 
fettsauren Mol.-Gew. 378,6, JZ. 108,4 u. lieferten (nach TwiTCHELL) 78,0% ungesatt. 
Sauren m it Mol.-Gew. 337,0, JZ. 125,7 u. 18,6% gesatt. Sauren m it Mol.-Gew. 294,5, 
JZ. 3,5. — Die stark gefarbten ungesatt. Sauren wurden iiber die Methylester (Kp.j 168 
bis 177°) gereinigt u. gaben dann m it Br wenig Hexabromstearinsaure (F. 183,5°) u. 
reichlich Tetrabromstearinsaure (F. 113—114°). Oxydation m it alkal. KMn04 lieferte 
Di-, Tetra- u. wenig Hexaoxystearinsaure (FF. 130—131, 156 u. 173°). Demnaeh sind 
Ol-, Linol- u. wenig Linolensaure vorhanden. — Auch die wenig gefarbten gesatt. Sauren 
wurden mittels der Methylester getrennt. Isoliert wurden Palmitinsaure (p-Phenyl- 
phenacyl ester, C30H 42O3, F. 94°), Słearinsaure (p -Phenylphenacylester, C32H 460 3, F. 97,5°)
и. Lignocerinsaure ~(p-Phenylphenacylester, C38H 580 3, F. 102°). — Das Unverseifbare 
war dunkelbraun, viscos u. enthielt hauptsaclilich neutrale Harze, gab aber auch die 
Farbrkk. der Sterine. — Das aus dem Ol ausgeschiedene krystalline Prod. (vgl. oben) 
zeigte F. 135° u. lieferte aus verd. A. eine Verb. Cn H 60 3, Psoralen genannt, F. 162°, 
wl. in A., PAe., W. (daraus lange, seidige Nadeln), 11. in A., Chlf., unl. in k., 11. in h. 
NaOH oder Soda, daraus m it Saure unyerandert fallbar. Vielleicht liegt ein Cumarori- 
cumarin vor. (J . Indian chem. Soc. 10. 41—46. Jan. 1933. Bangalore, Central Coli.) Lb.

Axel Jermstad, Ober das Vorhommen von einem hoheren Homologen des Ceryl- 
alkohols in Yogelbeeren. Durch Verseifung eines aus den Fruchten von Sorbus aucu- 
paria L. gewonnenen weiBen, fur wachsartig gehaltenen Kórpers -nTirde eine Yerb. 
C3 ,H70O erhalten. Diese Bruttoformel spricht nach Vf. fiir ein hóheres Homologes 
des Cerylalkohols. F. der Acetylyerb. scheinbar 66—67°. Vorgeschlagen wird der 
Name „ S o r b o l " .  (Pharmac. Acta Helvetiae 8 - 69—70. 29/4. 1933. Oslo, 
U niv .) D e g jt e r .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
Ernst Friederich, Zur Kohlensłoffemahrung der Pflanzen. Vf. weist darauf hin, 

daB bei Arbeiten iiber die Bodenatmung bisher nur die vom Boden abgegebene Kohlen- 
sauremenge beachtet worden ist, die biolog. Vorgangen entstammte, nicht aber die 
atmosphar. Urspmngs. Es ist dies ein rein physikal. Vorgang, namlich dio starkero 
Absorption der Kohlensaure im Boden (groBo Lóslichkeit in W.) u. die starkę Ab- 
hangigkeit dieser Lóslichkeit von Druck u. Temp. Infolge der taglichen Druck- u. 
Temp.-Schwankungen kommt es zu einer ganz erheblichen Abgabe von Kohlensaure. 
(Z. Pflanzenernahrg. Dung. Bodenkunde Abt. B. 12.151—52. April 1933. Berlin.) L u th .

P. W. Wilson, P. Wenck und W. H. Peterson, Eine slatisłische Untersuchung 
uber die Stickstoffestlegung durch Kleepflanzen. (Vgl. C. 1933 .1. 1304.) An Kleepflanzen 
wird die festgelegte N-Menge, die Zahl u. A rt der Knóllchen, Lange des Stengels u.
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der Wurzeln, sowie dio Blatterzahl bestimmt. Es wird Tersucht, die Bcziehungen dieser 
D aten zueinander rechner. festzulegen. (Soil Soi. 35. 123— 43. Eebr. 1933. University 
of Wisconsin.) W. SCHULTZE.

P. W. Wilson, E. B. Fred und M. R. Salmon, Die Beziehung zwischen der 
Kolilendioxydassimilation und, der Aufnahme an elemenlarem Stickstoff in  Leguminosen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Wachstumsverss. auf Agar u. Sand, wobei der Geh. der unigebenden 
Luft an C02 bis zu 0,8 Vol.-% gestoigert wird. Die N-Eestlegung konnte hierdurch 
gesteigerfc werden, doch bleibt sie hinter der gleichzeitigen Zunahme an organ. Sub
stanz zuriick. (Soil Soi. 35. 145—65. Eebr. 1933. Univ. of Wisconsin.) W. S c h u l t z e .

Artturi I. Virtanen und Saara Saastamoinen, Ober die Stickstoffbindung bei 
Erlen (Alnus). Ein Teil von Keimpflanzen von Alnus glutinosa wurde m it zerquetschtcr 
Wurzelknóllchcnmasse von Erie geimpft, der andere nicht; dieser erhielt dafiir aber eine 
Lsg. von NH 4N 0 3. Die geimpften Pflanzen entwickelten sich viel besser u. besafien gut 
ausgebildeto Wurzelknóllchen, dio ungeimpfton iiborhaupt keine. Dio Gesamt-N- 
Menge betrug nach 13 Monaten bei ersteren — also ohne N-Dungung — ca. 300 mg 
jo Erie gegen ca. 150 mg bei letzteren. Da aus den Wurzelknóllchen der Erlo Stickstoff 
in den Boden ubergeht, konnen andere Biiume dadurch N-Nahrung erhalten. (Suomen 
Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 6 . B. 57—58. 15/2. 1933. Helsinki, Biochem. Inst. der 
Stiftung fur Chem. Forschung.) L u t h e r .

Harold H. Walker, Einflup der Kohlensaure au f die Waehstumspause beim Bak- 
terienwachstum. Verss. an Colibacillen in einem nahrstoffarmen Nahrboden (Dolloff). 
Die Waehstumspause, die nach Beimpfung frisehen Nalirbodens stets eintritt, kann 
durch Entfernung der C02 aus der Durchliiftungsluft beHebig verlangert werden. Durch- 
luftung m it C02-haltiger Luft kiirzt dio Waehstumspause ab. C02 ist demnach fur 
das Zellwachstum unbedingt erforderlich, u. die Erage der Waehstumspause kann durch 
das Verh. der C02 orklart werden. (Science, New York [N. S.] 76. 602—04. 1932. 
Yale school of med.) SCHNITZER.

Artturi I. Virtanen und L. Pulkki, Ober die Einwirkung von Agar-Agar au f das 
Wachstum von Aspergillus niger. Wahrend der aus Haferkoleoptilen in Agar uber- 
gegangene Wuchsstoff das Wachstum yon Aspergillus niger nicht beeinfluBte, bewirkto 
ein Zusatz von 0,1%  Agar zu einer naher beschriebonen Nahrlsg. eine Gewichtszunahmo 
der Pilzdecken um 131%. Worauf diese Wrkg. des Agar zuriickzufuhren ist, ist den 
Vff. noch unbekannt. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 6 . B. 58. 15/2. 1933. 
Helsinki, Biochem. Inst. der Stiftung fiir Chem. Eorschung.) L u t h e r .

Frances H. Prissick, Unłersucliung iiber einen filterpassierenden Stamm eines 
Streplococcus, isoliert bei einem Fali von Rindermaslitis. Ein dem gewohnlichen Mastitis- 
erreger ahnlicher Streptococcus passierte Berkefeld N- u. Chamberland L 3- u. L 5- 
Eilter u. wurde in den F iltraten m it dem urspriinglichen unfiltrierten Stamm identi- 
fiziert. E iltrate dieser Organismen lieferten im K-Medium (Beschreibung der Herst. 
im Original) 90% Wachstum, in Niihrbruhe nur 5%- Unbekannt ist noch, ob es sich 
um eine filtrierbare Phase, einen veranderten oder degenerierten Zustand oder eino 
Einw. des Mediums auf dio Bakterienzelle handelt. (Canad. J . Res. 8 . 217—33. Marz. 
1933. Hull, P. Q., Animal Diseases Res. Inst.) GROSZFELD.

Alfons Schloemer, Ober die Tdtigkeil nichtpatlwgener, mineralisclie Sloffe spei- 
chemder Bakterien im  Thermalwasser zu Bad Aachen und Aachen-Burtscheid. I . Ein 
gallertartiger Quellschlamm im Thermalwasser der Kaiserbadąuelle in Aachen enthiolt 
in der Trockenmasse 1000-mal soviel Fe wie das W. — Auch von Ca u. S i0 2 waren 
mehrfache Mengen gespeiehert (Tiitigkeit von Fe-, CaO- u. S i0 2-Bakterien). Eemer 
war eine Speicherung von A1(0H)3 nachzuweisen. (Z. Unters. Lebensmittel 65. 470—76. 
April 1933. Aachen, Techn. Hochsch.) GROSZFELD.

Carl Neuberg und Ernst Simon, Dismuiation des Olyozals. Bei 37° in Ggw. von 
CaC03 m it frischer Ober- oder Unterhefe, Saft oder Acetonpraparat von Erbsenkeim- 
hngen, Lcbersaft oder -brei bzw. Nierensaft digeriertes Glyozal (I) verschwand in Verss. 
m it tier. Fermentmaterial innerhalb 16 Stdn., in den anderen Verss. in 1—4 Tagen 
vo)lstandig, u. es wurdo dureh innere Dismutation Glykolsaure (II) gebildet, die in einer 
Ausbeute bis 62% ais glykolsaures Ca isoliert werden konnte. Zur Isolierung von II 
wurdo das zentrifugierte Rk.-Gemisch m it K 2C03 umgesetzt, durch Zusatz von A. 
von Verunreinigungen befreit u. die alkoh.-wss. Lsg. nach Einengen u. Ansauem mit 
H 3P 0 4 m it A. estrahiert. Aus dem E xtrak t wurdo II m it Pb-Subacetat gefallt, der Nd. 
m it HoS zers., u. II in das Ca-Salz ubergefuhrt. — Zur quantitativen Best. von I wurdo 
das Bis-2,4-dinitrophenylhydrazon, C14H 10N8O8 (HI), dargestellt durch Yersctzen einer
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l°/0ig. Lsg. yon I  m it uberschiissiger h. salzsaurcr Lsg. von 2,4-Dinitrophenylhydrazin. 
Nach Umkrystallisieren aus Pyridin +  Eg. sowio Nitrobenzol orangerote Nadeln yom 
F. 318°. III ist in W. u. k. A. unl., in h. A. kaum 1., gibt m it alkoh. KOH die fiir Di- 
nitroosazone charakterist. Blaufarbung. — Bei der Titration yon I  m it Permanganat 
entsteht Amt.ismsav.re. entsprechend der Formel: HOC-COH -j- O +  H 20  =  2 HCOOH. 
(Biochem. Z. 256. 485—91. 29/12. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir 
Biochemie.) K o b e l .

E 6. T ie rp h y s io lo g ie .
Michel Polonovski, Paul Boulanger und Gaston Bizard, Das Freiwerden von 

Ammoniak {Ammoniakphanerosis) im Pankreas. Bereits friiher war festgestellt worden, 
daB nach einer Einspritzung von Ammoniumcarbonat in eine Vene der Peripherie der 
Ammoniakgeh. des Blutes in der Nierenyene erhcblich hóher ist ais in der Arterie, 
daB also in der Niere Ammoniak aus einer unbekannten Zwischcnverb. freigcmacht 
wird. Es zeigte sich nun, daB das Blut der Pankreasvene ebenfalls mehr Ammoniak 
enthalt ais die Arterie, u. daB diese Differenz nach Injektion von Ammoniumsalz in 
eine periphere Vene besonders hoch ist. Der NH 3-Geh. des Pankrcassaftes steigt an, 
aber diese Steigerung ist nieht erheblich. — Die „Ammoniakphanerosis" ist also eine 
Erscheinung, die nieht auf die Niere beschriinkt ist. (C. B. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 
1147—49. 10/4. 1933.) W a d e i i n .

A. Ogata und Y. Ito, Untersucliung des mannlichen Sexualhormons. I II . Mitt. 
Uber Auswertung des mannlichen Sexualhormons nach der Hahnenkamm-Metliode (I). 
Eine neue Metliode zur Ausmessung des Hahnenkamm-Wachstumskoeffizienłen. (II. 
vgl. C. 1933. I. 2714.) Der Hałmenkamm wird in yerschiedenen Richtungen aus- 
gemessen u. die nach Zufuhrung des mannlichen Sexualhormons einsetzende Langen- 
zunahme jeder Strecke festgestellt. Ein Vieleck, dessen Begrenzung im Original nach- 
zulesen ist, ist zur Verfolgung des Kammwachstums besonders geeignet. Die GroBen- 
schwankungen dieses Vieleckes geben einen genaueren Test ab ais dio Planimetrierung 
des ganzen Kammes. (J. pharmac. Soc. Japan 53. 39—45. Marz 1933 [Orig. dtsch.]. 
Tokio, Med. Fak., Pliarm. Inst.) W a d e iin .

H. L. Fevold, Uber die chemischen Eigenscha.ften der Oiarial- und der gonadotropen
Hormone. tlbcrsicht. (J . chem. Educat. 10. 174—79. Marz 1933. Madison, Univ. of 
Wiseonsin.) WADEHN.

Guy Frederic Marrian, Fortschritte in  der Chemie und in der biologischen Aus- 
■werlung des Ostrins. t)bersicht. (Physicol. Rey. 13. 185—221. April 1933. London, 
Univ. Coli., Dep. of Physiol. and Biochem.) WADEHN.

Ludwik Gross, Zur Frage des Einflusses der Hypophysenvorderlappengeschlechts- 
hormone auf das Tumorwaclistum bei Mausen. Vf. ha t bereits vor 2 Jahren trans- 
plantable Mausesarkome m it Vorderlappensexualhormon behandelt. Dio Dosierung 
war sehr yiel niedriger ais bei H. ZONDEK; unter diesen Bedingungen war eine leichte 
Begiinstigung des Tumorwachstums festzustellen. (Z. Krebsforschg. 38. 289—90. 16/1. 
1933. Krakau, Univ., Patholog.-anatom. Inst.) WADEIIN.

Alezander Hynd und Dorothy Lillie Rotter, Weilere Beobachtungen iiber die 
Verleilung von Fett und Glykogen nach subcutaner Injektion ton Eztrakten des Hypo- 
physenhinterlappens. Dio subcutane Injektion yon Pituitrin erzeugt bei kohlehydrat- 
reich gefutterten R atten ein Absinken des Leberglykogens innerhalb der 5 ersten Stdn. 
nach der Injektion; es folgt ein Anstieg m it einem Maximum um die 18. Stde. Das 
Muskelglykogen steigt in den ersten 5 Stdn. nach der Injektion auf das Doppelto u. 
bleibt wenigstens 24 Stdn. auf dieser Hóhe. Der Effekt ist also derselbe wie bei 
Pitressin. Die durch Pituitrin erzeugte Fettinfiltration der Leber ist aber erheblich 
geringer ais bei Pitressin. Nach Injektion einer kiinstliehen Mischung gleicher Voll. 
yon Pitressin u. Pitocin kommt es sogar uberhaupt nieht mehr zur Fettinfiltration der 
Leber, u. der Anstieg des Leberglykogens erfolgt nur in geringem Umfange. Pitocin 
wirkt also auf Leberfett u. Glykogen antagonist. zu Pitressin, eine Erscheinung, die 
bisher zu wenig beobachtet worden ist. (Vgl. auch C. 1933. I. 1315.) (Biochemical
J . 26. 1633—39. 1932. Univ. of St. Andrews, Dep. of Physiol.) W a d e iin .

M. Poumailloux, Ist die Ezistenz eines Nebennierenrindenhormons gesichertl 
Die Griinde, die fiir das Yorhandensein eines Rindcnhormons der Nebenniere yorliegen, 
werden angefiihrt. (Semana med. 40. 851—54. 9/3.1933. Paris, Fac. de Med.) W a d e iin .

Harold Rosenblum, R. G. Hahn und S. A. Levine, Uber die Herzmrkung des 
Adrenalins bei experimentellem Hyper- und Hypothyreoidismus. Bei n., hyper- u. hypo-
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thyreoiden Kaninchen wurde die Wrkg. des Adrenalins auf das Herz cardiograph. fest
gestellt. Die Herzen hyperthyreoider Kaninclien waren gegen Adrenalin erheblich 
empfindlicher ais die Herzen n. oder hypothyreoider Kaninchen; sehon naeh kleinen 
Dosen, dio bei den anderen Tieren am Herzen keine Storungen auslosten, kam es zu 
paroxysmalen Tachycardien u. zu aurikularen Zuckungen. (Arch. internal Med. 51. 
2 7 9 —89. Febr. 1933. H arvard Med. School, Med. Clin. of the Peter Bent Brigham Hosp., 
Dep. of Med.) W a d e h n .

Gerald G. Woods, Victor E. Nelson und Erwin E. Nelson, Die Wirkung kleiner 
Dosen Ergotamin auf die Kreislaufwirkung vcn Adrenalin. Bei anasthesierten, vago- 
tomierten Hunden heben kleine Dosen von Ergotamin (0,1 mg) die nach Adrenalin 
(0,00005—0,0001 mg) eintretende Konstriktion im Splanchnikusgebiet auf; die Blut- 
drucksteigerung bleibt trotzdem bestehen. Dieser Blutdruckanstieg ist eine Folgę zum 
Teil der Herzstimulation, die erhalten bleibt, zum Teil der Vasokonstriktion in der 
H aut u. in den Sch]eimhŚ.uten, dereń GefaBe gegenuber der Ergotaminparalyse wider- 
standsfśihiger sind ais die GefaBe der Eingeweide. Die Wrkg. des Adrenalins auf die 
Blutverteilung u. auf den Blutaustausch zwischen den einzelnen Organsystemen des 
Korpers erscheint groBerer Beachtung wert ais die vom Adrenalin ausgehende blut- 
drucksteigernde Wrkg. (J .  Pharmacol. exp. Therapeutics 45. 403— 18. 1932. Univ. of 
Michigan, Dep. of Materia Med., Pharmacol. Lab.) WADEHN.

I. Abelin, U ber den EinflufS des hoher jodierten bzw. bromierten Schilddriiseneiweipes 
auf den Stoffwechsel. (Vgl. C. 1933. I. 447.) Fiir den Grad der Wirksamkeit eines 
Schilddriisenpraparates ist der Geh. an Thyroxin nicht allein ausschlaggebend; von 
besonderer Wichtigkeit ist das gegenseitige Verhaltnis zwischen dem Thyroxin u. den 
iibrigen J-Fraktionen, von denen das Dijodtyrosin eine der wichtigsten ist. Es wurde 
die Wirksamkeit solcher Schilddriisenpraparate auf den Stoffwechsel von Ratten 
gepruft, die durch kiinstliche Jodierung zum Teil bis auf das 10-fache des naturlichen 
J-Geh. an J  angereichert worden waren. Die Jodierung erfolgte durch Zugabe von in 
CHC1, gel. J  auf eine Suspension von Schilddrusentrockenpulver (Thyraden, K n OLL) 
in CHC13, der dio berechnete Menge Pyridin zugesetzt war. In  entsprechender Weise 
wurden bromierte Prodd. durch Einw. von Br auf Schilddriisenpraparate erhalten. 
Dio an J  angereicherten Praparate waren weniger tox. ais die urspriinglichen Schild- 
drusenpulver u. beeinfluBten den Gnmdumsatz nieht so stark wie diese. Noch aus- 
cesprochener war diese Hemmung bei den gebromten Schilddrusenpraparaten. Die 
Herabsetzung der Schilddrusenwrkg. diirfte insbesondere dem neu gebildeten Dijod- 
tyrosin u. Dibromtyrosin zuzusclireiben sein. (Biochem. Z. 257. 213—20. 18/1. 1933. 
Bern, Univ., Physiol. Inst.) W a d e h n .

W. T. Salter, J. Lerman und J. H. Means, Die calorigene Wirkung von Thyrozin- 
polypeptid. Ein nach der Methode von HARINGTON gewonnenes Thyroxinpolypeptid 
mit 49% J  zeigte bei Myxodematósen bei peroraler oder intraven6ser Verabfolgung an- 
nahernd die gleiche umsatzsteigernde Wrkg. Diese t)bereinstimmung wurde sowohl bei der 
Verwendung einer einmaligen groBen Dose ais auch bei mehrfachen kleinen Dosen erzielt. 
Die intravenose Injektion von Thyroxin hatte dieselbe calorigene Wrkg. wie Thyroxin- 
polypeptid, wenn die angew'andte Gesamtjodmenge gleich war. (J. clin. Invest. 12. 
327—34. Marz 1933. Boston, Thyroid Clin. of the Massachusetts Gener. Hosp.) W a d e h n .

John Eager Howard und Agnes De Lawder, Krystallisiertes Insulin  bei der 
Behandlung von Diabełes melliius. Das krystallisierte Insulin ergab in aquivalenten 
Dosen denselben therapeut. Effekt bei Diabetes mellitus wie die bisher verwandten 
Handelspriiparato des Insulins. (Buli. Johns Hopkins Hosp. 52. 173—78. Marz 1933. 
J o h n s  H o p k in s  Univ. and Hosp., Dep. of Med. and Pharmacol.) W a d e h n .

K. Shirley Smith, Insulin und Olucose bei der Behandlung von Herzleiden mit 
besonderer Beriicksichtigung von Angina pectoris. Der Zusammenhang zwischen Angina 
pectoris u. ungenugendem Kohlehydratstoffwechsel des Herzens wird besprochen. Es 
wird iiber 6 Falle von Angina pectoris berichtet, die m it Insulin +  Glucose erfolgreich 
behandelt w'urden. (Brit. med. J .  1933. I. 693—96. 22/4. London, Charing Cross 
Hosp.) . W a d e h n .

Rudolf Sturm, t)ber die karrelative Eegulation organischer und anorganischer 
Bestandteile des Venenblutes bei krankhaften Zustdnden. Die an 61 bzw. 34 Kranken 
angestellten Parallelbestst. von Na, K , Ca, Cl, P, Milchsdure, Acetonkórpem, Phenolen 
u. C02 zeigten folgende Resultate: Der Na-Wert ist stets wichtig, aber nicht immer 
allein bestimmend fiir die Blutrk. Milchsaure, Acetonkorper u. Phenole steigen mit 
Saurerwerden des Blutes an u. wirken bei starker Yermehrung akt. sauemd auf das
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Blut-pn. Dagegen nimint C02, ausgenommen den Fali des dekoinpensierten C02- 
Oberschusses, m it Saurerwerden des Blutes ab. Dekompensierter C02-t)bcrschuB 
wirkfc ebcnfalls akt. saucrnd auf das Blut-pn. Das zur Neutralisation organ. Sauren 
(mit Ausnahmo der Kohlensaure) vcrfiigbaro Alkali in Form des Na, das (reduzierte) 
Anionendefizit, ist in patholog. Fallen erhólit. Das zur Neutralisation der Kohlensaure 
Yerfiigbaro Na, die Alkalireserve, ist am hoclisten bei n., sehr klein bei patholog. saurem 
u. der Norm nahekommend bei patholog. bas. pn. Somit ist die patholog. saure Rk. 
des Blutes in erster Linie eine Folgo des tlberschusses organ, saurer Substanzen, die 
patholog. bas. Rk. dagegen eine Folgę von AlkaliiibcrschuB bei n. Goli. an sauren organ, 
u. anorgan. Substanzen. Bei einer gróBeren Zahl der untersuehten Kranken war jedoch 
n. Siiurc-Basengleichgewicht im Venenblut erhalten, so daB anzunehmen ist, daB wie 
beim Gesunden, auch beim Kranken eine Regulation des Venenblutes im Geh. an 
organ. u. anorgan. Substanzen mit dem Ziel n. Blutrk. wirken muB. (Naunyn-Schmiedc- 
bergs Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 169. 633—54. 2/3. 1933. MUnchen, I. Med. 
Klin.) Ma h n .

R. Gottlieb, Die Wirkung des kolloidalen Thoriums au f das Blutbild. Die Injektion 
yon solchen Dosen Thoriumdioxyd, dio fiir Róntgenkontrastzwecke erforderlich sind, 
h a t auf das rote Blutbild keinen Einflufi; die nach der Einspritzung einsetzende Leuko- 
penie u. die darauffolgende Leukocytose sind nicht gróBer, ais sie immer nach der In- 
jektion kolloidaler Substanzen in den Blutstrom zu beobachten sind. (Canad. med. Ass. 
J .  28- 496—97. Mai 1933. Montreal.) W a d e h n .

Gunter Wallbach, Uber die Einwirkung von Thorium X  auf die Leukocyten- 
kultur des Menschen, mit besonderer Beriicksichtigung der entsprechenden Benzolimrkung. 
Thorium X bewirkt an Kulturen menschliclier Leukocyten eine Hemmung des Wachs- 
tums u. der Aus wanderung sowie Absterbeerscheinungen; Bzl. ruft derartige Wrkgg. 
nicht hervor. (Strahlentherapie 46. 675—96. 5/4. 1933. Berlin, I. Med. Klinik d. 
Univ.) K r e b s .

Comelius A. Hospers, Die Wirkung verschiedener andsthesierender Mittel auf 
den Cholesterin- und ZuckergeJialt des Blutes. Anhaltende Betaubung m it A. fiihrt bei 
Hunden u. Kaninchen zu einer Hypercholesterinamie, die in 60—90 Min. ihren Hóhe- 
punkt erreicht u. dann — bei weiterer Narkose — in 4—5 Stdn. zu n. Werten zuriiek- 
kelirt. Wiihrend der ganzen Dauer der Chloroformnarkose steigt das Cholesterin im Blut 
langsam, aber stetig an. In  der A.-Narkose ist auch der Blutzucker, u. zwar etwa dem 
Anstieg des Cholesterins entsprecliend, erhoht. CHC13, Athylcn u. N20  steigern den 
Blutzucker nicht starker, ais durch die unvermeidliche Erregung des Tieres zu erkliiren 
ist; die Hypercholesterinamie nach Athylen u. N20  lialt sich in denselben Grenzen. 
Athylen u. Stickoxydul seheinen in ihrer Wrkg. inehr physiolog. zu sein ais Chlf. u. A. 
(Arch. Surgery 26. 909—22. Mai 1933. Chicago, Univ. of Chicago, Dep. of Pathol.) W a d .

Gladys Annie Hartwell, Wachstum und Fortpflanzung bei synthetischer Nahrung.
III . Eine Bemerkung iiber die Fette. (II. vgl. C. 1928. I. 1677.) Bei Verabreichung eines 
Futtergemisches von Casein, Kartoffelstarke, Salzgemisch, Hefeextrakt u. Lebertran 
konnte durch Zulage von Schinkenfett, Speck oder Margarine bei R atten ein besseres 
Wachstum erzielt werden ais durch Zulagen von Butter, Rindertalg, Hammeltalg oder 
01ivenol. Eine Fortpflanzung erfolgte bei Zulago von Schinkenfett oder Speck nicht. 
Mit keinem dieser Futtergemische wurde maximales Wachstum erreicht, u. die Fort
pflanzung war mangelhaft. Die Jungen starben hiLufig 1—2 Tage nach der Geburt, 
u. die Aufgezogenen waren von geringem Gewicht. Der Allgemeinzustand der mit 
diesen Futtergemischen ernahrten R atten war gut m it Ausnahme von einem eharak- 
terist. Haarausfall. (Biochemical J . 27. 146—50. 1933. Kensington, Kings Coli. House
hold u. Social Science.) S c h w a ib o l d .

Hans Seel, Weitere Untersuchungen iiber die cltemische Natur des antixerophthal- 
mischen Vitamins A . (Vgl. C. 1931. I. 2895.) Der Vitamin-A-Geh. sowio cinige chem. 
Eigg. yerschiedener Hai- u. Dorschtrane wurden festgestellt, ersterer colorimetr. u. 
biol. Ferner wurden dio Vitamin-A-Gehh. der Leber von Dornhai, Heringshai, Grundhai 
( Se l ach i i ) ,  Steinroche, Glutroehe (B a to id e i) ,  Seeteufel u. Kattfisch sowie yon ver- 
sebiedenen Fraktionen (Chlf.-, PAe.-, Hexanextrakte) colorimetr. u. biol. bestimmt. 
Der A-Geh. derTrane war sehr wechselnd (1— 1/100 mg), u. die Ergebnisse der colorimetr. 
bzw. der biol. Unterss. stimmten weder beim unbehandelten Tran, noch bei den F rak
tionen (Unyerseifbares u. a.) uberein. Der A-Geh. der Lebern sehwankte yon 0,01 bis
0,00001 g. Auch hier war keine Ubereinstimmung des colorimetr. Ergebnisses m it 
dem durch den biol. Vers. festgestellten A-Geh. zu erhalten. Der A-Geh. von Griin- u.

XV. 2. 6
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Braunalgen, die von einigen dieser Fische aufgenommen werden, ist Y erh a ltn ism a fiig  
gering. Vergleichende Untersa. der SbCI3-Rk. m it Carotin, Lebertran u. O.-cyehole- 
sterinfraktionen versehiedener Herst. ergaben ebenfalls keine eindeutigen Hinweise 
fiir die Spezifitat dieser Rk. (Farbrk. u. Absorption). Die A cylderiY Y . von gereinigten 
Vitaminkonzentraten ergaben m it SbCl3 keine Blaufarbung, waren aber in Mengen 
von 0,1 bis 0,01 mg antixerophthalra. wirksam. (Z. Yitaminforschg. 2. S2—93. April 
1933. Hamburg-Eppendorf, Inst. f. klin. Pharmakol.) Sc h w a ib o l d .

F. W. Fox, Eine Untersuchung uber die Yitamin-A-Resene in  der Leber von ein- 
geborenen Minenarbeitem. Es wurden die Organe von an Pneumonie bzw. durch Un- 
falle Umgekommenen colorimetr. untersucht (44 bzw. 19 Falle). Auf Grund der Er- 
gebnisse wird angenommen, daB die geringeren Konzz. von Yitamin A, die in  den 
Organen von an Pneumonie Gestorbenen gefunden wurden, schon Y or Beginn der Er- 
krankung vorhanden u .  n ic h t  d u rc h  die Krankheit selbst Y e ru rs a c h t waren. Es ist 
daher wahrscheinlich, daB diese geringeren Konzz. n ic h t  unmittelbar fur e in e  Infektion 
pradisponiert haben, daB sie aber auf einen in diesem Zusammenhange bedeutungs- 
yollen schlechten Emahrungazustand schlieBen lassen. (Lancet 224. 953—55. 
6/5. 1933. Johanneaburg, South African Inst. Med. Res.) S c h w a i b o ld .

H. Steenbock und Inez M. Schrader, Fettlosliche Yitamine. X X X II. Uber die 
Yerteilung ton Vitamin A  in  der Tomate und die Stabilitdt von zugefugtem Yitamin D. 
Ubersicht der Literatur betreffend den Vitamingeh. der Tomate. In  zahlreichen Verss. 
an R atten  wurde festgestellt, daB Tomatenmark, das frei von Sehale u. K em  war, etwa 
32-mai soviel Yitamin A enthalt ais das klare gelbe Serum. Da nun das Tomatenmark 
auBer A auch bernerkenswerte Mengen an C enthielt, jedoeh einen geringfugigen Geh. 
an Vitamin D, wurden Verss. gemacht, das Mark in dieser Hinsicht zu Y erY o llstan d ig en . 
Es wurde bestrahltes Ergosterin zugefugt (pn des Tomatenpraparates =  5,77) u. fest
gestellt, daB sowohl nach Sterilisation wie nach Aufbewahrung bei 37° nach 13 Monaten 
die W irksamkeit erhalten blieb. (J . Nutrit. 4- 267—79. Madison, UniY., Lab. Agri- 
cult. Chem.) ScffWAIBOLD.

Alfred F. Hess, Charles E. Bills, Mildred Weinstock und Miriam Imboden. 
Zur Frage nach der Synthese des anłirachitischen Vitamins durch den Stockfisch. Yers.- 
Tiere, die Eingaben Y o n  Ergosterin per os erhielten, zeigten keinen hoheren Geh. an 
Vitamin D in der Leber ais Tiere ohne solche Zulagen. Verss. m it Injektion Y o n  Ergo- 
aterin intramuskular hatten das gleiche Ergebnis. Eine Umwandlung Y on Ergosterin 
in Vitamin D durch den Fiach erfolgte demnach unter den Vers.-Bedingungen nicht. 
(Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 1227—28. 1932. Columbia UniY., Coli., Physicians u. 
Surgeons, Dep. Pathol.) S c h w a i b o ld .

Vera M. Templin und H. Steenbock, Yitamin D und die Erhaltung des Calciums 
im  erwachsenen Organismus. I I .  Die Wirkung vcm Y itam in D  au f die Erhaltung des 
Calciums bei ausgewachsenen Ratten mil calciumarmer Futierung. (I. Ygl. C. 1932. II. 
1467.) Ausgewachsene weibliche R atten  wurden etwa 8 Monate lang bei Ca-armer 
Em ahrung gehalten. Das F utter enthielt 0,058% Ca u. 0,28% P. Vergleichstiere 
erhielten das gleiche Futter, das aber ultraviolett bestrahlt worden war. Die erste 
Gruppe zeigte betrachtlichen Gewichtsverlust, u. der Ca-Spiegel des Blutes war etwas 
emiedrigt, ohne daB sich Tetanie bemerkbar machte. Der Aschegeh. der Feinur- 
knochen war um 10% Yerringert. In  der zweiten Gruppe war der Gewichtsverlust 
wesentlich geringer, der Ca-Geh. des Blutserums war erhóht, die Parathyreoidea war 
Yon n. GroBe, der Verlust an Knochenasche war nur 6,5%. Ea wird aus den Ergebnissen 
geschlossen, daB Vitamin D auch fiir den erwachsenen Organismus Yon entsprechender 
Bedeutung ist. (J . biol. Chemistry 100. 209—16. Marz 1933. Madison, UniY ., Dep. 
Agric. Chem.) S c h w a ib o l d .

Vera M. Templin und H. Steenbock, Vitamin D und die Erhaltung des Calciums 
im erwachsenen Organismus. I II . Die Wirkung ton Yitamin D auf die Zdhne bei der 
Ratte. (II. Y g l .  Yorst. Ref.) E in Futtergemisch, das bei weiblichen R atten  wahrend 
der Lactation einen n. Aschegeh. der Knoehen nicht aufreclit erhalten konnte (Gelb- 
mais 137, Olkuchen 29, Roheasein 10, Alfalfa 4, Knochenasche 2, NaCl 1, Trockenhefe 9, 
Magermilchpulver 72, B utterfett 28), fuhrte nicht zu einer JlineralYerarmung der 
Schneidezahne. Bei langdauernder Futterung m it sehr Ca-armem Futtergemisch 
(Gelbmais 79, Weizenglutin 20, NaCl 1) konnte eine n. Zus. der Zahne (oder Knoehen) 
auch ohne die Belastung der Fortpflanzung nicht aufrecht erhalten werden. Zufugung 
von Vitamin D (Bestrahlung des Futtergemisches) allein erzielte einen fast Yollstandigen 
Schutz gegen solche Mineralyerluste, wie chem. u. histolog. Unterss. ergaben. Absol.
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Schutz yerhinderte offcnbar dio iiuBerst nicdrigo Ca-Zufuhr. (J. biol. Chemistry 100. 
217—24. Marz 1933.) , S c h w a ib OŁD.

Nathaniel Sampson Lucas, Uber die Bildung von Vitamin J) aus Ergosterin 
durch die Haul der lialte mittels Beslrahlung. Emo alkoli. Lsg. von Ergosterin wurde 
unter AusschluB von 0 2 u. sonstigen geeigneten Bedingungcn mit Ultrayiolettlicht 
dureb dio Epidermis einer 1 Tag alten K at to bestrablt. Dio Epidermis wurde in oinor 
Dicke abprapariert (duroh Erhitzen), daB dio Hautcapillaren bis auf einen Abstand 
von der Dicko von 2 Zellschichten orreioht wurdon. Dio spektrograpli. Unters. der 
Ergosterinlsg. yor u. nach der Bestrahlung ergab eine Veriindcrung des Absorptions- 
spektrums, die dio Bldg. von Vitamin D beweist. Die biol. Priifung der Lsg. nach der 
Bestrahlung ergab eine antirachit. Wrkg. entspreohend 500 internationalen l)-Einheiton 
pro rag Ergosterin (reines Calciferol enthiilt 400 000 Einheiten pro mg). (Bioehemical 
.). 27- 132—35. 1933. London, Lister Inst., Div. Nutrit.) Sc iiw a ib o l d .

Dorothy W. Asher und James H. Jones, Ober die Wirkung von bestrahllem 
Ergosterin auf Ratten nach Entfemung der Paralhyreoidea. Ratten, denen im Alter 
yon 50 oder 75 Tagen die Paratliyreoidea entfernt wurde, zeigten boi entsprechender 
Ernahrung ohno Zulagen von bestrabltem Ergosterin im Alter von 150 Tagen keine 
Untersehiede im Trockensubstanz-, Fett- u. Asohegeh. der untersuchten Knochen gegen- 
uber den Kontrollticren. Der Ca-Geh. der Vers.-Tiore war gegen Ende dea Vors. etwas 
geringer ais n. 8 von 21 Tieren zeigten andere Folgeerscheinungen von Parathyreoid- 
ektomio wio Tetanie, Schwache, Steifheit der Hinterbeine u. Waehstumshommung. 
3 Tiere starben wahrend der Vers.-Zeit. Parathyreoidektomierte Tiere, die eine Zulage 
einer Lsg. von bestrahltem Ergosterin (1000 D) in einer Menge von 1% des Futters 
erhielten, zeigten ebenfalls einen untern. Ca-Geb. des Blutes, nur 2 yon 21 Tieren zeigten 
Schwache u. Gewichtsverlust, keines der Vers.-Tiere starb oder zeigte Tetanie. (J . biol. 
Chemistry 100. 333—41. Marz 1933. Philadelphia, Univ., School Med., Dep. Physiol. 
Chem.) SCHWAIBOŁD.

Martin Schieblich, Uber den Einflufi der Zusammensetzung des Nahrbodens auf 
die Vitamin-B-Bildung durch Bakterien und die Synthese dieses Vitamins durch Bad. 
lactis aerogenes Escherich wid Vibrio alcaligenes (Petruschky) L . et N . (Vgl. C. 1931.
II . 405.) Durch entsprechende Futterungsyerss. an R atten wurde festgestellt, daB 
durch Yerbesserung des vitamin-B-freien Nahrbodens eine erhebliche Steigerung des 
B-Bildungsvermógens von Bac. mycoides Fliigge u. Bad. prodigiosum (Ehrenberg) 
Lehm. u. Neum. erzielt wird, jedoch so, daB die auf dem einfacheren Nahrboden bestehen- 
den Untersehiede in der Yitamin-B-Syntheso deutlich erhalten bleiben. B ad. lactis 
aerogenes Escherich bildete auf dem yerbesserten traubenzuckerhaltigen, B-freien N ahr
boden ahnliche Mengen von Vitamin B wie Bad. prodigiosum. Bei Ersatz des Trauben- 
zuckers durch Stiirke sank die Menge des gebildeten Vitamin B betrachtlich ab. Yibrio 
alcaligenes (P e t r u s c h k y ) L. ot N. zeigte auf dem yerbesserten Nahrboden ein ahnliches 
B-Bildungsvermogen wie Bac. mycoides. (Biochem. Z. 259. 19—26. 28/2. 1933. Leipzig, 
Uniy., Tierphysiol. Inst.) S c h w a ib o l d .

Marcel Labbe, F. Nepveuxund J.-D. Gringoire, Uber den Einflufi der B-Vita?nine 
auf den Olykogen- und Glutathiongehalt der Leber des Kaninchens. Die Vers.-Tiere erhielten 
entsprechende Zulagen eines Vitamin B-Praparates wahrend der Yers.-Zeit (1 Monat). 
Die Unters. der Leber ergab, daB die mittlere Konz. an Glykogen gegeniiber den Kontroli- 
tieren etwa 140% hiiher war, wahrend der Geh. an Glutathion um 30,5% erhoht war. 
Es wird daher angenommen, daB Vitamin B eine wiclitige Rolle im Kohlehydratstoff- 
wechsel spielt, indem es die Glykogenbldg. begunstigt u. den Geh. der Leber an Stoffen 
erhoht, die fiir Oxydoreduktionsvorgange in Frago koranien. (C. R. Seances Soc. Biol. 
Filiales Assoeiees 113.152—55. 1933. Paris, Labor. de la clin. M. M. Labbć.) S c h w a ib .

Maurice I. Smith, Uber die Trennungsextraktion des anłineuritischen (Vitamin B x) 
und des wachslumfordernden (Vitamin B 2) Vitamins aus Brauereitrockenhefe und dereń 
biologische Standardisalion. M it einer Bemerkung 'iiber die Beziehung von Hdmin zu 
Vitamin B 2. Durch Percolation von Hefepulyer mit Mothylalkoliol u. 5%  HCl konnte 
eine Trennungsextraktion nicht durchgefuhrt werden, da hierbei beide Faktoren nahezu 
gleiclimiiBig gelóst werden. Dagegen ist durch 76%ig. A. oder 70%ig. Aceton je mit 
1% HCl etwa 80% des yorhandenen B1-Faktors extrahierbar, wobei B, fast yollstandig 
im Ruckstand yerbleibt. Weiterer Zusatz von HCl oder Verdunnung des A. erhoht 
die Loslichkeit des Bj-Faktors, aber auch diejenige von B2. Das gleiche ist hinsiehtlich 
Acoton der Fali. Es bestatigte sich weiter, daB reichliche Zufuhr des thermostabilen 
Faktors (B„) yerbunden mit yollstandigem Mangel an Bi (thermolabil) Polyneuritis

6*
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hervorbringt. Es eTwies sich, daB Hiimin oder Hamatin keine Beziehung zum Waehs- 
tumsfaktor B2 oder zum antidermatit. Faktor besitzen. (J . biol. Chemistry 100. 225—35. 
Marz 1933. Washington, U. S. Public Health Service, Nat. Inst. Health.) SCHWAIB.

Atherton Seidell, Uber die Exłraktion des anlineuriłischen Yitamins (Vitamin B x) 
aus Brauereitrockenhefe. (Vgl. C. 1930 .1. 1641.) Der Geh. von handckmaBiger Brauerei- 
trockenhefe an antineurit. Vitamin schwankt innerhalb einer Dezimale. Den niedrigsten 
Geh. weist offenbar unter Beluftung rasch gewachsene Hefe auf. Trockenhefe yerUert 
beim Aufbewahren langsam die antineurit. Wirksamkeit. Bei Extraktion von Trocken
hefe mit Lósungsmm., die mehr ais 50%  CH3OH, A. oder Aceton enthalten, hangt 
die Menge des extrahierten B Ł u. anderer fester Stoffe von der Konz. des yerwendeten 
Losungsm. ab, indem das W. das eigentliche Lósungsm. ist u. der organ. Bestandteil 
H ydratation der Hefe verliindert. Die Zus. des Losungsm. muB sich nach der Quantitat 
u. Qualitat des gewiinschten Endprod. richten. Es wird angenommen, daB ein Losungsm. 
m it 70% CI-IjOH, A. oder Aceton, 1% HC1 u. W. gewohnlich das yorteilhafteste dar- 
stellt. Dam it werden etwa 80% des Yitamins zusammen m it 10% sonstiger Hefe- 
bestandteile gewonnen. Vollstandige Extraktion des Vitamins kaim nicht erreicht 
werden, ohne daB soviel andere Hefeprodd. in Lsg. gehen, wie es bei der Extraktion 
m it W. der Fali ist (20%). (J . biol. Chemistry 100. 195—203. Marz 1933.) Sc h w a ib .

Robert Henry Aders Plimmer, William Henry Raymond und John Lowndes, 
Ernahrungstersuche. X II. Yergleichende Yitamin-B^W erte ton Lebensmitleln tierischer 
Herkunfl. (XI. vgl. C. 1932. I. 2603.) Zahlreiche tier. Organe u. Gewebe wurden im 
Taubenyers. untersucht. Sie zeigten einen unterschiedlichen B r Gek. Im friscken 
Zustand entkalten sie relativ weniger davon ais Cerealien u. Hulsenfriickte, aber mehr 
ais Fruchte u. Gemuse. In  trockenem Zustand entkalt Eigelb gleichyiel wie Cerealien, 
eine Anzahl anderer Gewebe u. Organe besitzen einen hóheren Geh. Die Resultate 
sind m it den friiheron Ergebnissen tabellar. zusammengestellt. (Biochemical J .  27- 
58—65. 1933. London, St. Thomas Med. School. Chem. Dep.) S c h w a ib o l d .

A. Verda, Ober die chemische Natur der Yitamine. Die Ergebnisse der neuen Unter- 
suchungtn iiber die Yitamine. Die Oewinnung des Yitamins C in  Form einer krystalli- 
sierbaren reduzierenden Substanz (Hezuronsdure Szent-Oyorgyi). Kurzer Berieht iiber 
die neuesten Forschungsergebnisse bzgl. der chem. Natur des Vitamins C. (Pharmae. 
Acta Helyetiae 8 - 80—81. 29/4. 1933. Lugano.) D e g n e r .

N. Bezssonoff, Welche sicheren Kenntnisse besitzen wir iiber die chemische Natur 
des Y itam inG  t K rit. Obersichtsbericht. (Rev. Chim. ind. 42. 90—94. April 
1933.) S c h w a ib o l d -

K. Laki, Das Ox-Redoxpotenlial der Ascorbinsaure. Ascorbinsaure (Vitamin C)
bildet kein thermodynam. reyersibles Ox-Redoxsyst-em, denn das Potential einer 
Ascorbinsaurelsg. ist von der Konz. der oxydierten Substanz unabhangig. Das Potential 
von Ascorbinsaurelsg. betrug (Konz. 0,2%) bei ph 2 =  +  140 mV, bei pn 4 ,3=  +  120 mV, 
bei ph 5 =  —10 mV, bei pn 7>33 =  —140 mV. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 217. 
54—55. 15/5. 1933. Szeged, Uniy. Inst. f. med. Chem.) K r e b s .

Kathleen Mary Key, Die Bestimmung ton Yitamin C in diploiden wul tetra- 
ploiden Tomaten. In  Fiitterungsversuchen an Meerscliweinchen ergab sich, daB der 
Saft von marktmaBigen Tomaten 2,2 internationale Einheiten pro ccm enthalt. Der 
Saft diploider Fruchte enthielt 2,3 Einheiten u. derjenige yon tetraploiden Fruchten 
gleicher genet. Konst. 2,4 Einheiten. Ein Unterschied war demnach offenbar nicht 
yorhanden. (Biochemical J .  27- 153—56. 1933. London, Pharmaceut. Soc. Great 
Britain). SCHWAIBOLD.

Philip Bowden und T. Moore, Ober das Absorptionsspektrum der Vitamin-E- 
Fraktion ton Weizenkeimlingsól. Wahrend die Banden von unbehandeltem 01 zu zahl- 
reich u. diffus sind, erhalt man eine charakterist. Absorption bei der Temp. von fl. 
Luft. Die Absorption einer Vitamin-E-Fraktion (Verseifung von 01 m it alkok. Pottascke 
bei 37°, Extraktion m it A., Entfernung der Sterine) wird im Kurvenbild wiedergegeben. 
Das Spektrum zeigt 3 gut definierte Banden m it Maxima bei 4850, 4520 u. 4260 A . 
Sie sind gegeniiber dem urspriinglichen 01 50-fach yerstarkt. Im Ultrayiolett beginnt 
eine starkcre Absorption bei 3020 u. einem gut definierbaren Maximum bei 2550, ge- 
folgt von Allgemeinabsorption von 2400 A  abwarts. Langere Einw. von Luft oder 0 2 
hatte kcinen EinfluB, solche yon H 20 2 erkokte nur leicht die Absorption bei 2400 A . 
Durclistromung wakrend einiger Sek. m it Ozon hatte starkere Veranderungen der 
Absorptionserscheinungen zur Folgę. Weitere Unterss. iiber die Zusammenhange m it
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biolog. Wirksamkeit siiid im Gango. (Naturo, London 131. 512. 8/4. 1933. Cambridge, 
N utrit. Labor.) ScHWAIBOLl).

Rolf Meier und Erich Thoenes, Ober den Sloffwcchsel der Fctllebe.r. I. Mitt. 
Almung und respiralorischer Quotienl. Mit der vcrbcsserten Methode von W a r b u r g  
wurde Atmung, respirator. (Juotient u. aerobe Glykolyso von unter Phosphor- u. Chlf.- 
Wrkg. entstandonen Fettlebern von Mcerschweinchen untersucht. Die Atmung dieser 
Fettlebern ist durchschnittlich um 50°/o erhoht, der respirator. Quotient ist niedrig 
u. liegt an der unteren Grenze der Norm. 0 2-Verbrauch u. respirator. Quotient werden 
durch Zusatz von Traubcnzucker zur Ringerlsg. nicht beeinfluBt. Bei Nekrosen in der 
Leber ist aerobe Glykolyse zu beobaehten. (Naunyn-Schmicdeborgs Arch. cxp. Pathol. 
Pharmakol. 169. 655—66. 2/3. 1933. Leipzig, Med. Univ.-Klin.) Ma iin .

Erich Thoenes, Uber den Stoffwcchscl der Fdlleber. II. Mitt. Milclisaurebildung 
und Milchsdureverwerlung. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Bcdcutung des Glykogcnzerfalls 
in Milchs;i,urc. u. des Kohlohydrataufbaucs aus Milchsauro fiir die Genesc der glykogen- 
armen Phos])horfettleber (Meerschweinchen) wird am Leberschnitt nach WARBURG 
untersucht. Nach den Vcrsuchsergebnissen findet weder eine yerstarkte Milchsaurc- 
bldg. in den Fettleberzellen sta tt, noch ist dio Synthese von Kohlehydrat aus Milch- 
saure in der Fcttleberzelle wesentlicli gestort. Auf das Bcstchen extrahepat. Kohle- 
hydratstoffwechselstorungen bei Phosphorvergiftungen wird hingewiesen. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 169. 667—76. 2/3. 1933. Leipzig, Med. 
Univ.-Klin.) Ma h n .

Grace Medes, Eine neuo Abweichuńg im  Tyrosinstoffwechsel. Die Tyrosinosc. 
Der intermediara Sloffwech-sel von Tyrosin und Phenylalanin. Ein oigenartiger Fali 
von Stoffwechselstórung, der auch bei absol. EiweiBkarenz p-Oxyplicnylbrcnz- 
Iraubensaure in der Enolform ausschied unter Erhaltung der Fahigkeit, Ilomogentisin- 
sdure zu oxydieren. Wurdo der Umfang des Tyrosinstoffwechsels durch Tyrosin- oder 
EiweiBfiitterung erhoht, so stieg auch die Ausscheidung der genannten Saure, ferner 
erschicn der Reihe nach, je nach Menge der Zufuhr erst Tyrosin, dann l-p-Ozy- 
phcnijhnilchsaure, schlieBlich auch l-3,4-Dioxyphenylalanin. Es wurde wciter unter
sucht, welche Korper u. in welcher Menge im Harn auftreten, wenn die eben genannten 
Ausscheidungsprodd. gefiittert werden. (AuBer diesen noch Phenylalanin.) Aus den 
Ergebnissen liifit sich erkennen, daB p-Oxyphenylbrenztraubensiiuro eine friiho 
Stufe im Tyrosinstoffwechsel ist u. l-p-Oxyphenylmilchsaurc ein Nebenprod. dar- 
stellt. Weiter laBt sich die Bedeutung der 2,5-Oxydation des Bzl.-Kerns erkennen, 
dio bei der Tyrosinosc offenbar gestort ist u. zum Auftreten von 3,4-Vcrbb. AnlaB 
gibt. Wahrend bei dieser Stórung dio Fahigkeit, 2,5-Dioxyvcrbb. weiter zu oxydieren, 
erhalten geblieben ist, hegt der Fehler der anderen Abweichung im Tyrosinstoffwechsel, 
der Alkaptonurie, gerade in der Unfahigkeit, den in 2,5-Stellung oxydierten Ring 
anzugreifen, wiihrend dio Fahigkeit zur Bldg. von 2,5-Dioxyderivv. erhalten ge
blieben ist. (Biochemieal J. 26- 917—40. 1932. Minncapolis, Univ. of ^Minnesota, Dcp. 
of Med., Univ. Hosp.) O p p e n h e im e r .

Robert Sorel, Jodtinklur und Asepsis. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 
729—30. 6/3. 1933.) Op p e n h e im e r .

Hitoshi Kurokawa, Becinflussung der Leberldtigkeił durch Trichlor-, Tribrom- 
und Trijodmcthan. (Vgl. C. 1932. II. 87.) Die Storung der Lebertatigkoit, gemessen am 
SeTumbilirubin, H arnurobilin u. -urobilinogen nimmt voin Cl- zum Br- zum J-Deriv. ab. 
(Sei-i-kwai med. J . 50. Nr. 12. 2. 1931. Tokio, Med. Fak., Pharmakol. Inst. [Orig. 
dtsch.].) Op p e n h e im e r .

Annie Phyllis Ponsford und Ida Smedley-Maclean, Der Einflup von Bernstein-, 
Fumar-, Apfel- und Essigsaure auf Ablage ton Leberglykogen. Dio 3 erstgenannten 
Sauren steigern bei kohlehydratarm ernahrten R atten den Glykogengeh. der Leber. 
Essigsaure hat keinen EinfluB. (Biochemical J . 26. 1340-—44. 1932. London, Lister Inst. 
Biochem. Dep.) O p p e n h e im e r .

G. Joachimoglu und N. Klissiunis, Ober die phannakologischc Bedeutung des 
Furfuralkohols und Furfurols in Kaffeeaufgiissen. Verss. iiber dio orale Applikation 
von Furfuralkohol bzw. Furfurol boi Menschen, dio chroń. Zufuhr beim Hund, die Wrkg. 
auf das isolierte Froschlierz, den isolierten Kaninchendarm u. auf Goldfische — in 
diesen 3 Fallen im Vergleich zur Wrkg. des A. — zeigten, daB weder Furfuralkohol 
noch Furfurol irgendeine Bedeutung fiir die pharmakol. Wrkg. der iiblichcn Kaffee- 
aufgusse besitzen. (Praktika 7. 39—43. 1932.) H e l l r ie g e l .
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R. S. Creed und D. H. Hertz, Die Slrychninwirkung auf die ,,Hering-Breuer- 
reflexe“. (J . Physiology 78. 83—95. 13/4. 1933. Oxford, Univ., Dep. of Physiol.) Opp.

Edward E. Swanson, Eine i-ergleichende pharmakologische Untersuchung einiger 
m it dem Ephedrin verwandter Verbindungen. Untersucht wurden die Hydrochloride des 
natiirlichen 1-Ephedrins, l-Phenyl-2-methylaminopropanóls-(l), F . 215—216°, [<x]d20 =  
—32,5“ (I) u. folgender verwandter rac. Verbb.: l-Athylphenyl-2-athylamincypropanol-(l), 
F . 208° (II); l-Dimethylphenyl-2-athylaminopropanol-(l), F . 221° (III); l-Phenyl-2- 
phenylathylaminopropanol-(l), F . 207—208° (IY); Phenyl-a-piperidylcarbinol, F . 200 
bis 202° (Y); das Stereoisomere des vorigen, F. 161— 173° (YI); Phenyl-p-piperidyl- 
carbinol, F . 1-90—192° (VII); Phenyl-y-piperidylcarbinol, F . 191—193° (VIII); femer 
wurde das rac. 2-Amino-l-oxyindan (IX) in dic Unters. einbezogen. — Mydriat. Wrkg. 
zeigte nur I. Alle auCer IX  hemmten die Darmbewegung, IV mehr ais die anderen. Alle 
bewirkten Uteruskontraktion, IV weniger ais die anderen. Alle auBer VII erhohten 
den Blutdruck, IX nur wenig, VII yerminderte ihn. Am Herzen bewirkten Fali der 
Amplitudę: maBigen I  u. II, ausgepragten H f—VII. geringfiigigen ATII u. IX ; Stórung 
des Rhythm us: Wechsel V u. VII, Blockierung IV, die iibrigen keine. Nasenverengerung 
bewirkten 1—YIII. Die tódliche Dosis fiir 1 kg Kaninchen in m g: I 60, II 35, III 45, 
IV 15, V 60, YIII 130, die iibrigen wegen Materialmangels nieht ermittelt. Die lokal- 
anasthet. Wrkg. von IV ist weit groBer ais die des Cocains u. Procains, doch ist 
IV fiir die Praxis unbrauehbar, da doppelt so tox. wie Cocain u. 9-mal so tox. 
wie Procain. Bronchiolierweiterung bewirkten alle auBer III, IV u. IX. Bzgl. der von 
den Yff. aus den Unters.-Ergebnissen auf die Beziehungen zwischen Konst. u. Wrkg. 
gezogenen Schliisse siehe Original. (J . Amer. pharmac. Ass. 21. 1125—34. 1932. 
Indianapolis, Indiana, U. S. A., L il l y  Research Lab.) D ec.NER.

David I. Macht, Die W irkm g von Adenin und Coffein au f das Verhalten ton 
Ratten im Irrgarten. W ie bei an d eren  pharm akolog .E ffek ten(vg l.M A C H T  u . SCHROEDER, 
C. 1931. I .  964) laB t sich  au ch  im  Ir rg a r te n  d e r A denin-C offeinantagonism us zeigen. 
(P roc . Soc. exp . B iol. M ed. 29. 953—54. 1932.) O p p e n h e im e r .

Fernand Mercier und J. Balansard, Ćhemische und pharmakodynamische Unter- 
suchungcn uber das cardiotozische Prinzip ton Lombiry, Oryptostegia madagascariensis. Aus 
Wurzeln u. Stengeln der Pflanze sind 2 Glykoside isoliert worden. Eines davon in W. 1., 
unl. in A. u. Chlf., ist ein gelbes hygroskop. Pulyer; die Lsg. schaumt stark, ró tet sich 
in Ggw. von Resorcin bei 60°, gibt m it H,SO., eine braune Farbung, ist opt. inakt., dreht 
aber nach H}rdrolyse nach rechts u. reduziert dann FEHLINGsche Lsg. T o l l e n ’s 
Reagens wird nieht reduziert; keine Nitroprussidrk.; keine Herzwrkg., aber in vitro 
hamolyt. wirkend. Offenbar ehem. u. pharmakolog. zu den Saponinen gehorend. Das
2. Glykosid hat eehte Digitaliseigg., ist unl. in W., 1. in A. u. Aceton, unl. in A. Die 
Lsg. des weiBen Pulvers farbt sich gelblich mit H ;S04. Nach Hydrolyse d-drehend. 
Red. des T o l l e n ’s Reagens u. roto Farbę durch Nitroprussid-Na. (C. R . hebd. Seances 
Acad. Sci. 195. 1427—29. 27/12.1932.) O p p e n h e im e r .

J. Sivadjian, U ber die Beziehung zwischen der Geschwindigkeit des Passierens der 
Lokalandsthelica durch Lipoidmembranen und ihren anasthetischen Werten. Die Frage, 
ob dio Proportionalitat zwischen dem Verteilungskoeff. Lipoid/W. u. der Wirksam- 
keit wie bei den Hypnotica auch bei den Lokalanasthetiea besteht, wurde an einigen 
Yerbb. untersucht. Lsgg. von je 0,2 g der Hydrochloride in Na-Acetatlsg. wurden

* - 0 ^  E *C0H ■CH2 - N < 1 T > N  • CHa • COH ■ R
I ]S( __
^TH '  R -O -C H j -C H O H .C H ^n /  I I i N n -CH ^CH OH -CH j -O-R
R' \ /

24 Stdn. gegen Ricinusol-Kollodiummombranen dialysiert, die Menge der passierten 
Base bestimmt u. m it ihrem anasthetischen W ert verglichen (Cocain == 1 ). Bei den 
untersuchten Verbb. vom Chinolintyp (I) wurde die Proportionalitat bestatigt ge- 
funden, bei den Verbb. der Piperazintypen H u. HI dagegen nieht. Doch diffun- 
dierten auch die Verbb. der Typen II u. HI fast samtlich, so daB die untersuchten 
Lokalanasthetiea ebenso wie die Hypnotica ais durch kunstliche Fettmembranen 
dialysierbar anzusehen sind. Bei den Verbb. der beiden letzten Typen wurde auBer- 
dem die Verminderung der Oberflachenspannung ermittelt u. eine gewisse Pro
portionalitat zwischen dieser u. der Lipoidlóslichkeit festgestellt. (J. Pharmac. Chim. 
[8] 17 (125). 361—65. 16/4. 1933. Inst. Pasteur.) D e g n e r .
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N. P. Schichobalowa und E. W. Ssokolowa, Kontrolle der Wirksamkeit von 
Santonin bei mensoMicher Askaridosis. Santonin hat sich ais śiuBerst wirksam boi 
Askaridosis erwiosen (Heilung in 8 6%  dor Falle). (Chem.-pharmaz. Ind. fruss.: Chi- 
miko-pharmazewtitscheskaja Promyschlennost] 1932. 239—40.) Sc h ÓNFELD.

Frank C. M clntosh, Die Wirkung von AnthrachinonabfiihrmUteln auf die Katze. 
Lichwach alkal. Aloeextrakte rcizen dio Bewegungon der kleinen u. groBen Eingoweide- 
muskeln. Mit Stoigerung dor Alkalikonz. steigt dio Wrkg. dor Drogę. Anthrachinon- 
abfiihrmittel verringern dio Absorptionskraft dor Eingeweide. Neutralc Lsgg. waren 
unwirksam. (Proc. Trans. Nova Seotian Inst. Sci. 18. 53—67. 13/3. 1933. Halifax 
[N . S .].) _ Gr im m e .

Renzo Bcnigni, Die durch Natriumcarbonat aus Calomel in alkulisclier Fliissigkeil 
freiiverdenden lóslichen Produkte. LaBt man HgCl mit Sodalsg. reagioren, so geht ein 
Teil Hg kolloidal in Lsg., ein weitorer ais HgO, wololics gemiiB folgendon Gleichungen 
entstandon ist:

1. 2 HgOl +  Na2C03 =  2 NaCl +  Hg2GO., 2. Hg2CO:, — >- C02 +  Hg +  HgO.
Dio gleiche Rk. tr i t t  hóchstwahrscheinlioh auch im alkal. Darmsaft ein, wodurch 

pharmakolog. unliebsamc Wrkgg. entstehen kónnon. (Biochim. Torap. sperim. 18. 
325—34. 1931. Siena.) G r im m e .

Raymond-Hamet, Digitalis verliindcrt nicht die Herzsynkope, die Adrenalin her- 
vorruft, wenn man dieses wahrend Vagusreizung einwirken lafit. Verss. an Hundeherzen 
ergaben, daB Digitalis (W.-A.-Extrakt von Uzara) rticht den Herzstillstand verhindert, 
den Adrenalin'hci Vagusreizung hervorruft. Danach ist also die hemmendo Wrkg. des 
Adrenalins aufs Herz bei Yagusreizung nicht auf eine vagotrope Wrkg. dieses Aminea 
zuriickzufuhren. .(O. R. hebd. Seancos Acad. Sci. 196. 96Ó—62. 27/3. 1933.) MaiiN.

L. Heijermans, Die Diagnose der Kohlenoxydvergiftung. Bericht iiber eine Fehl- 
diagnose: Verweehslung m it Nahrungsmittel- oder Veronalvergiftung. (Nederl. Tijdschr. 
Geneeskunde 77- 2214—15. 13/5. 1933. Amsterdam.) G r o s z f e l d .

C. Metzlar, Arsenvergiftung. Beschreibung eines Falles kriminellcr, anfangs chroń., 
schlieBlich akuter tódlicher As-Vergiftung. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 77. 2217 
bis 2218. 13/5. 1933. Apeldoorn.) G r o s z f e l d .

Rolf Danneel, Die Oiflwirkung des Rotencms und seiner Derivate auf Fische, I. Mitt. 
An Fischcn (Stichlinge, Gasterosteus pungitius) wirken Rotenon u. seine giftigen D eriw .: 
Dihydrorotenon, Isorotenon, Dihydrorotenonsaure, fi-Dihydrorotenon, Dihydrodesozy- 
rotenon, Rotenol, Derrissdure, Derritol u. Toxicarol atemlahmend. AnschlicBend wurde 
Yersucht,. GesetzmaBigkeiten zwischen der Wrkg. der untersuchten Stoffe u. ihrer 
chem. KonBtitution nachzuweisen. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharma- 
kol. 170. 59—71. 17/3. 1933. Kónigsberg, Zoolog. Inst.) M ahn.

C. Clauberg, Die weiblichcn SeXualhornionc in ihren Bcziehpn. zum Genitalzyklus u. zum 
Hypophysenrordcrlappen. Berlin: J. Springer 1933. (VI, 191 S.) gr. 8°. M. 22.—; 
Lw. M. 24.80.

Barnett Sure, The yitamins in health and disease. New York: Century 1933. (220 S.)
12°. S 2.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Karl Aschoff, Neue Erkenninisse iiber Heilkrdfte in der Luft. Im Zusammen- 

hango m it einer Mitteilung von P r ie g e r  in einer alten Baderschrift (1827) wird fest
gestellt, daB die Luft in der Umgegend des Kreuznacher Gradierwerkes durch Ra Em 
stark ionisiert ist u. J  (bis 6,2 y  in 1000 1), NaCl, NaBr, LiCl, MgCl,, CaCl2 u. SrCl2 
enthalt. (Siiddtseh. Apoth.-Ztg. 73. 245—47. 5/5. 1933. Bad Kreuznach.) D e g n f .U.

Wolfgang Himmelbaur und Georg Friedjung, Pharmakognostischc Unter- 
suehungen an Compositenblałtern. I. (Pharmaz. Presse 38. 45—51. April 1933. Wien, 
Komitee zur staatliehen Fórderung der K ultur von Arzneipflanzen in Osterreich.) D e g .

Maeder, Confectio Calami (Rhizoma Calami conditum). Vorschrift zu einer Kon
fituro aus Kalmusrhizom. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 71.201—02. 29/4.1933. St. Gallen.) D e .

Hermann Kunz-Krause, Wissenschaftliche Beitrage zur praktischen Pharmazie. 23. 
(22 vgl. C. 1933-1.1732.) S wird vonVaselin u. Vaselinol, besonders w., leicht u. reichlieh 
gelost u. beim Abkuhlen z. T. in Rhombenoktaedern ausgeschieden. Beschreibung eines 
Falles, in dem Anwendung einer solchen teilweise nuskrystalliaierten Lsg^ schiidliche 
Folgen hatte. Altero S-Vaselinsalben sollten auf gel. S (Ag-Miinze) u. S-Krystalle (u. 
Mk.) gepriift. werden. (Apoth.-Ztg. 48. 556—58. 10/5. 1933. Dresden.). D e g n e r .
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Ar. Milialcmci, Eine Inkompatibilital von Borax und ihre Venneidung. Die im 
Colcl Cream ófters gleichzeitig enthaltonen Mcngen yon Borax u. Sublimat fuhren 
zur Bldg. von rotem Quecksilbcroxychlorid. Wahrend J .  B. L a n g  zur Vermeidung 
dieses Ubelstandes den Zusatz von Borsaure im Uberschufi yorschlagt (C. 1932. I. 417) 
empfiehlt Vf. dio Vcnvcndung von Glyccrin bzw. Mannit. Zwoi genauo Arbeitsvor- 
schriften, welche zur Vermeidung yon Schwierigkeiten bei der Ausfithrung der Bczeptur 
vom Vf. erfolgreich angewandt wurden, sind bcigegeben. (Curierul Farmaceutic 3. 
Nr. 2. 12—13. Febr. 1933.) G u r ia n .

E. A. Lum, Arscniklosung, B. P. 1932. Ais zum Sehutze der FoWLERsehen
Lsg. B. P. 1932 anderen Verff. — wic dem zwccklosen Erhitzen im Autoklavcn, der 
Einstellung auf pn =  7,5 u. dem 1/2-std. Kochen — uberlcgcn, sicher u. beąuem wird 
ein Zusatz von Chlf. empfohlen. Tabellar. zusammcngestellte Unters.-Ergebnisse- von 
9 Mustern aus yerschiedencn Gegenden Grofi-Britanniens im Original. (Pharnmc. J . 
Pharnmcist 130 ([4] 76). 412. 13/5. 1933.) D e g n e r .

F. de Myttenaere, Uber das Diacetyltannin. Auf Grund der im Original aus-
fiihrlich beschriebenen u. in ihren Ergebnissen tabellar. zusammengestellten Vcrss. 
wird zur haltbaren Aufbewahrung des leicht hydrolyt. zers. Diacetyltannins (Tannigeu) 
Unterbringung in Kalkstopfenglasern unter gcschmolzenem oder gekórntem 0aCl2 emp
fohlen. (J . Pharmac. Belgique 15. 341—46. 14/5. 1933. Hal.) DEGNER.

C. A. Rojahn und E. Fachmann, We. Pe's Er ery Prell Oil. Nach dcm in seinen 
Einzelheiten im Original mitgeteilten Unters.-Ergebnis stellt We Pe’s Every Prell Oil 
ein wss. Liniment dar, dessen wesentlicho Bestandteile ca. 20° / 0 Terpentinol u. 10% 
Eg. sind. (Apoth.-Ztg. 48. 572. 13/5. 1933. Halle (Saale), Univ.) D e g n e r .

Emest C. Me Culloch, Einiges iiber unsere heuligen Kenntnisse von der Desinfektion. 
Im  Zusammenhange: Heutige Auffassung der Desinfektion, Art des Absterbens der 
Bakterien, Wrkg. der Dcsinfektionsmittel, prakt. Angaben zur Bereitung der Ent- 
keimungsfll. u. zur Desinfektion der Kuhstalle. (Annu. Rep. int. Ass. Dairy Milk 
Inspeetors 1932. 148-7.63. 1933. Madison, Univ. of Wisconsin.) GROSZFEI.D.

H. Gutschmidt, Uber Slerilisation von Verbandpdekchen mit Gummiumhullung. 
Die von MuNTSCH (C. 1932. II. 1325) aufgeworfene Frage nach der Móglichkeit einer 
Massensterilisation yon Vcrbandpackchen im Normautoklayen (20 Min., 120°) wurde 
an Verbandpiickehen in Gummiumhullung naehgepruft. Auf Grund der Verss. wird mit 
Ruoksicht auf Zeitersparnis, Schonung des Materials u. Sicherung steriler Entnahme 
empfohlen, die Massenstorilisation der in starkes Tauenpapier eingewickelten Piick- 
chen ohne die Gummihulle bei einer Storilisierzeit von 15 Min. erfolgen u. die An- 
briugung der Gummihullo etwa x/ 2 Stde. spater unter asept. Kautelen yornelimen zu 
lassen. (Dtsch. Z. Chirurg. 238. 265—80; Arb. Rcichsgesundh.-Amt 65. 565-—80. Marz 
1933.) __________________  D e g n e r .

Ernst Blank, Bonn, Herslellung haltbarer Ausziige der Capsicumfruc/de uiid halibarer 
Losungen von Capsicumextrakten, dad. gck., daB den Ausziigen odor Extraktlsgg. geringe 
Mengen Thiosinamin zugesetzt werden. — Bereits die Ggw. geringer Mengen Thiosin- 
amin, 0,01—0,05%, erhoht die Haltbarkeit. Es wird so nicht nur die oxydative Zers. 
des Capsieumfarbstoffes, sondern auch seinc durch die Einw. von Chemikalien, sowohl 
in neutralen, ais auch in differenten Lsgg., bedingte Verandcrung yerhindert. (D. R. P. 
566 105 KI. 30h yom 9/6. 1929, ausg. 14/12. 1932.) S c h o t t l .

Eugen Seel und Hans Seel, Hamburg-Lokstedt, Yerfahrm zur Gewinnung eines 
Praparates aus Aloe m ittels ALkalipersulfat, dad. gek., daB man Aloe in h. W. unter 
Zusatz eines schwachen Alkalis lost, m it Alkalipersulfaten erhitzt, das ausgeschiedeno 
Reaktionsprod. m it starkem Alkali yerseift u. durch Saure fallt. — Z. B. wird Aloe 
m it h. W. ausgozogen, der unl. Riickstand durch wenig NaHC03 gel. u. die vereinigten 
Lsgg. mit Na-Persulfat bis fast zum Kp. bzw. solange sich der noeh entstehende Nd. 
yermehrt, erhitzt. Das ausgeschicdene Oxydationsprod. wird nach AbgieBen der iiber- 
stehenden Fl. in NaOH gel. u. einige Stunden unter wiederholtcm Umriihren stehen 
gelassen. Dann wird das Reaktionsprod. durch konz. 38%ig. HC1 ausgefallt, abfiltriert, 
m it W. gewaschen u. bei mafiiger Warme getrocknet. In  dem Prod. sind die schadlichen 
Nebenwrkgg. beseitigt. Man gewinnt so ein gelindes, leicht anwendbares u. in W. 1. 
Abfiihnnittel. (D. R. P. 574 876 KI. 30h vom 2/4. 1931, ausg. 21/4. 1933.) S c h o t t l .

Wilhelm Traube und Fritz Kuhbier, Berlin, Darstellung einer Komplexverbindung 
des If ió'mu(.5. Eine Lsg. yon 4 Teilen M annit (I) in 70 Teilen l,7%ig. C02-freier NaOH 
wird langsam m it 1,2 Teilen Bi(N03)2 yersetzt u. dann erwarmt. Die filtrierte Lsg.
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wird m it 60 Tcilcn W. vord., abgoktihlt, mit einer Lsg. von 1 Teil BaCl2 in 20 Teilen 
W. versotzt. Man bringt dio FI. zum Sieden, wobei ein Nd. ausfiillt, der h. abgesaugt 
wird. Das Prod. enthalt auf 2 Moll. I  2 Atomo Bi u. 1 Atom Ba. Es ist ais Arzncimittel 
verwendbar. (Hierzu vgl. auch C. 1932. I. 1887.) (Schwz. P. 159 266 vom 12/12.
1931, ausg. 1/3. 1933. D. Prior. 15/12. 1930.) AŁTPETF.R.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung komplezer Mctall- 
ve,rbindungen der Glucosaminsaure, dad. gek., daB man Glucosaminsaure bzw. dereń 
Salzo u. Verbb. der Metalle der Fe-Gruppe in wss. Lsg. aufeinander einwirken laBt. — 
Hierbei kann man das Metalloxyd bzw. -hydroxyd m it Glucosaminsaure (I) CH2(OJI)- 
(CIIOH)3■ GH(NII2)■ C02H umsetzen oder einer Lsg., welche I u. ein Metallsalz en t
halt, dio iiquivalente Menge einer Base zusetzen, wobci das MetalIhydroxyd im Ent- 
stehungszustand m it I  reagiert. Bei Verwendung eines Metallsulfats benutzt man zweck- 
maBig Ba(OH)2, weil dann BaSO., ausfallt u. keine unerwiinschten anorgan. Salzo gel. 
bleiben, boi Verwendung von Metallchloriden dagegen ist es vorteilhaft, das Metall- 
hydroxyd m it Diathylamin oder iihnlichen Basen, deren Hydroehlorido in A. 1. sind, 
freizumachen, weil dann eino sauboro Abscheidung dos Metallglucosaminates init A. 
moglich ist. Forner kann dio wss. Lsg. der I  mit einem Metallcarbonat erwarmt werden, 
wobei letztores unter G02-Entw. in Lsg. geht. SchlieBlich laBt sich dic D arst. der neuen 
Melallkomplexverbb. durch doppelte Umsctzung von Salzen der I, wio des Ba-Salzes, 
mit Schwermotallsalzen, wie einem Metallsulfat, bewirken. Mit Alkali oder anderen 
bas. Stoffen goben dio Śchwcrmetallglucosaminato keincn Nd. von Schwermetallhydr- 
oxyd, sondern es crfolgtBldg. der sil. Schwermotallalkali- bzw. -amin- usw. -glucosami- 
nate. Dio ais innere Metallkomplexsalzo nach A rt des Glykokoll-Cu aufzufassenden 
Schwormotallglucosaminate iibertreffen hinsichtlich chem. Bestandigkcit des Metall- 
komplexes, Vertriiglichkeit u. Reizlosigkoit bei der Injektion dio sich von N-freien 
Oxy- u. Polyoxycarbonsiiuren ableitenden Metallverbb. bei weitem. Z. B. wird in 
eino wss. Lsg. von I  bei 95° NiC03 eingetragen, wobei C02 entweicht u. die Lsg. sich 
blau fiirbt. Nach 10 Min. wird vom uberschussigon NiC03 abfiltriert u. das li. F iltra t 
m it h. 95%ig. A. verd. Es krystallisiert sofort Ni-Glucosaminat (II) der Zus. (C6H 12- 
OcN)2Ni m it 12,96% Ni, hellblauo Krusten. Beim Losen von 1 Mol. der Komplex- 
verb. in 1 Mol. 2-n. NaOH u. EingicBen der tiefblauen Lsg. in absol. A. fallt das Ni- 
Na-Glucosaminat [(C6H ,2O0N)2Ni]Na aus. Durch Einw. von 2 Moll. NaOH auf 1 Mol.
II wird ein kriiftig griines Ni-Na-Glucosaminat erhalten. — Analog erhalt man aus I 
u. CoC03 das sil. Ćo-Glucosaminat, weinrotes Pulver, der Zus. (CcH ,,0 2)2Co, das eben- 
falls die ontsprechenden Co-Alkali-Glucosaminate liefert. — Versetzt man eine konz. 
wss. Lsg. von 1 Mol. I  u. 1/2 Mol. FeCL nach Vertreiben des gel. 0 2 durch Aufkochen 
in einer H 2-Atmospharc m it 1 Mol. Diathylamin u. laBt die hellgriino Lsg. untor Luft- 
abschluB stohon, so krystallisiert das Fen-Glucosaminat (C„HJ20 6N)2Fe m it 12,8% Fe 
in woiflen Niidolchen aus. — Ersetzt man das FeCl2 durch MnCl2 ,so entsteht das eben- 
falls schon krystallisieronde M nll-Glucosaminat. — II liiBt sich auch gewinnen durch 
Zusammenruhren einer wss. Lsg. von Ba-Glucosatninat, erhalten aus aquivalenten Teilen
I  u. Ba(OH)2, m it einor ein Aquivalent NiSO4 ontlialtendcn wss. Lsg., Abfiltrieren des 
BaS04 u. Zusatz von etwas A. zum F iltrat. (D. R. P. 564 437 KI. 12 q vom 11/11.
1930, ausg. 18/11. 1932.) S c h o t t l a n d e k .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, iibert. von: Arthur Stoli und Albert Hof- 
mann, Basel, Schweiz, Darstellung komplezer Metallverbindungen der Glucosaminsaure. 
Zu dem vorst. Ref. nach D. R. P . 564437 ist folgendes nachzutragen: Behandelt man eine 
konz. wss. Lsg., enthaltend 1 Mol. Glucosaminsaure u. 1 Mol. FeCla, mit 3 Moll. Didthyl- 
amin u. gieBt die tief braunrote Lsg. in absol. A., so wird das Feln-Glucosaminat in 
rostbraunen, Spuren von Cl onthaltenden Flocken gefallt. Zur Reinigung wird das 
Salz erneut in wenig W. gel. u. durch EingieBen der wss. Lsg. in m it etwas Diathylamin 
u. gegebenenfalls A. versotzten A. wieder ausgefallt. Das reine Fein-Glucosaminat, 
CoHjoOeNFe, rostbraunes Pulvor, enthalt 23,1% Fe. — Dic wss. Lsg. des Fcu-Glucos- 
aminats ist dunkclgriin gefarbt, andert jedoch die Farbę durch Luftoxydation. — 
Das M nu- u. Mn^-Glucosaminat sind in W. m it brauner Farbo 1. Die wss. Lsgg. sind 
bestandig. (A. P. 1888186 vom 5/11. 1931, ausg. 15/11. 1932. D. Prior. 10/11. 
1930.) S c h o t t l a n d e k .

Chemische Fabrik vorm. Saudoz, iibert. von: Arthur Stoli und Albert Hof- 
mann, Basel, Schweiz, Darstellung komplezer Antimonverbindunge7i der Glucosaminsaure. 
Man laBt auf eine wss. Lsg. von Glucosaminsaure (I) bei 15° oder erhohter Temp. Sb(OH )3 
bzw. H 3Sb04 bis zur Sattigung einwirken oder setzt Salze von I  m it Tri- oder Penta-
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halogenverbb. des Sb um. — Z. B. trag t m an in eine wss. Lsg. von I  bei 00° unter Ruhren 
in kleinen Anteilen innerhalb 4 Stdn. / / 3.%04 - f  H20  ein, riihrt nach dem Erkalten
I Stde. weiter, filtriert durch ein Talkfilter von der uberschussigen H 3Sb0 4 ab, engt 
das F iltra t im Yakuum ein u. gieBt dann in absol. A. Die weiBen, roluminósen Flocken 
des Sbv-GIucosaminais, (CaH l2Ó6T\)2Sb{OH)3 (II) mit 20,5% Sb, in W. sil. m it saurer 
Rk., die Lsg. ist kochbestandig, setzen sich nach einigem Stehen ais schweres P n lre r ab.
— In  ahnlicher Weise erhalt man aus I  u . Sb{OH)z das 8blu-Glucosaminat, (C6H,,O sN)j- 
SbOH (III) m it 23,6% Sb, farbloses schweres Pulver von sonst analogen Eigg. wie II.
I I  u. I II  bilden m it AJkalien, Erdalkalien, wie den Hydrozyden des Na, K . L i, Mg, Ca,
oder m it organ. Basen, wie Melhylamin, Dimełhylamin, Diathylamin, Athylcndiamin, 
Cholin, ąmrtaren Ammoniumbasen, Anilin , Dimelhylanilin, Benzylamin, Tyramin, 
Pyridin, Chinolin, Hexahydroanilin, Piperazin, Piperidin. Ptilrescin, Chinin, Emelin, 
Morphin oder Strychnin sil. Doppelsalze. (A. P. 1 888187 vom 6/11.-1931, ausg. 15/11.
1932. D .P rior. 10/11. 1930. Schwz.P. 157 033 vom 10/11. 1931, ausg. 16/12. 1931.
D . Prior. 10/11. 1930.) S c h o t t l a x d e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung l-omplezer Metali- 
verbindungtn der Glucosaminsaure. Zu den rorat. Reff. nach D. R . P . 564 437, A. PP. 
1 88 8  186, 1  8 8 8  187 u. Schwz. P. 157 033 ist folgendes nachzutragen: Das aus Co- 
Glucosaminat u. Diathylamin erhaltliche Co-Diathylaminoglucosaminat ist ein rosaroteś, 
in W. 11. Pulrer. — Na-Sbv-Glucosaminat, weiBes, in W. II. Pulrer, die neutral reagierende 
Lsg. ist kochbestandig, enthalt ca. 19,3% Sb. — Analoge Doppelsalze erhalt man aus 
Sby-ducosaminat u. ĆaClz bzw. MgO. — Beispiele fiir die Darst. von Doppelverbb. 
des Sbv-Ghicosaminats m it Diathylamin, Anilin, Phenylathylamin, f}-Oxyphenylathyl- 
amin, Pyridin, Piperazin, Chinin, enthalt 18,5% Chinin u. 14,1% Sb, sowie Emetin, 
en thalt 25,5% Emetin u. 14,3% Sb, sind auBerdem angegeben. Diese Doppelrerbb. 
bilden samtlich farblose, in W. 11. Pulrer. (E. P. 382 759 vom 10/11. 1931, ausg. 
24/11. 1932. D. Prior. 10/11. 1930. F. P. 736 715 vora 9/11. 1931, ausg. 28/11. 1932.
D. Prior. 10/11. 1930.) S c iio t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Schmidt, 
\Vuppertal-Vohwinkel), HersteUung t on organischen Arscnverbindungen, dad. gek., daB 
man 1. anorgan. Verbb. des 3-wertigen As auf prim. aromat. Arsine einwirken laBt 
u. gegebenenfalls die dabei erhaltlichen Arylarsenarsenorerbb. in ihre D eriw . oder 
ile ta llrerbb . umwandelt, — 2. auf nach 1 . erhaltliche Aminoarvlarsenoarsenverbb. 
HCHO-Disnlfit (I) oder HCHO-Sulfozylat (II) einwirken laBt, — 3. auf die nach 1. 
erhaltlichen Arylarsenoarsenrerbb. Metallverbb. einwirken laBt u. gegebenenfalls auf 
die so erhaltlichen Metalladditions- oder Komplexverbb., soweit sie Aminogruppen 
enthalten, I  oder II  zur Einw. bringt, — 4. auf nach 2. erhaltliche I- bzw. II-Verbb. 
M etallrerbb. einwirken laBt. —  Man rereinigt z. B. Lsgg. von 4-Oxy-3-aminophenyl- 
arainacetal (III) u. AsC13 in Aceton, wobei ein in W. U. Hydrochlorid erhalten wird. 
Man kann die Rk. auch in  CH3OH bei —5 bis —15° durehfiihren. Das Prod. h a t etwa 
40°/o As. F uh rt man die Rk. in CH3O iI ohne Ktihlung durch, so enthalt das Prod. bis 
zu 47%  As. — Eine durch Red. von p-Amintyphenylarsinsaure in HC1 m it Zn-Staub 
erhaltene u. filtrierte Lsg. wird m it alkal. Lsg. yon arseniger SauTe yersetzt; aus der 
Lsg. fallt man m it Na-Acetat einen gelben Nd., der in wenig verd. HC1 m it I  umgesetzt 
wird oder m it I I  behandelt wird; As-Geh. des Prod. 31—36%- Setzt man das Prod. 
m it AuCL, um, so erhalt man ein in W. 11. dunkelbraunes Prod., wahrend m it SnCl2 
eine Verb. m it 31°/o As u. 10% Sn, m it CuCL ein Prod. m it 29°/o As u. 6 %  Cu en t
steht; mit ZnCL erhalt m an eine Verb. mit 27% As u. 6 %  Zn. — Ebenso laBt sich 
Phenylglycinarsinsaure iiber das Arsin mit arsenigsaurem Na umsetzen. —■ Die aus I II  
u. arsenigsaurem Na erhaltene Verb. hat die Zus. IY. Die Verb. aus I u. IV ist in W.

11. u. neutral 1.; setzt man sie in wss. Lsg. m it AgN03 um u. neiitralisiert m it yerd. 
NaOH, so entsteht eine in W. 11. dunkelbraune Ag-Verb. — Ais Ausgangsstoff ist noch 
genannt 3,4-Benzimidazolarsin. — Die Yerbb. sind zu Injektionen gegen Infektions-
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krankheiten vcrwendbar. (D. R. P. 573 538 KI. 12o vom 29/7. 1931, ausg. 1/4. 1933.
E. P. 388 054 Yoiu 17/8. 1931, ausg. 16/3. 1933.) A l t p e t b r .

Goedecke & Co. Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg, Dar- 
slellung des symm. Benzyl-a.-bromisovalerylhamstoffs, dad. gek., daB man Benzylharnstoff 
boi Ggw. siiurebindcnder Mittel, wie Pyridin, m it a-Bromisovalerylbrómid umsotzt. — 
Z. B. wird Benzylharnstoff bei Ggw. von Pyridin unter Kiihlung m it a-Bromisovaleryl- 
bromid zusammengebracht u. das Gemisch zur Beendigung der Bk. auf 90—100° er- 
warmt. Dann gieBt man in verd. HC1 ein. Der entstandene symm. Benzyl-ct-bromiso- 
mlerylhamsłoff C8H 5 -CH2 -NH-CO-NH-CO-CH(Br)-CH(CH,)2, aus A. Krystallbliitt- 
chen, F. 134°, zcigt bei pharmakolog. Priifung, daB in ihm spasmolyl. u. scdative Eigg. 
yereinigt sind. In  geoigneten Dosen yerabreicht, zeigt er im Vcrs. an der Katze eine 
cinschlafern.de Wrkg., wahrend die Spasmolyse im Róntgenbild an der Lsg. eines kiinst- 
lich m it Hilfe von kleinen Dosen Pilocarpin erzcugten Darmspasmus zu erkennen ist. 
(D. R. P. 566 988 KI. 12 o vom 19/2. 1929, ausg. 24/12. 1932.) Sc h o t t l a n d e r .

Ernst Blank, Bonn a. Rh., Ilerstellung einer Verbindung von Chloral mii Brom- 
isocalerylhanisloff, dad. gek., daB man Chloral u. a-BromisovalerylharnstoIf fiir sich 
alloin oder in geoigneten Lósungsmm., wio Bzn. oder Bzl., mehrere Stdn. unter Druck 
erliitzt. — Z. B. wird a-Bromisovalerylharnstoff m it wassorfreiom Chloral in einem Druck - 
kolben auf 90—100° orhitzt. Das nach kurzor Zoit erhaltene olige, sirupartige Prod. bc- 
ginnt sich nach 8—10-std. Erhitzen schwach zu triiben. Nach geniigondem Erhitzen wird 
der Kolbeninhalt der ICrystallisation iiberlasscn. Nach mchrmaligom Umkrystallisieren 
aus Bzl. oder Bzn. orhalt man den C'hloral-a-bromisovalert/lharnsloff (CIT3)2- CK-CHtBrJ- 
CO • N H ■ CO • N H ■ CH(OH)• CCL ais weiBc Krystalle, F. 136—138°. Der ais Hypnoti- 
cum u. Sedatimim sich auszoichnonden Vorb. fohlen dio scliadlichcn Nebenwrkgg. des 
Chlorals selbst. Nach Vorss. an wciBen Miiusen weist sio einen giinstigen therapeut. 
Index (Verhaltnis yon schlafmachender zu todlicher Dosis) auf. (D. R. P. 572 358 
KI. 12 o vom 26/9. 1929, ausg. 24/3. 1933.) S c h o t t l a n d e r .

J. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darslellung von C,C-disub- 
stituierlen Deriraten der Barbilursdure. Zu dem Ref. nach E. P. 244 122; C. 1927. I. 
2951 ist folgendes Beispiol nachzutragen: Das aus Phenylalhylcarbinol durch Einw. 
von HBr erhaltene Phcnylathylcarbinbromid, K p .I2 95—98°, wird in iiblicher Weise 
mit NaOC2H 5 u. Malonsdurediathylesler in alkoh. Lsg. zum Phenylathylcarbinmalon- 
esler, K p .12 168—172°, umgesetzt. Dieson Ester kondensiert man m it einer alkoh. 
Lsg. von NaOC2H 6 u. Ilarnstoff u. iibersattigt m it HC1, wobei sich dio Phenylałhyl- 
carbinbarbilursaure, umkrystallisiert F. 160° unter Zorsl, abschcidet. Die Saure wird 
in n. NaOH gel., m it Allylbromid kraftig verruhrt u. dio Umsetzung durch Erwarmen 
auf dom Dampfbad vervollstandigt. Das sich abscheidendo Rohprod. wird aus iith. 
Lsg. m it PAe. umgefallt. Dio Plienyldthylcarbinallylbarbitursaure, aus Chlf. Krystalle,
F. 190—191°, ist in Alkalien, A., Aceton u. A. bei 15°, in h. Chlf. gut 1., swl. in CC14 
u. PAe. (D. R. P. 575 470 KI. 12 p vom 7/12. 1924, ausg. 28/4. 1933.) S c h o t t l .

Carl August Rojahn, Halle, Saale, Herslellung von leicht loslichen Salzen hoch- 
molekularer jodierter Fettsauren, dad. gek., daB man 1. wl. Jodfettsauren m it 18 C- 
Atomen m it Triathanolamin (I) in an sich iiblicher Weise zu Salzen yereinigt, — 2. eine 
oder hóchstens zwei der OH-Gruppcn des I  durch J  ersetzt u. diese Jodathylosyathyl- 
amine in gleicher Weise m it den Jodfettsauren zu Salzen umsetzt oder nachtraglich
1 oder 2 OH-Gruppen der nach 1. erhaltencn Verbb. durch J  ersetzt. — Man ver- 
setzt z. B. eine Lsg. von dest. ólsdure in Chlf., A. oder CCI., m it FeCl., o. dgl. u. 50% 
J , laBt mehrere Tage stehen, wascht die Lsg. mit Thiosulfatlsg., trocknet u. versetzt 
mit der bereclineten Mengo I. Das durch Abdest. des Losungsm. erhaltene Prod. ist 
eine gefarbte, salbenartige M., Jodgeh. etwa 20%, 11. in W., A., Chlf., Aceton, wl. in 
A., Bzl. Ebenso kann man mit Hilfe von jodierter Linolensaure ein Salz des I  erhalten, 
das 30—35%  J  enthalt. Die Salze aus Dijoddlhyloxydthylamin oder Monojoddthyl- 
diathanolamin u. Jodfettsauro enthalten 45—55% J 2. — Die Salze spalten beim Lagern 
kein J„ ab, eignen sich fur Einreibungen, sind lipoidl. u. yerursachen keine Haut- 
reizung. (D. R. P. 561314 KI. 12q vom 13/6. 1930, ausg. 13/10. 1932.) A l t p .

Nordisches Erzkontor G. m. b. H., Liibeck, Herstellung von Jodeiwei/3-Zucker- 
Fermentverbindungen, dad. gek., daB man fermenthaltige Ausgangsstoffe wie Honig (I) 
oder Malz, m it Cilronensdure (II) in derW arme behandelt u. die erhaltene hitzebestandige 
Ferm ente enthaltendo Lsg. m it einem solchen JodeiweiB in der Warme behandelt, 
welches durch Jodieren von wasserl., in an sich bekannter Weise durch Dialyse ge- 
reinigtem u. yon Casein o. dgl. befreitem EiweiB hergestellt ist. — Z. B. wird Mttch
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Jiach '/,-std . Sieden koliert, Y óllig  von F e tt u. Casein befreit, auf spez. Gew. 1,1015 
eingestellt u. m it Pergamentmembran dialysiert. — Von Dotter bcfrcito Eier werden 
m it A . im Soxhlct cxtraliiert; der Riickstand wird getrocknet u. mit isoton. Phosphat- 
lsg. estrahiert. —  Schalen von Scrjabohnen werden m it A . extrahiert, worauf man den 
Riickstand m it Phosphatlsg. extrahiert. — Man versetzt I m it II bis zu einem Geh. von
0.14%, erwarmt ihn dann 45 Min. auf 80° u. verd. m it W. — Ein Glycerinextrakt von
Magcndrusen wird durch Zugabe von Ca-Phosphat von Fcrmentcn befreit. Aus den 
Ndd. gewinnt man m it Glycerin die gereinigten Fermentc, die wie oben m it II  versctzt 
weiterverarbeitet werden. — Eine wie oben beschrieben dialysierte EiweiBlsg. wird 
m it J-K J-Lsg. 2 Stdn. auf 37—40° erwarmt u. dialysiert; dann setzt man eine aus I 
erhaltene Zucker-Fermentverb. zu u. erhitzt 2 Stdn. am W.-Bad. Das Prod. enthalt 
10,4% J , 84,1% Albumin, 5,2% Zucker. Es ist leicht resorbierbar. (D. R. P. 573 314 
KI. l'2p vom 17/7. 1931, ausg. 30/3. 1933.) A l t p e t e r .

Siegfried Loewe, Mannheim, Reinigung von Zubereitungen des mannlichen Sexual- 
hormons, insbesondere fu r  therapeutische Zwecke, dad. gek., daB aus das mannliche Seziuil- 
liormon (I) enthaltenden eiweiBarmen oder eiweififreien Fil. das I mittels an sich ais 
EiweiBfallungsmittel bekannter Aussalzung, durch Fallung m it Schwermetallsalzcn 
oder durch Behandlung m it solchen Stoffen, die ais Adsorptionsmittel bekannt sind 
u. gegebenenfalls erst in der Lsg. erzeugt werden, niedergeschlagen wird u. man aus dem 
abgetrennten Nd. das I nach bekannten Verff., insbesondere m it A., herauslóst. — 
Das Aussalzcn kann z. B. m it Na;SO,, NaCl, MgSO,, (NH.,)2SO, bewirkt werden. An 
Metallsalzen sind brauchbar CuS04, HgCl2, CoCl2, ais Adsorptionsmittel z. B. aus Ba" 
u. S O /' erzeugte Fallungen. (D. R. P. 572 02i KI. 12p vom 9/8. 1931, ausg. 9/3. 
1933.) ALTrETER.

Eugen Rohrbach, Stuttgart-Cannstadt, Medizinische Badeessenzen, die m it W. 
Emulsionen liefern, 1. dad. gek., daB Salicylsauremcthylesler m it Hilfe von Tiirkischrotol 
unter Zusatz von Glycerin u. K 2C03 in W. gel. werden. — 2. dad. gek., daB auBer dem 
SalicylsaurenuUhylester noch Eukalyptol u. Menthol verwendet werden. (D. R. P. 
575 971 K I. 30 h vom 25/9. 1931, ausg. 5/5. 1933.) S c h u t z .

Wakazono, Hyogo-ken, Herstellung eines M ittels gegen Lungenlubcrkulosc, gek. 
durch Oxydation von Stcinkohle m ittelsKM n04-Lsg. beiTempp. unterhalb 60° wahrend
1 —3 Woehen. (Japan. P. 99 914 vom 31/12. 1929, ausg. 2/3. 1933.) B u c h e r t .

G. Analyse. Laboratorium.
G. Frerichs, Tcchnische Neuheiten — neue Biiretten. Beschreibung u. Abbildung 

eines neuen Makro- u. Mikroburettenprinzipes. Die obero Halfte des MeBraumes ist 
wio der Bauch einer Vollpipette gestaltet, die untere wie tiblich gestaltet, aber doppelt 
oingeteilt, z. B. 0—25 u. 25—50 ccm. Bei Verbrauch von < 1 / 2 Inhalt wird nur dio 
untere Halfte gebraucht. Vorteile der Ncuerung: groBere Handlichkeit durch ge- 
ringero Lange, dabei groBerer Inhalt; geringerer Preis. Schutzkastchen fiir die Hahno 
Ableseblattchcn aus Celluloid. Heretcllcr: C. G e r h a r d t , Fabrik u. Lager chem. 
App., Bonn a. Rh. (Apoth.-Ztg. 48. 559—60. 10/5. 1933. Bonn, Univ.) D e g n e r .

Alfred B. Garrett, Eine Kiihhorrichtimg zum Bctrieb eines Wasserlhermostaten 
wenigc Grade unlerlialb Zimmcrlemperatur. Dom Rolais, welches die Heizung ein- u. 
ausschaltet, wird ein kleiner Ventilator parallelgeschaltet. Wenn der Relaiskreis ge- 
sohlossen ist, geht der Strom nur durch den Heizkórper; ist das Rclais offen, dann wird 
der Hauptteil des Stromes im Ventilator verbraueht, der auch bei Lufttempp. ~10° 
iiber Thermostatentemp. eine wirksame Kuhlung liefert. (Ind. Engng. Chem. 25. 355. 
Marz 1933. Columbus, The Ohio State Univ., Chem. Lab.) S k a l ik s .

F. Sartorius, Eine neue Einteilung der kleinen Grammgeicichte. S ta tt der ublichen 
Verwendung von Gewichfcen von 1, 2, 2 u. 5 g u. der von F e l g e n t r a g e r  (C. 1931.
II. 1165) u. anderen vorgeschlagenen Einteilungen empfiehlt Vf. die Benutzung von
1, 2, 3 u. 5 g-Gewichten; diese Einteilung bietet Vorteile gegeniiber den bisher vor-
geschlagenen. (Chem. Age 28. 384. 29/4. 1933. Góttingen.) R . K. M u l l e r .

J. J. T. Graham, Extraktor f-iir gro/3e Mengen von organischem Materiał. Der 
App. ist aus umgekehrter Glasglocke m it Exsiccatordeckel ais VerschluB zur Aufnahme 
der Substanz, Kuhler u. Siedekolben zusammengebaut. tjber Einzelheiten vgl. Original 
(Zeichnung). Die K apazitat richtet sich nach der GroBe der Glasglocke. (J . Ass. off. 
agric. Chemists 16- 148—49. 15/2. 1933. Washington D. C., U. S. Food and Drag 
Administration.) G r o s z f e l d .
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H. A. Nancarrow, Eine Methode zur Beslimmung der Wiirmeleitfahigkeil von 
Gesteinen. Aus dem Gestein wird ein Krciszylinder von 5 cm Durchmessor u. 2 cm Hohe 
gedreht, u. dieser Zylindcr wird durch einen axialen Schnitt in 2 Hiilftpn zcrlcgt. In  den 
Schnitt werden Thermoelcmentc in Glimmerhaltern eingesetzt. Eine Grundfliichc des 
Zylinders wird erhitzt, u. der sich einstellende Temp.-Gradient wird thermoelektr. ge- 
messen. Die Warmeverluste an der Oberfliiche werden besonders bestimmt. — Messungs- 
ergebnisse sind wiedergegeben. (Proc. physic. Soc. 45. 447—61. 1/5. 1933. East London 
College.) S k a l ik s .

W. O. Reevely und A. R. Gordon, Die Anwendung von Mikrocoulometern bei 
der Beslimmung der Uberfuhrungszahlen nach der Methode der beweglen Grenzflache. 
Vff. besohreiben fiir die Best. der Uberfuhrungszahłen nach der Methode der bewegtcn 
Grenzflache (ygl. M i l le r ,  Z. physik. Chem. 69 [1909], 436; C. 1910. I. 227; L ew is, 
,T. Amer. chem. Soc. 32 [1910]. 862; C. 1910. II . 622; M ac In n e s  u .  L o n g sw o rth , 
C. 1933. I. 908) eine Anwendung der Coulometermessung, wobei das niedergeschlagene 
Ag auf einer Mikrowaage von ‘/iooo mg Empfindliehkeit gewogen wird. Das Mikro- 
coulometer besteht aus einem Pt-GefaB ais Kathode, einer Ag-Drahtanode u. einer 
Lsg. von 100 g/l AgN03. Die Gewiehtszunalime der Kathode betragt 20—35 mg Ag. 
Es werden 0,1-n. KCl-Lsgg. bei 25° gemessen, unter Benutzung der App. von S m ith  
(C. 1931. II. 2184). Es wird fur die tlberfiihrungszahl des K-Ions in 0 , 1 -n. Lsg. 0,4899 ±
0,0003 gefunden, in guter Obereinstimmung mit Messungen anderer Autoren. (Trans, 
eleetrochem. Soc. 63. 5 Seiten. Mai 1933. Univ. of Toronto, Chem. Dep. Sep.) Ga e d e .

Hans Schneider, Uber einen brauchbaren Farb- und Luminescenzkomparator. 
Beschreibung u. Abb. eines App. zur beąuemen Vergleichung u. Reproduktion von 
Capillarstreifen- u. Luminescenzfarben unter Benutzung eines OSTWALDschen Farben- 
kreises. Hersteller des App.: H a m m e r  & TlIAMM, Leipzig C 1, Mittelstr. 7. Preis 
RM. 165.—. (Pharmaz. Ztg. 78. 504— 05. 13/5. 1933. Duisburg.) D e g n e r .

M. E. Nahmias, Quantitative Kryslallanalyse mit Hilfe von RóntgenstraMen. 
(Nachtrage.) Einige spezielle Erlauterungen zu der C. 1933. I. 266 referierten Methode. 
(Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kri- 
stallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 319—21. April 1933. Manchester.) S k a l ik s .

E. Gambetta, tJbcr die Messung schwacher Lichtstróme mit der Photozelle. Es wird 
eine Anordnung zur Verstarkung besonders schwacher Photostrome beschrieben. Ihre 
wesentlichsten Teile sind ein Dreielektrodenrohr vom Elektrometertypus mit besonders 
hoher Isolationsgiite ais erste Verstarkerrohre u. ein yeranderlicher Hochohmwiderstand 
zur Anpassung des Photozellenstromkreises an yerschiedenc Betriebsbedingungcn. Der 
Widerstand wird gebildet aus einer Vakuumróhro mit zwei hochisoherten Elektroden 
u. einem Elektronen emittierenden Heizfaden; durch Variation des Heizstromes ver- 
iindert man den Widerstand zwischen den Elektroden. Die Eigg. der Schaltung u. ihre 
Anwendungen werden mitgeteilt. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 196. 906—08. 27/3. 
1933.) E t z r o d t .

W. M. Powell, Intensitdtsmessungen zwischen 1650 und 1240 A mit einer Photo
zelle. Vers.-Anordnung vgl. Original. Gemessen wurde die Absorption von Fluorit- 
stiicken verschiedener Dicke. Die Oberflachen scheinen sehr empfindlich gegen Politur 
zu sein; am besten ist feuchtes, chem. gefalltes CaP2-Pulver, m it Seide yerrieben, ge- 
eignet. — Die Meflgenauigkeit betrug 1,5%. (Physic. Rev. [2] 43. 779. 1/5. 1933. 
Harvard Univ.) E t z r o d t .

Norman H. Hartshorne, Chemische Anwendungen des Polarisationsmikroskops. 
Das Polarisationsmikroskop liiBt sich u. a. yerwenden zum Nachweis von K J  in K H gJ3-
1,5 II20  u .  zur Identifizierung von (NH.,)2H P 0 .1 u. (NH4)H2P 0 4 nebeneinander. (J . Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 367. 28/4.1933. Swansea, Univ. of Wales.) R. K. Mu l l e r .

Eduard Haschek und Max Haitinger, Eine einfaclie Methode zur Farbbestimmung. 
Es wird gezeigt, wie man auf Grund der Ablesungen am PuLFRlCH-Photometer yon 
Z eisz fiir die Filter L1( L2, L3 (griin, rot, blau) zu der zahlenmaCigen Kennzeichnung 
einer Farbę nach Farbton, Sattigung u. Helligkeit im Sinne der Young-HeLMHOLTZ- 
schen Farbenlehre gelangen kann. Das prakt. Ziel der Unters. ist die exakte Beschrei
bung von Fluorescenzfarben. An Stelle des friiher yerwendeten (M. H a i t in g e r ,  
C. 1931. II. 746) rein formal konstruierten Filterdreieckes wird Festlegung der Farb- 
tone im Grundempfindungsdreieck angestrebt. Zu diesem Zwecke werden fur die 
drei Filter die Grundempfindungskurven konstruiert. Ferner wird die Farbę der bei 
den Fluroescenzmessungen benutzten Vergleichslichtquelle bestimmt. Aus den ur- 
spriinglichen Ablesungen gewinnt man dann durch entsprechende Umrechnung die
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zur Darst. der Farbpunkte nótigen Bestimmungsstucke. Diese werden fiir die Fluores- 
cenzfarben der folgenden Substanzen angegeben: Na-Salicylat, Salicylsaure, Tri- 
phenylmethan, Anthracen, Chininsulfat, Uranylnitrat, Mn-haltiger Kalkspat, Schalen 
von Hiihnereiem. (S.-B. Akad. Wiss. Wien Abt. I l a  141. 621—31. 1932. Wien,
II . Phys. Inst. d. Univ.) KuTZELNIGG.

C. V. Bordeianu, Bemerkungen zu indirekten mapanalyiischen Beslimmungen. 
Der Fehler, der haufig beim Zuriicktitrieren irgendeiner Lsg. auftritt, kann durch An- 
wendung einer moglichst geringen Menge UberschuBfl. auf ein Minimum reduziert 
werden. Anwendungsbeispiele bei acidimetr., argentometr. u. manganimetr. Methoden, 
sowie bei der Best. von Hg u. HCNO. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 
271. 209— 15. April 1933. Bukarest, Univ.) EcKSTEIN.

W. N. Skworzow, Die raumliche Darstellung des Zustand.es eines Indicators und 
der analytische Sinn der scheińbaren Dissoziationskonstante eines Indicators. Da die 
strengen Gleichungen fiir die Aktivitaten der undissoziierten u. dissoziierten Formen 
ein- bzw. mehrfarbiger Indicatoren fur die geometr. Darst. sehr unhancUich sind, werden 
vom Yf. Speziallsgg. z. B . fur Isopropyl-m-kresolphthalein, Derim. des Tetramethyl- 
diaminolriphenylmethans u. Dimethylamidoazobenzols gegeben. Diese Gleichungen fiir 
eine nur scheinbare Dissoziationskonstante lassen sich in Form eines hyperbol. Para- 
boloids darstellen, an dem die Konzz. der Pseudoform u. der Ionen eines Indicators 
bei gegebenem Cn oder Coh abgelesen werden kónnen. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 2 (64). 576—84.
1932.) B e r s i n .

K le m e n te  u n d  a n o r g a n l s c h e  V e r b łn d u n g e n .
Th. Grosset, Die qualitative Analyse der Elemente der Arsen- und der Eisengruppe 

mittels spezifischer Reaktionen. Ausfiihrliche Beschreibung des Analysenganges zur 
qualitativen Best. von As, Mo, Sn, Sb, Fe, Ni, Co, Cr, Mn, Zn, Al, Ti u. Be. Die spezif. 
Keagentien sind: fur As: salzsaure Lsg. von Na-Hypophosphit, fiir Mo: festes K-Xanlho- 
genat, fiir Sn: 0,25°/Oig. wss. Lsg. von Kakothelin, fiir Sb: wss. Lsg. y o i i  Rliodamin B  
1 : 10 000; fiir Fe: 5°/0ig. wss. Lsg. von K AFe(CN)s, fiir Xi: l°/oig- alkoh. Lsg. von 
Dimethylglyozim, fiir Co: ammoniakal. KH .fiNS-Lsg. +  Amylalkohol u. A ., fiir Cr: 
l% ig . alkoh. Lsg. Yon Diphenylcarbazon, fur Mn: (Ariy4)2S2Os u. AgSOz, fiir Zn: 0,25“/Oig. 
Lsg. von Didthylanilin in halb Yerd. H 2S 04, fiir Al: gesatt. Lsg. von Altzaringelb in 
Eg., fiir Ti: 3%ig. / / 20 2-Lsg. u. fiir Be: 6 ,l° /0ig. alkoh. Lsg. von Teiraoxyanthrachinon. 
Angabe der Verwendungsmoglichkeit u. Empfindlichkeit der Rkk. in Ggw. eines oder 
mehreror beliebiger genannter Elemente. (Ann. Soc. sci. Bruxelles Ser. B. 53. 16—41. 
13/3. 1933. Lowen, Univ.) E c k s te in .

M. Stschigol, Quantitative Beslimmung des Chlorions bei Gegenwarl von Brom- und 
Jodion. (Vgl. C. 1933. I. 1173.) In  Anlehnung an eine Beobachtung von KUNFT 
(C. 1924. II. 731), nach der sich AgCl m it Na3As03 vollstandig in Ag3As03 umsetzt, 
das im tlberschuB von Na3As03 1. ist, empfiehlt Vf. folgende Arbeitsweise: 2 g des Salz- 
gemisches werden im 100 ccm-MeBkolben gel. In  10 ccm der Lsg. wird J  nach K o l t -  
HOFF (C. 1927. I. 2577) bestimmt. In weiteren 10 ccm wird die Gesamtmenge AgN03- 
Lsg., die zur Fallung aller 3 Haloide benotigt wird, in Ggw. von 10 ccm Toluol nach 
VOLHARD ermittelt. Zur Cl-Best. werden 10 ccm der Lsg. in einem 100 ccm-MeB- 
kolben m it 35—40 ccm 2°/0ig. NH3 u. m it der zur Fallung von Br u. J  nótigen AgN03- 
Lsg. versetzt. Dabei wird nur AgBr u. AgJ gefallt, das AgCl geht dagegen ais Ag(NH3),Cl 
in Lsg. Auffiillen, Durchschiitteln u. Abfiltrieren. 50 ccm des Filtrats werden nach 
K u n f t  mit Na3As03 weiterbehandelt:

3 Ag(NH3)2Cl +  Na3AsC3 =  Ag3As03 +  3 NaCl +  6 XH3
2 Ag3As03 - f  3 Na2C03 =  3 AgsO +  2 Na3As03 +  3 C02
3 Ag,0 +  3 Na3AsÓ3 =  3 Na3As04 -)- 6  Ag .

(Z. analyt. Chem. 92. 420—25. 22/4. 1933. Kiew, Allukrain. Apothekerverwalt.) E c k s t .
G. T. Galfajan und W. M. Tarajan, Die Bestimmung der Kieselsdure in  Silicałen 

aus der Differenz. Bei der Nachprufung der Methode von TANANAJEW u . PERTSCHIK 
(C. 1932. II. 1330) ergaben sich durchweg wesentlich zu hohe Si02-Werte, weil die 
tlberfiihrung der Fluoride in Oxalate mittels Oxalsaure unvollstandig ist u. durch Bldg. 
eines fluchtigen Komplexes von Al u. F  ein zu hoher Si02-Geh. rorgetauscht wird. 
Die Differenzbest. wird folgendermaBen ausgefiihrt: 0,5—1 g Silicat werden im Pt- 
Tiegel m it 15—20 Tropfen H2S 0 4 (1: 1) angefeuchtet u. mit 5—7 ccm H F auf dem 
W.-Bad eingedampft. Die H 2Ś04 wird 2-mal auf dem Sandbad vorsichtig abgeraucht u.
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die M. mit 3—4 g N aP 0 3 bis zur Gewichtskonstanz gegliiht. Dio Sulfate werdon daduroh 
quantitativ in Orthophosphate ubcrgcfiihrt. Dio Ggw. von vicl A120 3 stort nieht. 
Analysendauer 5— 6 Stdn. (Z. analyt. Chem. 92. 417—20. 22/4. 1933; Eriwan, Zentral- 
Lab.) E c k s t e in .

P. L. Hibbard und P. R. Stout, Kaliiimbesłimmung durch Titration des Cóbalti- 
nitrits mit Kaliumpcrmanganat. Ausfuhrliche Wiedcrgabo einer YTorschrift, geeignet 
fur 0 ,1 —5,0 mg K. Ergebnisse m it den gravimetr. ubereinstimmend. (.J. Ass. off. 
agrie. Chemists 16. 137—40. 15/2. 1933. Berkeley, Uniy. of California.) Gd.

L. D. Haigh und A. R. Hall, Wiedergewinnung von Plalin aus Kaliumbestim- 
mungen. Arbeitsvorschrift auf Grund der Angaben von Mc: D o w e l i , (C. 1918. II. 000) 
u. I-Io u g h  (O. 1929. II. 1945). (J. Ass. off. agrie. Cliomists 16. 147—48. 15/2. 1933. 
Columbia, Uniy. of Missouri.) G r o s z f e l d .

Bengt Kjerrman und Sven Baeckstrom, Kombinierte Mangan- und Chrom- 
bestimmung in  Stahl. Nach einer Darst. der Grundlagen der potentiometr. Titration 
u. Diskussion der bisher yorgeschlagenen Methoden (wobei von der Methode nach 
VOLHARD abgeraten wird) schlagen Vff. folgendes Verf. vor: 1 g Stahlspane werden 
gewogen u. im 400 ccm-Becherglas in 20 ccm Sauregemiscli (100 ccm W. +  25 ccm
H ,S 04, D. 1,84 +  25 ccm H 3P 0 4, D. 1,71) gel. Die Lsg. wird m it 100 ccm W. verd. 
u. m it 10 ccm K P (200 g/l), 20 ccm AgN03 (1,33 g/l) u. 15 ccm (NH4)2S20 8 (230 g/l) 
versetzt; bei Voroxydation m it H N 0 3 wird weniger (NH4)2S2Oe, boi einem Mn-Gek. 
von 1%  oder mehr ein Zusatz yon 5 ccm H 3PO,, (D. 1,71) angewandt. Die Lsg. wird
5— 6 ]\lin. gokocht, ca. 1/i Stde. an der Luft u. sodann in W. abgekiihlt. Es folgt dio 
potentiometr. Titration m it FeS0 4 zur Ermittlung von Cr04"  +  M n04' (Potentiometer- 
einstellung 200 mV, Riicktitration mit einigen Tropfen KM n04-Lsg. bei 350 mV). 
Cr04"  wird dann durch 5 Min. Kochen m it 5 ccm (NH4)2S20 8-Lsg. zuriiekgebildct u. 
nach Zusatz von 15—20 ccm 2°/0ig. NaCl-Lsg. u. etwas Bimssteinpulyer 10 Min. gekocht, 
um Mn04"  zu zerstóren. Sodann wird Cr04"  mit FeSO.,-Lsg. wie oben titriert. Das 
Verf. ist zwar etwas teurer, aber genauer u. weniger zeitraubend ais dio gcbrauchlichen 
Methoden. (Jernkontorets Ann. 117. 178—91. 1933.) R. K. M u l l e r .

Harald Lundin, Elektrolytzink: die Bestimmung geringer Mengen von Germanium. 
Ge stort schon in sehr geringer Mengo die elektrolyt. Abscheidung yon Zn. Um solcho 
geringen Mengen in SiÓ2-haltigen Materialien zu bestimmen, verfahrt Vf. wie folgt: 
100 g der zu untersuehenden Probe m it einem Ge-Geh. von schatzungsweiso 0,001°/o 
werden in einer Porzellanscliale oinige Min. mit 100 ccm konz. H 2S 0 4 +  200 ccm W. ver- 
riihrt u. nach Zusatz von weiteren 50 ccm yorsichtig eingedampft bis zum Ycrschwindeu 
der S 0 3-Dampfe. Der Riickstand wird in einer Pb-Schale mit 25 ccm konz. H 2S 0 4 +  
75 ccm 50°/„ig. HF auf dem Wasserbad erhitzt, bis das Gemisch beginnt pastenfórmig 
zu werden (ca. 4 Stdn.); dasselbo wird m it einem weiteren Zusatz von 75 ccm HI)1 
wiederholt. Zuletzt wird auf einem Sandbad nieht iiber 300° erhitzt, bis H F voll- 
stiindig yertrieben ist (Priifung m it Glasstab). Der Riickstand wird in einem 3 1-Dest.- 
Kolben m it 1200 ccm konz. HC1 u. 1300 ccm W. yersetzt u. im Cl2-Strom in einen 
eisgekiihlten Erlenmeyer (750 ccm) dest. Von dem Destillat werden zunachst 900 ccm, 
dann nochmals 300 ccm aufgefangcn u. in beiden Lsgg. Ge bestimmt. Nach Zusatz 
von N aH S03-Lsg. bis zur Entfarbung, Zusatz von Br2-W. bis zu schwacher Gelbfśirbung, 
Entfarbung m it Hydroxylamin-HCl-Lsg. u. Einstellung auf eino 4-n. HC1 ontsprechende 
Aciditat wird filtriert u. H 2S bis zur Sattigung eingeleitet. Nach mehrstdg. Stehen- 
lassen wird abfiltriert (aschefreies Filter) u. m it an H2S gesiitt. 4-n. H 2S04 gewaschen. 
Das Filter mit dem Nd. wird yerascht unter langsamer Steigerung der Tomp. auf 500 
bis 600° u. ais GeO,> gewogen. (Trans, electrochem. Soc. 63. 5 Seiten. Mai 1933. 
Sep.) “ R. K- M u l l e r .

A. Jilek und A. RySanek, Bestimmung von Wolfram mit o-Oxychinolin in kom- 
plezer Oxalatlosung. Verss. zur Trennung von 6-wertigem Wolfram u. 4-wertigem Zinn 
mit o-Oxychinolin aus Lsgg., die Mineralsauren enthalten oder aus anniihcrnd neutralen 
Lsgg., die Ammoniumacetat oder Ammonium- oder A lkalitartrat enthalten, fiihren nieht 
zum Ziel. Dagegen gelingt die quantitative Ausfallung yon Wolfram aus einer neutralen 
Lsg., der NH4-Oxalat zugesetzt wird, wahrend Zinn in Lsg. bleibt. Der Wolframnd. ent
halt etwa 2Moll. o-Oxychinloin, er wird zur Wagung bei 800° in W 03 ubergefiihrt. Alkali- 
salzo der Mineralsauren sind ohne EinfluB auf die Fiillung, in ziemlich konz. Lsgg. von 
Essigsaure oder Alkalien ist der Nd. merklich 1. (Coli. Tray. chim. Tchścoslovaquie 5. 
136—38. Miirz 1933. Briinn, Tschech. techn. Hochsch., Inst. fiir analyt. Chem.) L e y s e r .

F. Schwarz, Analyse von Lagermetall. Zur Yermeidung yon Sn-Verlusten beim



9 6 G. ASAITTSZ. L ł30£A 102IC 3C 1933. n.
Lfega ia der Hftze, beim EŁnfisrspfsn das a lich . FEtrats der Pb-FaSnnr oder fcelm 
B n ecgen  der o iyd ien en  SnCL-Lsz- easpSefcis Yf.. das Losen des M etalk, ć ł s  Ein- 
d is ip fśn  des alkoh. F U ta ts ul d is Oxvdaaon des SnCL m ii KGOj bei Łochsiens 60—701 
sc^zśzfSkrsa. D łs  EiadŁnipfen erfołr: zreckm a£tg in einer koo_ geranmigen. Schale, 
die ein K recLen a . dz.z3.tt ortBcŁes tb e r id tó n  der IL  Yercseśdet- (BaL Fac. ęiHntę 
Cernanti 6- 223—28.  1932- Cemanti, U m v.) E c k s te tk .

Besiandtelle voa PSanzen und Tieren.
G. Canneri. j&er E iaflug ror, O ivfttisdttrer, traf die LótUcMatii nos Salsem idiener 

Er fen  *jny?~T Yiialfeabetoffe. Durch Zusatz ron Na^Cirratkg- steigi die Ldslichkeit von 
Li,Oj merikHeh an. Dies ist Ton Bedeuning bei der Herst- von La-FarbetofOsgg. zur 
YitaJfadbong. Nabsres im OrigmaL ' Ann. CMm. apphcata 23- ós—62. Febr. 1933. 
FIotcjiz.) “ ” " Geijoce.

Charles F . Poe und Eoe Clemens. Die. Yitalireałiion fu r  Atropin. YfŁ unter- 
saehtea  eine groSe Zahl organ. Yerbb. m it der Yiialirk. u. zwar Alkałoide, Aznino 
«anren, aliphat- Sanren u. Ester, Alkohole u. Ketone, Zneker, Hamstoff u. H am a n re- 
d e riw ., Gincoeide, Anilin n. A ialinderiw ., PhenoLe, aromat. Sanren, Aldehyde, Ather, 
Alkohole n. Ketone, einige heterocycŁ u. hydroaromat. Yerbb. sowie Naphthol- n. 
AnthraeenderivY. Geprnft wurde 1. nach dem Originalverf-, 2. eine gleichteOige JGschung 
m it Atropin o. 3. eine ilischnng mit Atropin, in  der die zu prufende Lsg. im CberschuB 
Torfaanden war. Eine Beihe Tersehiedener Korper geben eine dem Atropin ahnliche 
R k. Beziehnngen zur Konst. lieBen sich nicht ermhteln, doch waren fast alle positir 
reagierenden Korper N-hakig. Daneben finden sich zahlreiche Yerbb., dereń Rk. die 
Rk. fur Atropin uberlagert. (J . Lab. elin. iled . 18. 743—50. April 1933. Boulder, 
UniT.) * SCHMTZEE-

R . B rdleka. PciarographUche UniersucJntngen mit der Quick*ilbeTiropfŁnlhodt. 
Teil X X X I. Ein neuer SachireU fu r  Proteine bei Gegenimrt ron KcJnltsahen in  ammonia- 
biliteJier L/itung ton A mmoniumrJilorid. (XXX- vgL C. 1933- L  3474.) Bei der polaro- 
graph- Unters. von Lsgg., die CoCL oder Kobaltammine, NHtCl, N H j u. Proteine 
enthalten, werden zwei „Wellen“  auf der StromspannnngskurYe beobachtet, die nicht 
mit der von H eyp.O Y SK Y  u. BaBICKA (C. 1931- I. 2177. 3657) in  reiner NH,C1-Lsg. 
beobachteten ProteinweUe ident. sind. Die Hóhe der neuen Proteinwellen in ihrer 
Abhangigkeit von der Konz. der einzelnen Bestandteile der Lsg. wird bestimmt. Bei 
wachsender Konz. eines Bestandteiles u. konstanter Konz. der ubrigen strebt die Hóhe 
der We!len einem Grenzwert zu. Nach Koagułation der Proteine u. nach Zentrifugieren 
geben die Lrgg. qualitativ die gleichen Effekte wie die unbehandelten Lsgg. Yon einer 
Rethe Yon Aminosauren gibt nur Cystin den gleichen Effekt wie die Proteine. Die 
Effekte sind rie l gro Ber, ais bei einfacher Red. der Yerbb. zu erwarten. Es wird daher 
angenommen, daB es sich um eine katalyt. Wrkg. auf die H.-Abscheidung handelt- — 
Die Effekte treten nur auf, wenn die Yerbb. Cystinkeme enthalten. Aus dem Yergleieh 
der GróBe der Effekte Yon Cystin u. Proteinen laBt sich schlieBen, daB nicht das einfache

chem. Inst.) LOREKZ.
A. B andouin und J. Lew in, Zur Enteiwifiung mittels Jod. Es wurde eine gióBere 

Anzahl von Fallungen mittels Trichloressigsaure bzw. J  Yorgenommen u. jeweils im 
F iltrat der Nichtproteinstickstoff bestimmt. Die nasse Zeistórung m it H ,S 0 4 muB 
in Ggw. -von O salat yorgenommen werden. Dann werden m it beiden Fallungsyerff. 
ubereinstimmende Werte erhalten, womit erwiesen ist, daB bei der Fallung m it Jod 
dieses Element die Proteine (z. B. des Blutes) nicht angreift u. die Rk. daher zur Best. 
des Nichtproteinstickstoffes angewandt werden kann. (C. R. Seances Soc. Biol. Filiales 
Associees 113. 155—57. 1933.) S c h w a ib o l d .

A. Heidnschka und H. Schmidt-Hebbel, VergUichf:nde Bestimmungen des Kali- 
gehalles in  den rerschiedenen BhUbestandłeilen unter rerschiedenen Bedingungen ihrer 
Gewinnung. Die Ausfuhrung der Ca-Best. nach der Titrationsmethode mit KMnO., 
im Serum, Plasma u. Gesamtblut wird genau beschrieben. Beim Serum u. Plasma 
stimmten die in der nicht enteiweiBten FI. u. in der Asche erhaltenen Ca-Werte uberein, 
ebenso die im hamolysierten Blut u. in dessen Asche. Yon den yerschiedenen Ent- 
eiweiBungsmitteln gab beim Serum u. Plasma nur Uranylacetat annahem d richtige 
Werte, beim Gesamtblut nur 20%ig- CQ3-COOH, wenn dereń UberschuB vor der 
Fallung des Ca yerdampft wurde. Bei der Abtrennung des EiweiB durch Ultra-
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filtration wurden je nacli dem angewandtcn Blutbestandteil 30—50% Ca zu wenig 
gefunden. Ais gerinnungshemmende Stoffe waren auCer Hirudin aueh Liąuoid u. 
Germanin yerwendbar; fiir Plasma kann auck Na-Citrat benutzt werden, doch ist 
dem erhaltenen Ca-Wert dann 1 mg-% Ca zuzufiigen. — Die Blutkórperehen ent- 
halten nur spektroskop, bestimmbare Mengen Ca. (Bioehem. Z. 253. 336—46. 1932. 
Dresden, Sachs. Techn. Hockach., Lab. f. Lebcnsm.- u. Garungschemie.) P a n t k e .

Andre Lesure und Andre Thomas, Besłimmung des Blut- und Hamschwefels. 
Die Arbeit behandelt die Best. des Sulfat-S u. des Gesamt-S im enteiweiCten Serum 
u. im Harn; method. Einzelheiten u. Neuerungen miissen im Original nachgelesen 
werden. (J. Pharmac. Chim. [8 ] 17 (125). 114—30. 1/2. 1933.) P a n t k e .

H. Festen, Eine Arbeitsweise zur Besłimmung des Fetlgeliallcs von Blut. Nach 
dem beschriebenen Verf. wird dor A.-A.-Auszug aus 0,2 ccm Blut durch Lsg. in PAe. 
gereinigt, dann verseift u. dio Fettsauremenge acidimetr. titriert. Beschreibung einer 
neuartigen Mikrobiirotte (Abbildung im Original). (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 
77. II. 1893—96. 29/4. 1933. Utrecht, Lab. v. Physiol. Chem.) Gr o s z f e l d .'

Harold E. Himwich, Bemerkung zur Blutfettbestimmung. Vf. untersucht, warum 
bei der Best. des Blutfettes nach S t e w a r t  u . W h it e  (C. 1926. I. 2395) hohero Werte 
erhalten werden ais bei anderen Methoden. Dabei findet er Zunahme des Titrations- 
wortes fiir „F e tt“, wenn dem Plasma Glucose zugesetzt worden war; die bisherigen, mit 
obigem Verf. erhaltenen Daten miissen also revidiert werden. (Proc. Soc. exp. Biol. 
Med. 29. 777—78. 1932. Yale Uniy., Dep. of Physiol.) P a n t k e .

Friedrich Hogreve, Uber Farbmessungen am Serum landwirlsćhaftlićlier Nutztiere 
mitlels des Zeissschen Stufenpholometers (DarsleUung eines neuen abgekurzten spektro- 
pholometrischan Verfahrens). Es wurden typ. Farbunterschiede zwischen dem Serum 
yerschiedener Altersklassen des Rindes, sowie zwischen Rinder- u. Schweineserum naeli- 
gewiesen. (Z. Ziichtg. Reihe B. Tierziichtg. u. Ziichtungsbiol. 21. 219—34. Berlin, 
Landw. Hochsch., Inst. f. Tierziichtg. Sep.) P a n t k e .

Walter R. Campbell und Marion I. Hanna, Einfache Methode zur Besłimmung
des Albumin-Globulinverhdllnisses im menschlichen Serum. Angabe einer kurzeń Methodo 
zur Best. des Gesamt-N u. des Albumin-N nach dem Prinzip des Verf. von H o w e , 
die die Ausfiihrung einer Analyse in 40 Min. ermoglieht. (Trans. Roy. Soc. Canada. 
[3] 25. Sect. V. 29—31. Toronto, Univ., Dep. of Med.) P a n t k e .

Robert Elman und J .  B. Taussig, Quantitative Bestimmung des Choleslerins in  
der Oalle. 5 ccm (bei geringem Cholesteringeh. 10— 15 ccm) Galie werden nach Ver- 
seifung mit alkoh. KOH mit PAe. extrakiert; Extrakt wird zur Troekne eingedampft, 
der Riickstand m it CHC13 aufgenommen u. nach Zusatz von Essigsiiureanhydrid u. 
konz. H 2S 0 4 colorimetriert. Es werden Beobachtungen iiber den EinfluB der Temp., 
des Lichtes u. der Entwicklungszeit auf die Farbrk. mitgeteilt. (J . Lab. clin. Med. 17. 
274—79. St. Louis, Washington Univ. School of Med. u. Bames Hospital, Dep. of 
Surgery, Mo.) P a n t k e .

F. D. White und A. C. Green, Ein kritischer Vergleich der Farbreaktionen fu r  
Fructose, Penlosen und Glucuronale im  Harn. Abanderungen der Rk. yon Se l iw a n o f f , 
z. B . Ersatz des Resorcin durch Phloroglucin, Thymol oder Diphenylamin, andere HC1- 
Mengen habon keine Verbessorungen gebracht. 0,3% Fructose lassen sich erkennen, 
auch in Ggw. von Glucose, wenn 1 Teil Urin m it 1 Teil konz. HC1 (spezif. Gew. 1,19) 
versetzt, die Mischung gerade bis zum Sieden erhitzt, nach 2 Min. Stehen etwas Norit- 
kohle zugesetzt, nach Schutteln nochmals kurz aufgekocht wird. Von dem nach 2 Min. 
Stehen erhaltenen F iltrat geben 8 Tropfen m it 5 ccm Resorcinlsg. nach Kochen, das 
nicht uber 30 Sek. dauern darf, eine rotliche Fiirbung, die fiir Fructose charakterist. ist. 
T o l l e n s ’ Reagens (Phloroglucin in HC1) u. B ia l s  Reagens (Orcin in 250 ccm konz. 
HC1 m it 15 Tropfen 10%ig. FeCl3-Lsg.) sind nicht absol. spezif. fiir Pentosen (Arabinose), 
da Urochrom u. andere undefiniorte Harnsubstanzen storend wirken konnen. Auch 
Naphthoresorcin ist nicht geeignet. Dagegen lassen sich nach Klarung (2 Tropfen Eg. 
kochen, Noritkohle, Filtrieren) 0,1 bzw. 0,5% Arabinose in Ggw. von 1% bzw. 3%  
Glucose nachweisen, wenn zu 2 ccm Urin 2 ccm Eg. u. 5 Tropfen reines Anilin  gefiigt 
werden. Die nach Kochen, Stehen (2 Min.), Abkiihlen rote u. m it Chlf. extrahierbare 
Farbę ist fiir Pentosen charakterist., denn Glucose u. Galaklose geben eine griine, Fructose 
eine gelblicho, Glucuronate keine Farbę. (Trans. Roy. Soc. Canada. [3] 26. Sect. V. 
145—57. 1932. Manitoba, Can., Uniy., Dep. of Bioehem.) O p p e n h e im e r .

L. Rosenthaler, Analytische Notizen. I I . (I. ygl. C. 1933. I. 1661.) 1. Zur Unter- 
scheidung von As- u. Sb-Spiegeln eignet sich besser ais Chloramin P a n t o s e p t

XV. 2. 7
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(Na-Dichlorsulfamidbenzoat); seine Lsg. (10%) lóst As-Spiegel augenblicklich, Sb- 
Spiegel erst nach Stdn. vollstandig. — 2. Z u m  N a c h w e i  s v o n E g . sollte auch 
dio Bldg. des besondcrs charakterist. riechonden A m y le s te rs  horangezogen werden: 
einige Kórnchen p-Toluolsulfosaure m it Eg., Acetat oder O- oder N-Acetylverb. u. 
1 Tropfen Amylalkohol erwarmen u. Gemisch in W. gieCcn. — 3. Zum N o u t r a l i -  
s i e r e n y o n  S a u r e n ,  dereń Ca-Salze 1. sind, wird CaC03-Zusatz im t)berschuB u. 
Abfiltrieren von diesem empfolilen; Vorteile gegeniiber NaOH, KOH u. NH3: Zeit- 
ersparnis, keine Gefahr des 'Oberalkalisierens. — 4. o - O x y c h i n o l i n  gibt (wegen 
seines phenol. OH) m it Chlf. u. NaOH eine yoriibergehende Griinfarbung, die zu seinem 
Nachwois u. zum Chlf.-Nachweis dienen kann. V i o f o r  m (Chlorjodoxychinolin) 
gibt dio Rk. nicht. — ó. P i p o r a z i n  u. C h i n o n  reagieren miteinander wie folgt: 
wss. Cliinonlsg. +  Piperazin gibt braun- oder schmutzigyiolette Earbung, dann Trii- 
bung; alkoh. Lsg. von Chinon -f  Piperazin weinrot, dann Triibung. — T r i c h l o r -  
o s s i g s a u r e ,  m it CaC03 neutralisiert (vgl. 3), gibt u. Mk. folgende N dd.: m it Tl- 
Acetat (fest) an diesem SpieCe u. Prismen, spater in der El. ąuadrat. Tafeln, Prismen u. 
magnetnadelformigo Gcbilde; m itH g N 0 3 schwacho Triibung, dann Straufl yerzweigter 
Eedern; m it AgN03 (fest) Rauten u. groBc, aus solchen u. mehreckigen P latten auf- 
gebaute Stucke; m it U 0 2(N 0 3)2 u. Na(H-COO) yorwiegend Oktaeder. — 7. Dio R  h o - 
d a n r k .  a u f  HCN ist s ta tt mit (NH4)2S auch m it kolloidem S móglich: El. mit 
wenig kolloidem S u. soviel NaOH-Lsg., daB Bie beim Kochen gelb wird, 2 Min. kocben, 
der k. FI. H N 0 3 u. Fe2(S0 4)3 zusetzen; so nachweisbar: 1  y  HCN. — 8 . p  - O x y -  
b e n z o e s a u r e m o t h y l e s t o r  ( N i p a g i n )  gibt u. Mk., in verd. KOH-Lsg. 
gel., m it KOH (fest) Nadeln (Abb.), fest m it p-Nitrosodimethylanilin lange, yerzweigte 
Nadelbiischel (Abb.), m it konz. H N 0 3 erhitzt, dann m it W. verd. schlanke Doppel- 
pyramiden, gekrcuzte Nadeln, Nadelbuschel u. breitere Platten. — 9. R k k .  d e s  
C o f f o i n s  (I), T h e o b r o m i n s  (II) u. T h o o p h y l l i n B  (III) m it Z w ik k e rs  
Roagons (4 ccm CuSO.,-Lsg. [10%], 1 ccm Pyridin, 5 ccm W.): I  Umwandlung in 
lange, farblose Stabe; II  nur, wenn w. gel., k., grobe Drusen u. hantelformige Ge- 
bilde; an III  griine Prismenbuschel; bei Ersatz des CuS04 im Reagens durch 
CdS04 I  u. II  wie oben, III Drusen u. Einzelkrystalle yerschiedener Art. —
10. F a r b r k k .  d e s  A p i o l s  a u s  P e t e r s i l i e  (Lsg. in E g .): +  Chlor
amin yiolett; +  konz. HBr w. schmutzigrot; -|- C„H6C0C1 +  ZnCl2 k. gelb — >- 
rot — y  tiefbraun. — 1 1 . Die B o s c h l o u n i g u n g  d e r  R k .  z w i s c h e n  CS, 
u. a 1 k a 1. P  1 u m b i 1 1 s g. (vgl. F e i g l , C. 1931. I. 2788) ist n i  c h t  s p e z i f. fiir 
F o r m a l d e h y d .  — 12. S a c c h a r i n  +  T l - A c e t a t - L s g .  gibt rasch Stabe 
u. Prismen; Saccharinlsg. -f Tl-Acetat (fest) sofort Nadeln u. Stabe. (Pharmaz. 2en- 
tralhalle Deutschland 74. 288—90. 11/5. 1933. Bern.) D e g n e r .

Ew. Jorek , Eine vereinfac7iłe Schnellmełhode zur Unłersuchung von Mineralsalben 
unter Beriicksichtigwig von Ag', H g", Pb", B i'" ,  A l '" ,  Z n " , K ' ais Kationen und N 0 3', 
J ', Cl', CH3C 00' und Borsdure ais Anionen. Nachweis yon N 0 3'  in der ursprunglichen 
Substanz: in  A. gel. m it W. schutteln, nicht trennen, m it Diphenylamin-H2S 0 4 (1 in 
200, +  40 W.) unterschiehten. — 0,2 g Substanz mit 3 ccm konz. H N 0 3 5 Min. auf 
100° erwarmen, in Reagensglas, dessen Boden zu einer zugeschmolzenen Capillare 
ausgezogen ist, k. m it 3 ccm A. mischen, 3 com W. zusetzen, 1 Min. schutteln, absitzen 
lassen, Capillaronspitze abschneiden, aus dieser Offnung 5 mai je 2 Tropfen (Tr.) 
auf Tupfrk.-Papier u. 10 mai 1  Tr. auf TJhrglaser geben. In  diesen werden nach- 
gewieson: 1. Ag’ oder Hg' mit HC1; 2. Ag', H g", P b "  oder B i" ' mit HC1 u. H 2S-W.;
3. A l" ' mit Moringerbsaurelsg. (0,1 g in 100 ccm CH3OH) u. 1 Tr. Eg., Kontrolle: 
Alizarinlack; 4. Zn" m it 15 Tr. wss. K 3Fe(CN)6-Lsg. (2%) u. 10 Tr. Diiithylanilin- 
Jsg. [0,26 g (monofrei) in 200 ccm yerd. H 2S 0 4 (1 +  1)], Kontrolle: R inm anns Grun; 
5. K ' m it 2 Tr. NH 3-F1., 1 Tr. verd. Eg. u. I Tr. Na3Co(N02)r Lsg., Kontrolle: Flammen- 
farbung; 6 . Jv mit 2 Tr. Stiirkelsg. u. 2 Tr. KNO„-Lsg. (10%); 7. Cl' durch E r
hitzen mit Mennige u. Bliiuung einer Mischung von je 1 Tr. KJ-Lsg. (10%) u. Stiirke- 
lsg. an darubergedecktcm Uhrglase; 8 . C H ^O O ' m it 2 Tr. La-Nitratlsg. (5%), 2 Tr.
0.01 n. J-Lsg. u. 2 Tr. n, NH 3-Lsg.; 9. Borsiiure mit je 1 Tr. Kurkum atinktur u. verd. 
HC1. — Einige Tr. der wss. Ausschiittolung aus dem Reagensglase im Mikrotiegel ein- 
dampfen, gliihen, k. m it p-(CH3)2N-Benzylidenrhodaninlsg. (0,03 g in 100 g Aceton) 
tiipfeln: rotyiolett: Ag. — In den Tiipfolflecken auf Papier werden nachgewiesen:
1 . H g" m it jo 1 Tr. Na-Acetatlsg. (10%) u. Diphenylearbazonlsg. ( 1 %  in A.); 2. P b " 
m it je 2 Tr. NH3-F1. u. H„02 (3%) u. nach 5 M in. 2 Tropfen ARNOLDscher Base (vgl. 
T r il l a t , C. R. hebd. Seances A cad. Sci. 156. 1205. 1863; C. 1903. II. 6 8 ); 3. Bi "
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mit 4 Tr. Cinchonin-Reagenslsg. ( 1  g Cinchonin in 100 ccm sckwach H N 03-haltigem 
W. w. gel., k. 2 g K J  zugesetzt). (Pharmaz. Ztg. 78. 434. 22/4. 1933.) D e g n e r .

Gottfried Wallrabe und Helmut Schartner, Talkum D. A. B . 6. Manche Talkum- 
sorten geben in Mischung m it Salicylsiiure Rotfiirbung oder Vol.-Vermehrung, zuriick- 
zufiihren auf Fe- bzw. C03"-Geh. Tabelle m it den Unters.-Ergebnissen von 12 Talkum- 
sorten im Original. Die Priifungsvoracbrift des D.A.B 6 schlieBt solche — pharma- 
zeut. unbrauchbare — Sorten nicht aus. Sie ist daher zu erweitern wie folgt: „Ca. 
0,05 g Salieylsaure werden in einem Porzellanschiilchen in ca. 10—20 Tropfen Spiritus 
gel., diese Lsg. m it 2  g Talkum gemischt u. dann beiseite gestellt; das Gemisch darf 
nach 1  Stde. hochstens schwaeli rótlich gcfarbt ersclieinen (Eisen). 2 g Talkum werden 
mit 25 ceni W. bis zur yollstitndigen Bcnetzung geschiittelt, dann mit 25 ccm 0,1 n. 
HC1 Yersetzt; unter dfterem Umschiitteln liiBt man 1/i Stde. stehen u. titriert dann 
mit 0,1 n. Lauge zuriick (Methylorange); hierfiir sollen mindestens 23 ccm 0,1 n. Lauge 
yerbraucht werden (C03"). Dio austitrierte Lsg. wird filtriert, eine Probe des Filtrates 
wird nach Zugabe von 1 ccm NH3-F1. mit NH 4-Oxalatlsg. yersetzt; es darf nur eine 
Triibung, aber kein Nd. auftreten (unzulassige Mengen Ca-Verbb.). Eine weitere Probe 
des Filtrates wird nach dem Ansiiuern mit HC1 mit Ba(N03)2-Lsg. yersetzt; es darf 
keine Triibung entstehen (S04").“ (Apoth.-Ztg. 48- 571—72. 13/5. 1933. Konigs- 
berg, Univ.) D e g n e r .

Fedora Auslaender, Ober Narkosedther. Es wird der ausfiihrlich begriindete 
Vorsehlag gemacht, im Osterreichischen Arzneibuche bei Aether pro narcosi die KOH- 
Probe durch dic Probe m it NESZLERs Reagens zu ersetzen. (Pharmaz. Mh. 14. 88 
bis 89. April. 1933.) D e g n e r .

W. Brandrup, Ober den Koloplioniumnachweis im Tólubalsam. Zur Ausschaltung 
des CS2 wird folgende Abanderung der Vorschrift des D.A.B 6 empfohlen: 5 g  zer- 
riebenen. Tólubalsam in 20 g Chlf. losen, unter Umschiitteln allm&hlich m it 30 g PAe. 
yersetzen, durch W atte gieBen, auf 5 ccm eindampfen, weiter wie D.A.B. 6 . (Pharmaz. 
Ztg. 78. 497. 10/5. 1933. Kottbus, Kronen-Apoth.) D e g n e r .

Dr. N. Gerber’s Co. m. b. H., Leipzig, Burelle mil selbsttatiger Nullpunklsein- 
slellung, bei welcher dio FI. aus einem VorratsbehaIter durch ein Steigrohr zum oberen 
Ende der Biirette emporgedriickt u. ein FliissigkeitsiiberschuB durch dasselbe Rohr 
in das VorratsgefaB zuriickgehebert wird, wobei am oberen Ende der Biirette eine 
Austrittsoffnung fiir die durch die emporsteigende Fl.ycrdrangte L uft yorgesehen ist, 
dad. gek., daB an die Austrittsoffnung eine Vorlage zur Aufnahme gasabsorbierender 
Stoffe angeschlossen ist, die das Steigrohr ais Mantel umgibt u. dereń Wandung nach 
der Biirette zu weiB oder farbig belegt ist, um das Ablesen der Teilung zu erleichtem. — 
Infolge der Anordnung gemaB dem Patent wird dio Ablesung der Biirette erleiehtert 
u. genauer gemacht, das Mantelrohr reinigt die in den Titrierapp. gelangende AuBen- 
Iuft u. stiitzt die Biirette. (D. R. P. 575 986 KI. 421 yom 1/9. 1932, ausg. 5/5. 
1933.) H e in r ic h s .

Victor Cofman, London, Vorrichłung zur Beslimmung der Loslichkeit von jesień 
Stoffen in Flussigkeiten, bestehend aus einem Schwimmer, der sich in dem Losungsm. 
befindet u. an dessen unterem Ende eine durchlochte Schale zur Aufnahme des Priif- 
kórpers hangt, wahrend am oberen Ende ein Stabchen oder Rohrchen angebracht ist, 
mit dem an einer Skala die Eintauchtiefe des Schwimmers erm ittelt wird. Die Ge- 
schwindigkeit, m it der diese Tiefe abnimmt, ist ein MaB fiir die Loslichkeit des Priif- 
stoffs. Die Vorr. laBt sieh auch fiir andere Messungen, z. B. zur Best. der D. von Fil. 
yerwenden. (E. P. 389179 vom 12/11. 1931, ausg. 6/4. 1933.) G e is z l e r .

Albert Hawkyard, London, Gasanahysenapparat, der besonders zur Best. des 
Geh. an 0O2 in Verbrennungsgasen geeignot ist. Die Messung beruht auf der Absorption 
von C02 in NaOH in einem geschlossenen Raum, wobei der heryorgerufene Unterdruck 
ein MaB fiir den Geh. der Gase an C 02 ist. Um das UnterdruekmeBinstrument von den 
Druckschwankungen in der Apparatur infolge der Pumpenarbeit abzuschlieBen, bedient 
man sich eines Quecksilberventils, das die Verb. zwischen Absorptionsraum u. MeB- 
instrument erst am Ende des Ansaugyorganges der Pumpe frei gibt. (E. P. 385 765 
yom 28/1. 1932, ausg. 26/1. 1933.) Ge is z l e r .

Heinrich Tróbs, Niirnberg, Das Absorptionsende anzeigendes GasabsorptionsgcfaP, 
dad. gek., daB der Absorptionsraum durch ein eine Gasblase enthaltendes Heberrohr, 
das mit seinen beiden Sehenkelenden in kugelfórmige Erweiterungen auslauft, u. durch 
ein Anzeigerohr m it dem NiveaugefaB yerbunden ist. — Die beim Einleiten des zu
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nnteranehencfen Gaa-rolnmena vom AhaorptuHiaranm in das 2tiveaugefa£ gedrucfcte 
AhaorptionafL wird mittela des H etera Bei der durch die Ahsorption venrrsacttec 
YcfamenyerminderEmg dlskontimrifirlich: dem Anzeigerohr zugeleitet, aua dem die 
AhaorptionsfI. irt einem der Abaorptionsgeschwmdigkert entaprechenden llafle  wieder 
dem Abaorptionaranm zuflieBt. Aji dem StaHstand des Nnreans im Anzeigero.hr ist 
daa Absorptionsende featznatellen. (D. E . P . 575 987 KI- 421 vom 8/3. 1932, ausg. 
5/5. 1933.) ’ H e e te ic h s .  ~

W erner K olhor3ter. Berlin-Friedenau. Yerfdkren, zur Bestimmung des Kaliwm- 
gtkalteA im ErdreicK, in  Ahlagenmgen, technischen Prcdutten u . dgl.T die Kalinmverbb. 
Łn irgendeinem Aggregatzustand enthalten, dad. gek., daB man die vom Kalfnm aus- 
geaandte Gammaatrahhmg anf ein HessinggefaB einwirken IaBt u. daB die innerhalb 
dieses MeBgefaBes herrorgernfene Ioniaiernng ais JlaB fu r den spezif. Kaliumgeh. der 
strahlenden Umgebung dient. — Durch daa Yerf. wird nieht nur, wie sonat, der Kalium
geh. an beat imm ten Prahestelien gefunden, aondem es kann eine SchJaB folgę rang auf 
den geaamten Kalnnngeh. des in Pragę stehenden Gebietes gezogen werden. Es wird 
alao der gesamte Kalinmgeh. eines ganzen Erdreichgebietes durch eine Messung oder 
doreh wenige llessnngen bestimmt, u . zwar auch dann, wenn dieses Erdreich durch 
Schichten anderen Gesteines von der MeSatelle getrennt ist. Die Messung geht so ro r  
aich, daB der Spannungaverluat einea aufgeladenen Elektrometers uber eine bestimmte 
Zeft festgestellt wird, worana dorch Multiplikation m it einem Eichfafctor der spezif. 
Kalinmgeh. der Umgebtmg gefunden wird. Die vom Kalium ausgesandte Gamma- 
atrahlnng kann z. B. auf ein aogenanntes Zahlrohr, d. h . auf ein IonisationsgefaB ein- 
wirken, daa m it so hoher Vorspannung betrieben wird, daB die eintreffenden Strahlen 
eine StoBioniaation herrom ifen. Die hierbei innerhalb des IonisationsgefaBes durch 
die abergehenden Elektronen in einem auBeren Stromkreis erzeugten StromstóBe 
werden auf einen Regiatrierstreifen aufgezeichnet. (D. E. P. 536 006 KI. 421 vom 
8/5. 1928, aosg. 2/2. 1932 u. D. E. P. 575 375 [Zus.-Pat.] KI. 421 vom 16/7. 1929, ausg. 
28/4. 1933.) H eenh ichs- ~

Edward Joseph Conway, Dublin, Irland, Apparai zur Bestimmung des Gehalts 
an Ammoniak in H am  oder von anderen fluchtigen Bestandteilen in FIL, bestehend aus 
einer flaehen Schale aus Glas oder Porzellan, die m it einem Flansch fersehen ist, um 
einen luftdichten AbachluB mittela einer Deckplatte zu erzielen. Auf dem Boden der 
Schale iat eine ringfórmige Erhóhnng angebracht, die niedriger ist ais die Schalen- 
wand u. den Schalenraum in zwei Abteilungen nnterteilt. In  die auBere Abteihmg 
wird eine abgemeasene Menge H am , in die innere eine bestimmte Menge Saure be- 
kannter Aciditat gefullt. Dann wird die am Rand eingefettete Deckplatte unter Frei- 
lasstmg einer kleinen Offnung aufgeschoben u. eine Pastille aus N a.C03 durch diese 
Offnung in den H am  eingebraeht. Sodann wird die Schale ganz geschlossen. Aus 
dem H am  freigemachtes NHa wird von der Saure aufgenommen u. seine Menge durch 
Ruektitration bestimmt. (E. P. 387 795 vom 1/12. 1931, ausg. 9/3. 1933.) G e is z l e r .

Casadevante y Sanlelio, Tecnicos de laboratorio. Analisis de alimentos. — Analisis clinicos.
Madrid: Javier Morata 1933. (432 S.) 4°. 25.—.

Satale Li YoUi, Guida di anałisi chimica ąualitatiya. Catania: F. Strano 1932. (5S S.) 8°. 
L. 1 o.

E  Angewandte Chemie.
1. Allgemeine chemische Technologie.

Witold Hennel, Beilrag zur Theorie. der Absorptionsturme. I .  Theoreiische Losung 
des allgemeinen Falles. Im  AnschluB an die Theorie von B a d g e e  u .  Mc Ca b e  (Elements 
of Chemical Engineering, 1931) schlagt Vf. vor, die Ergebnisse der Absorption in einem 
kleinen Vera.-Turm (Abhangigkeit der Konz. y  des zu untersuchenden Bestandteils in 
der Gasphase von der Hohe A) kurrenmaBig darzustellen u. aus dem Integral der 
Gleichung Z  =  dyjdh  die Absorptionswrkg. fur das Arbeiten in gróBerem Ma Bs ta be 
abzuleiten. (Chim. et Ind. 29- 786—88. April 1933.) R. K. M u l l e r .

Oskar żahn, Uber kleine Krystalle. Die Yorteile der Drehrohre fur die Kry- 
stallisation von Salzen, die nur kleine Krystalle liefem, werden kurz geschildert. 
(Chemiker-Ztg. 57. 302—03. 19/4. 1933.) S k a l ik s .

L. B. Gundersen. Oslo, Uberfuhren t on aufgeschlummten Stoffen in Stuckfonn. 
Man laBt einen Gasstrom durch die aufgeschlammte pulverformige M. streiehen, die
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sich in Formkśisten m it porigęn oder durclilochten Wandungen befindet. Der Gasstrom 
wird von besonderen Gaszufiihrungszellen aus durcli die M. getrieben. Dio naheren 
Einzelliciten des Verf. sowie die dazugehórigo Vorr. werden naher besclirieben. 
(Schwed. P. 73 331 vom 25/3. 1929, ausg. 29/12. 1931. N. Prior. 13/4. 1928.) D r e w s .

Mathias Franki, Augsburg, Zcrlcgung tiefsiedender Gasgcmische. Man yerwendet 
Kaltespeicher im Umschaltwechselbetrieb. Das gesamte zu zerlegende Gasgemisch 
setzt nach erfolgter Totalyerdichtung auf Kondonsationsdruck in den Kaltespoichem 
wahrend der Abkuhlung seinen Feuchtigkeits- u. C02-Gch. ab. Es wird alsdann nur 
so weit unter Druck yerfliissigt, ais zur Gewinnung der erforderlichen Menge an Waschfl. 
nótig ist. Zum andoren Teil wird es in einer Espansionsmasehine entspannt, worauf 
die Zerlegungsprodd. des Gasgemisches beim Herauslciten durch die Kaltespeichcr in 
entspanntem Zustand die vom yerdichteten Gasgemisch in denselben abgesetzte Fouch- 
tigkeit u. C02 wieder aufnehmen. Die Waschfll. werden zur Verhiitung der teilweisen 
Verdampfung wahrend der Entspannung durch den Auspuff der Expansionsmaschine 
nachgekiihlt. Gegebenenfalls wird dem in die Expansionsmaschine zu leitenden Gas- 
anteil vor dom E in tritt in dieselbe so viel Kalto durch Ubcrtragung auf das zu zor- 
legende Gasgemisch oder an eines der Zers.-Prodd. entzogen, wie durch die Arbeits- 
leistung in der Expansionsmaschine bei der Entspannung vom Druck der Vorzerlegung 
bis auf etwa 0,2 atu  nachtraglich wieder an Kalto erzeugt. werden kann. Von dem 
Kalteinhalt des in die Expansionsmaschine m it dem Oberdruck der Vorzerlegung zu 
leitenden Antoils des Leichtsiedenden der Zerlegungsprodd. wird vor dem E in tritt in 
dio Expansionsmaschine der groCere Teil dazu benutzt, um einen kleineren, hoher 
vordichteten Toil des Gasgemisches oder der Zerlegungsprodd. zu yerflussigen u. damit 
dio Kalteverluste der Anlage zu decken. — Weitoro Ausfuhrungsformen des Verf. 
werden besehrieben. (Hierzu vgl. z. B. D . R. PP. 463125 u. 514194; C. 1928. I I . 1244 u. 
C. 1931. I. 3637.) (Oe. P. 125 409 vom 7/4. 1930, ausg. 10/11. 1931. D . Prior. 19/4. 
1929 u. [Zus.] Oe. P. 130 836 vom 16/11. 1931, ausg. 10/12.1932.) D r e w s .

Alfred Howard Burton, England, Gaswaschung. Zur Fiillung der Waschturme 
diont eine Packung aus spiralfórmigen Holzscheiben m it oder olme Zwischenlagen 
aus Holzwolle oder RoBhaar. (E. P. 387 517 vom 26/2.1932, ausg. 2/3.1933.) D e r s i n .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., Haag, Gewinnung reiner Bestandteile oder 
Bestandteilgruppen aus Fliissigkcitsmischungen durch Extraktion. Man arbeitet nach dem 
Gegenstromprinzip, wobei dio wahrend der Extraktion gebildete flieBende Lsg. von 
E xtrak t u. Extraktionsmittel, die noch Bestandteile oder Bestandteilgruppen des 
Raffinats mitgelóst enthalt, von diesen Bestandteilen oder Bestandteilgruppen wieder 
befreit wird. Die Lsg. wird wahrend des ganzen oder teilweisen Waschweges einem 
móglichst gleichmaBigen Temp.-Gofalle unterworfen. — Das Verf. eignet sich fiir alle 
Artcn von Extraktionen, z. B. fur die Extraktion von Phenolen aus Fil. m it Alkoholen, 
ferner zur Raffination von Petroleumdestillaten m it fl. S 0 2, oder zur Reinigung von 
Isolierol m it Isopropylalkohol. (Oe. P. 132720 vom 5/10. 1931, ausg. 10/4. 1933.
Holi. Prior. 18/11. 1930.) D r e w s .

Axel Uno Sarnmark, Schweden, Kaltemittel fiir Absorptionskdllemaschinen. Es 
wird m it organ. Kaltemittel u. fl. organ. Absorptionsmittol gearbeitet. Der Kp. des 
Kaltemittels soli zwischen 0 u. 50°, der Kp. des Absorptionsmittels iiber 100° liegen. 
Ais Kaltemittel sollen KW-stoffe oder Halogenderiw. davon, Alkohole, Aldehyde, 
Ketone, Ather, Ester, Mercaptane, Halogenderiw. von Sauren, Nitrile, Amino an- 
gewandt werden. Ais Absorptionsmittel unter anderem Halogenderiw. des Naplithalins, 
Anilin, Nitrobenzol, o- u. p-Nitrotoluol, Benzaldehyd, Diphenylor.yd. (F. P. 716 988 
vom 13/5. 1931, ausg. 30/12. 1931. Schwed. Priorr. 13., 14., 15/5., 7., 14., 16/6., 22/8.
1930. E. P. 388 356 vom 14/5. 1931, ausg. 23/3. 1933. E. P. 389 077 vom 5/6. 1931, 
ausg. 6/4. 1933. E. P. 389124 vom 12/6. 1931, ausg. 6/4. 1933.) J o h o w .

Frigidaire Corp., Dayton, Ohio, Absorptionsmasse fiir Absorplionskaltemaschinen. 
Zu dem Ref. nach F. P. 696546; C. 1931. I. 2244 wird bcrichtigend nachgetragen, 
daB die Absorptionsmasse fiir das Kaltemittel aus einem Gemisch von SrCl2 u. IAN03, 
nicht Sr(N 03)„, besteht, (Schwz. P. 152 685 vom 21/3. 1930, ausg. 6/9. 1932. A. Prior. 
30/5. 1929.) ‘ ________________  JOHOW.

Chemische Technologie der Neuzeit. In 2., erw. Aufl. bearb. u. hrsg. von Franz Peters u. 
Herm ann Grossmann. 5 Bde. Bd. 4. Stuttgart: Enke 1933. 4°.

4. Hrsg. Ton Herm. Grossmann. (XX, 1195 S.) M. 111.—; Lw. M. 116.—.
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m . Elektrotecłmlk.
L. Litinsky. Keramische Heizelemente fu r  Eleliroófen. Nach einem tlberblick 

ńber andere in Heizwiderstanden yerwendete Materiafien beschreibt Yf. die Yer- 
wendnng von SiC  in  Form von Silit II- u. Globar-Heizelementen. (Feuerfest 9. 49—54. 
April 1933. Leipzig.) R. K. M u l l e r .

Kurt Reche, Thtorelisćhe und eiperimentelle Uniersuchungen uber den kemlosen 
Indukłicmsofen. Yf. entwickelt eine Theorie des kernlosen Induktionsofens, die die Ofen- 
leistung ohne irgendwelche Yoraussetzungen uber die Betriebsfreąuenz u. das Einsatz- 
m ateriał zu berechnen gestattet. Die theoret. Uberlegungen werden durch sorgfaltig 
ausgefuhrte calorimetr. u. elektr. Leistungsmessungen bestatigt. Besonders eingehend 
wurde der EinfluB der Streuung auf die Ofenleistung esperimentell untersucht. (Wiss. 
Yeróff. Siemens-Konz. 12. 1—33. 2/2. 1933.) K u t z e l n ig g .

Charles S. Barrett, Rdntgenunłersuchungen an Saure-Bhimmrnlerbatterien. Ver- 
schiedene P latten von Bleisammlem im geladenen, im entladenen u. im voll- 
kommen sulfatisierten Zustand wurden m it Hilfe von Ruckstrahlaufnahmen unter- 
Bucht. Die klass. Doppelsulfattheorie u. die Ergebnisse von Ma z z a  (C. 1927- I I .  
1335) konnten bestatigt werden. Die akt. Materialien, Pb, PbO. u. P bS 04, sind stets 
feinkómig; stórendes Sulfat unterscheidet sich nur durch das grobere Kom  vom 
n. Sulfat. Pb tr i t t  nicht ais besondere Modifikation auf, sein Spektrum ist ident. mit 
dem yon gewóhnlichem Pb. Besonders eingehend wurden yerschiedene sulfatisierte 
P latten untersucht, ygl. hieruber die Originalarbeit. (Ind. Engng. Chem. 25. 297—300. 
Marz 1933. Pittsburgh [Pa.], C.ABKEGIE-Inst. f. Technologie.) S k a l ik s .

British Thomson-Houston Co., London, ubert. von: Frank Marshall Clark,
Berkshire, V. St. A., Behandlung von elektrischen Isolierstoffen. Zur Steigerung der 
Isolierfahigkeit von z. B. auf Kabeln aufgebrachten cellulosehaltigen Isolierstoffen 
trank t man sie m it einem Losungsm. fiir das in der Cellulose enthaltene Lignin u. andere 
Verunreinigungen, z. B. m it A. oder Benzin u. yerdampft dann das Losungsm. durch 
kurzzeitige Erwarmung auf etwa 110° an der Luft oder auf etwa 150—175° in ó l, 
Wachs oder Harzen. Zusammen m it dem Losungsm. wird auch die Feuchtigkeit aus 
dem Isolierstoff entfem t. (E. P. 388 013 vom 13/5. 1931, ausg. 16/3. 1933. A. Prior. 
15/5. 1930.) G e i s z l e r .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Robert M. Burns, 
Brooklyn, New York, Behandlung von unterirdisch in Holzleilungen verlegten Blei- 
kabeln. Zum Schutz der Kabelmantel vor Korrosion durch die aus dem Holz ent- 
wickelten fluchtigen organ. Sauren, z. B. C H ,■ C 0 2H, leitet man NH 3 durch die Leitungen. 
Man kann auch das mit Rreosotol getrankte Holz, yorzugsweise Douglasfichtenholz, 
vor dem Verlegen der Leitung mit NH 3 behandeln. Die fluchtigen Sżuren sollen in 
nicht fliichtigc Verbb. iibergefuhrt werden. (A. P. 1896 478 Yorn 18/8. 1928, ausg. 
7/2. 1933.) Ge i s z l e r .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, ubert. von: John R. Townsend, 
Bloomfield, New Jersey, Herstellung von Kabelmanteln u. anderen Gegenstanden aus 
Bleilegierungen. Bleilegierungen m it etwa l ° / 0 Sb u. 0,05—0,10% Sn werden bei 
Tempp. zwischen 150 u. 260° aus der Strangpresse ausgepreBt u. bei Raumtemp. ge- 
altert. Der Werkstoff besitzt hohe Ermiidungsfestigkeit u. gute Zugfestigkeitswerte. 
(A. P. 1896 473 yom 14/3. 1929, ausg. 7/2. 1933.) G e is z l e r .

Anodę Rubber Co. Ltd., Guemsey, iibert. von: Comelia Lawrence Darby, 
Massachusetts, und Rome Trust Co., iibert. von: Edward Henry Darby, New York, 
Isolieren von elcklrischen Lciłem  durch elektrophoret. Abscheidung von Kautschuk u.
Vulkanisieren. (Can. P. 297 044 yom 11/12. 1928, ausg. 28/1. 1930.) P anków .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. yon: Frank Marshall 
Clark, Pittsfield, V. St. A., Eleklrisches Isoliemiittel. Ais Ersatz fiir Ol in Konden- 
satoren oder Kabeln wird eine bei gewóhnlichcr Temp. feste Mischung aus Erdwachs 
(80%). Vaseline (10%) u- Isolierol (Rest) yorgeschlagen. Die bei etwa 45° schmelzende 
M. wird beim Erstarren nicht krystallin u. bruchig. (E. P. 386 915 vom 23/8. 1932, 
ausg. 16/2. 1933. A. Prior. 24/8. 1931.) Ge is z l e r .

M. Mortenson, Trondhjem, Elektroden fu r  elektrische Messungen. Der metali. Kern 
ist von einem pordsen, eine Metallsalzleg. enthaltenden Mantel umgeben. Die Porositat 
nimm t nach auBen ab. Zur Herst. des Mantels yerwendet man gebrannten Ton, Carbo-
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rundum, Gips, Silundum o. dgl. (Schwed. P. 72 815 vom 28/12. 1928, ausg. 6/10. 
1931. N . Prior. 12/1. 1928.) D r e w s .

Federal Telegrapłi Co., San Francisco, Cal., tibert. von: Neil R. Collins, Red- 
wood City, Cal., Oxydkałhode fiir Enłladungsrdhren. Eine Mischung von etwa gleiclicn 
Teilen von B aJ2 u. S rJ2 m it 0,5°/o Ba(OH)2 wird bis zum Schmelzen erhitzt u. in Eorm 
von Stabchen vergossen, m it denen ein auf helle Rotglut erhitzter ais Kathode dienen- 
der D raht aus P t oder einer Pt-Ir-Legierung eingerieben wird. Von den Salzgemisch 
sehm. eine geringe Menge ab u. bildet einen fest haftenden Uberzug auf dem Draht. 
Die Kathode besitzt hohe Emissionsfahigkeit u. lange Lebensdauer. (A. P. 1899136  
vom 5/7. 1929, ausg. 28/2. 1933.) G e is z le r .

De Forest Radio Telephone & Telegraph Co., Jersey City, New Jersey, iibert. 
von: Frederick L. Hunter jr., Towaco, New Jersey, GliihJcathode fiir  Enlladungs- 
róhren. Auf einem D raht aus Th enthaltendem W  wird in einem evakuierten Raum 
Mg aufgedampft. Dann wird die Kathode in die Róhre oingebaut u. in ilir wahrend 
der Evakuierung erhitzt. Das Mg setzt sich m it dem Uberzug von T h02, der 
sich wahrend der Behandlung auf dcm D raht gebildet hat, um. (A. P 1897480 
vom 5/1. 1924, ausg.-14/2. 1933.) Ge is z l e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland (Erfinder: Wilhelm 
Christian van Geel und Hendrik Ernmens, Holland), Trockengleichrichler, bestehend 
aus zwei P latten aus Stoffen m it verschieden hoher Elektronenemission u. einer 
Zwischenlage aus einem elektr. isolierenden Stoff, der kein Reaktionsprod. des Platten- 
materials darstellt. Man bestreicht z. B. eine P latte aus Cu m it einem kiinstlichen 
Harz u. legt eine durch Presscn hergestcllte P latte aus Cu2S auf den Uberzug. Die 
Horstellungsweise des Gleichrichters wird verbilligt. (Aust. P. 2099/1931 vom 14/5.
1931, ausg. 9/6. 1932. Holi. Prior. 15/5. 1930.) G e is z l e r .

Fusi Denki Seizo K. K., Kawasaki (Erfinder: P. P. Deutschmann), Schutz ton
wassergekuhllen eisemen Quecksilberdampfgleichrichtem gegen Korrosion. In  dio isolierten 
Kuhlwasserzu- u. -ableitungen ist ein vom Kiililwasser durchstrómtes GefaB aus Metali 
cingosetzt, das auf wenigstens das gleicho Potential ais der zu schutzende Gleichrichter 
gebraeht wird. (Schwed. P. 72816 vom 7/2. 1930, ausg. 6/10. 1931. Jan. Prior. 27/2.
1929.) D r e w s .IY. Wasser. Ab wasser.

Irving B. Crosby, Die Beziehung der Geologie zu den Grundwasservorraten in Neu- 
England. (J . Now England W ater Works Ass. 47. 74—91. Marz 1933. Boston, 
Mass.) ' M a n z .

Robert Spurr Weston und Attmore E. Griifin, Mangan im Siaubeckenwasscr. 
tjberblick iiber das Vork. von Mn in Staubecken, dio Auflsg. in tieferen stagnierenden 
Schichten unter Reduktionsvorgiingen u. die Verteilung im Becken durch dio Eriih- 
jahrs- u. Herbstumwiilzung. (J. New England W ater Works Ass. 47- 40—51. Marz 
1933.) Ma n z .

A. H. W. Aten, Eleklroosmotische Wasserreinigung. Beschreibung des Vorf. u. 
des von S ie m e n s  & H a l s k e  konstruierten App. zur Gewinnung von elektrolyt- 
freiem W. durch „Elektroosmose“ . (Pharmac. Weekbl. 70. 478—84. 18/5. 1933.) D e g .

James V. Turner und Charles L. Pool, Erfahrung mit der Ammoniak-Chlor- 
behandlung bei der Wasserversorgung von East Providencc (Rliode Island). Verss., die 
von G e r s t e iN beobachtote Verzógerung dor Entkeimungswrkg. bei dem NH3-C1- 
Verf. durch Betriebsdaten nachzuprufen, ergaben hauptsachlich infolge der Schwierig- 
keit, den von der Zusatzsstollo Yerschieden entfernten Eiltern gloichmaflig geehlortes 
W. zuzufiihren, keine eindeutigen Ergebnisso. (J. New England Water Works Ass. 
47- 13—21. Marz 1933. East Proyidonce, R . I.) Ma n z .

R. Schmidt, KesseUpeisewasseraufbereilungsverfahren und ihr Anwendungsbereićh. 
Es werden Gesiehtspunkte fur dio Wahl von Verdampfungs-, therni. u. chem. Verff., 
die Einw. der Verff. auf Gasgeh. u. dio Korrektiwerff. besprochen. Litcraturzusammen- 
stellung. (Chemiker-Ztg. 57. 341—44. 3/5. 1933. Berlin-Dahlem, PreuC. Landesanstalt 
fiir Wasser-, Boden- u. Lufthygieno.) . M a n z .

Hans Mengele, Die Aufbereitung von Kesselspeisewasser mit Trimlriumphosphat. 
Vortrag. Es werden dio bekannten Vorteilo der Verwendung von Phosphaten be
sprochen. (Seifensieder-Ztg. 60. 317. 3/5. 1933.) Ma n z .

Thomas G. Thompson und Howard Jean Taylor, Bestimmung und Vorkommen 
ton Fluoriden im  Meerwasser. Die Zirkon-Natriumnitrat-Ahzarinsulfonatmethode von
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Ca s a r e s  ist fur dic Best. des Fluoridgeh. im Mcerwasser brauchbar, wenn der storende 
EinfluB der Chloride u. insbesondere der Sulfate durch Verwendung von Vergleichslsgg. 
m it gleichom Geh. an Ionen ausgeschaltet u. die Rk. zwischen dem Alizarinlack u. 
Fluoridcn durch Erhitzen besehleunigt wird; Vcrf.-Vorschrift. Der Fluorgeh. des W. 
aus dem Golf von Georgia war dem Cl-Geh. proportional im Verlialtnis 1 : 7,0-105 
u. schwankto zwischen 1,0—1,4 mg/l; er ist unabhangig yon der Jahreszeit u. steigt 
m it der Tiefe an. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 87—89. 15/3. 1933. Seattle, 
Wash. Univ.) Ma n z .

Paul L. Kirk und Erik Gr. Moberg, Mikróbestimmwna ton Calcium im  Meerwasser. 
20 ccm Mcerwasser, 10 ccm HC1 1 +  4 u. 20 ccm 4°/0ig. (NH4)2G20.,-Lsg. werden h. 
m it 2-n. NH 3-Lsg. bis zum Umsehlagspunkt von Bromkresolpurpur gefallt, nach 4 Stdn. 
durch Asbcstfilter abgesaugt, mit an CaC,04 gesatt. NH 3-Lsg. ausgewaschen, die Fallung 
wiederholt u. in ubhcher Weise m it 0,06-n. KM n04 titriert. Genauigkeit ± 0 ,5% . In 
Meerwasserproben von dor Kuste des siidliehen Californiens wurden durchschnittlich 
0,405 g Ca per kg gefunden. Der Ca-Geh. wechselt mit der Tiefe entsprechcnd dem 
Chlorgeh. im Verhaltnis 0,02154. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 95—98. 15/3. 
1933. Berkeley u. La Jolla, Calif. Univ. u. Scripps Inst. of Oceanography.) Ma n z .

Hans Muller, Die Verwendung von u.,a.'-Dipyridyl zur Bestimmung von Ferro- und 
Gesamteisen in  nalurlichen Wassern. Es wird eine fiir feldmaBige Bestst. geeignete 
Ausfuhrungsform der von F e ig l  u .  Mitarbeitem angegebenen colorimetr. Ermittlung 
kleiner Eisenmengen beschrieben. Nach Best. des Forroions kann durch Red. m it Sulfit 
in der gleichen Probe das Gesamt-Fe ermittelt werden. (Mikrochemic 12. [N. F. 6 .] 
307—14. 1933. Lunz am See, Biolog. Station.) Ma n z .

Martin E. Flentje, Bewertung puherformiger aklivierter Kohle fiir Verwendung 
in  Wasserwerken — eine Erorlerung. Die Bewertung einer Kohlensortc auf Grund von 
Adsorptionsyerss. m it mehr oder weniger wiUkiirlich gewahlten Stoffen ist fiir dio 
Praxis yon beschranktem Nutzen; es ist nicht nur die Gesamtadsorptionsleistung, 
sondern auch der zeitliche Verlauf der Adsorption, die in kurzer Zeit aufgenommeno 
Menge von Wichtigkeit. Bei der Phenolprobe sollte die Adsorption nach kurzem 
Schiitteln, nicht nach 2 Stdn. ermittelt u. zur Vereinfachung der Restgeh. an Phenol 
direkt colorimetr. ohno Dest. bestimmt werden. (Water Works Sewerage 80. 86—8 8 . 
Marz 1933. New York City.) Ma n z .

Charles C. Agar, Bemerkungen uber Faulgas und eine einfache Unlersuchungs- 
methode. Man fangt eino Probe des Gases uber einer m it Faulgas gesatt. NaCl-Lsg. 
auf, erm ittelt durch Absorption m it Lauge C02 +  H 2S, wenn erforderlich H 2S gesondert 
durch alkoh. Jodlsg. (Water Works Sewerage 80. 99—100. Marz 1933. New York State 
Dept. of Health.) __________________ M anz.

Rudolf Adler, Karlsbad, Tschechosl., Verfahren zum Reinigen und Slerilisieren ton 
TPasser. Zunachst wird das W. mit Cl2 behandelt, darauf wird dem Cl2-haltigen W. eine
1., alkal. reagierende Yerb. zugesetzt u. schlieBlich wird das W. durch Absorptionskohle 
geleitet. (Vgl. F. P. 677 671; C. 1930. II. 108.) (A. P. 1903 889 yom 7/2. 1930, ausg. 
18/4. 1933. Holi. Prior. 28/3. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Automatic Water Softener Co., iibert. yon: Andrew J. Dotterweich, Pittsburgh, 
Pennsylv., Entharten von Kesselspeisewasser mittels Zeolithe, die mittels Salzlsgg. 
regeneriert werden. Durch Abb. ist das Verf. u. die Vorr. naher erlautert. (A P 
1903 611 yom 27/12. 1927, ausg. 11/4. 1933. A. P. 1903 612 vom 25/9. 1929, ausg! 
11/4. 1933. A. P. 1903 613 yom 6/11. 1929, ausg. 11/4. 1933.) M. F. M u l l e r .

Permutit Co., Wilmington, iibert. yon: Orlando Russell Sweeney, Ames, Regene- 
rieren von Bnsenaustauschem. Man yerwendet natiirlich vorkommende Salzlauge, aus 
der das Ca u. Mg z. B. mit uberschiissigem Alkalicarbonat ausgefallt wird. Bei Vor- 
handensein yon Ba in den Laugen wird dieses durch Zugabe von iiberschussigen Alkali- 
sulfaten ausgefallt. Nach dem Abtrennen des Nd. wird die Lauge durch Zusatz yon 
Saure, z. B. Salzsaure, auf die benótigte H-Ionenkonz. gebracht u. alsdann durch den 
erschopften Basenaustauscher geleitet. (A. P. 1 903 949 yom 20/12. 1929, ausg. 18/4.
1933.) D r e w s .V. Anorganische Industrie,

B. Dolgow, Verwertung des bei der Eleklrodestillalion von Phosphor gebildeten 
Kolilenoxyds. Die Ofengase bei der P-Dest. enthalten 75—90% CO u. sind durch 
geringe Mengen von P 20 5 u. PH 3 yerunreinigt. P ,0 5 wird durch W. u. Filter zuriick-
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gehaltcn, PH 3 durch Leiten der Gaso iiber Cu-Spfi.no in Cu-Phosphid venvandelt. 
Das gereinigte CO wird m it W.-Dampf unter Anwcndung von Katalysatoren (Fe +  Cr- 
Oxyd, Siderit u. a. m.) zusammengebracht, wobei reino C02 u. Wassergas entstehen. 
Letztercs wird zur Synthese von Methanol ver\vandt. (Chem. J . Ser. G. Fortschr. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. G. Uspechi Chimii] 1. 321—22. 1932. 
Leningrad, Staatl. Inst. f. Hochdruckforsch.) GURIAN.

Rasik Lal Datta, Die Eeinigung ton rohem Salpeter. Zur Reinigung eines ind. 
Salpeters m it 17—40%  Verunreinigungen, hauptsachlieh NaCl, stellt Vf. eine gesatt. 
Lsg. in sd. W. her u. erhalt bei Abkiihlung K N 03-Krystallo m it 0,25—0,35% NaCl. 
ZweckmaBig wird KC1 in ganz geringer Menge zugesetzt. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & 
Ind. 52. 366—67. 28/4. 1933.) R. K. Mu l l e r .

Alexios B. Jafet, Neues Verfahren zur Fabrikalion eines neuen Typs von Chlor
kalk. Bericht iiber die Unterss. von O chi (C. 1926. II. 91) u. U r a n o  (C. 1927.1. 2937;
II. 1503) u. die Yorteile der Chlorkalkdarst. duroh Einleiten von Cl2 in eine Suspension 
von Ca(OH), in CCI.,. (Chimica 1. 65—66. M arz 1933.) ‘ R. K. Mu l l e r .

Mathieson Alkali Works, New York, iibert. von: Maurice C. Taylor und Chester 
N. Richardson, Niagara Falls, Gewinnung von Wasserstoffsuperoxyd. Ein Gemisch von
H ,, 0 2 u. Hg-Dampf wird der Einw. von Coronaentladungen ausgesetzt. (A. P. 
1 904101 vom 19/9. 1930, ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .

Raymond Foss Bacon, Bronxville, New York, Gewinnung von elementarem 
Schicefel aus Pyrit. Dio Erze w'erden m it einer zur Red. der gebildeten S 0 2 nicht aus- 
reichenden Menge Koks (2—6% ) in einem niedrigen Schachtofen m it geringen Wind- 
mongen verschmolzen. Das aus der Verbrennungszone entweichende S 0 2 wird durch 
das in don oberen Teilen des Ofens befindliche h. FeS unter Oxydation des Fc zu S 
reduziert u. aus den Abgason des Ofons gewonnen. (Aust. P. 4200/1931 vom 25/9.
1931, ausg. 20/10. 1932. A. Prior. 26/9. 1930.) Ge i s z l e r .

Texas Guli Sulphur Co., Houston, iibert. yon: Nils Erik Lenander, Lokken Verk, 
Gewinnung von elementarem Sehwefel aus Pyriten o. dgl. Die Pyrite werden m it Koks, 
gegebenenfalls in Ggw. von FluBmitteln, in einem geschlossenen Schachtofen geschm. 
Das oxydierende Gas wird in geeigneter Weise bis fast auf den Boden des Ofens gefiihrt. 
Das entweichende Gasgemisch, welches nebon elementarem S noch S 0 2 oder ahnliche
S-Verbb. enthalt, wird zunachst elektrostat. von den festen Teilchen gereinigt u. alsdann 
bei iiber 400° liegenden Tempp. m it Hilfe von Kontaktmassen, wie Bauxit o. dgl., auf 
elementaren S verarbeitet. Der groBte Teil des entstandenen S wird durch Kiihlen 
abgeschieden. Hierauf werden dio auf ca. 125° gekiihlten Gaso noehmals durch ein 
elektrostat. Feld geleitet, so daB der restliche S abgeschieden u. in geschm. Zustand ge- 
sammelt wird. (A. P. 1904 481 vom 13/5. 1930, ausg. 18/4. 1933. E. Prior. 5/4.
1930.) D r e w s .

Texas Gulf Sulphur Co., Houston, iibert. von: Nils Erik Lenander, Lokken Verk, 
Gewinnung von elementarem Sehwefel. S 0 2 u. CS„ enthaltendo Gase werden bei erhohter 
Temp. der Einw. eines Katalysators ausgesetzt, der zur Beschleunigung der Rk. zwischen 
den Gasen geringe Mengen von gebundenem W. enthalt. Der K ontakt enthalt Bauxit 
oder Al(OH)3 oder A120 3 o. dgl. Al(OH)3 wird z. B. m it geoigneten Mengen von Zement, 
dem geringe Mengen von Al-Pulver zugesetzt wurden, gemischt. Hierauf fiigt man 
Ca(OH)2 u. W. in solclier Mengo liinzu, bis eine schlammige M. entsteht. Diese wird in 
Behalter gebracht u. bildet dort unter Schwellung ein poriges u. blasiges Prod., das nach 
dem Zorkleinern unm ittelbar ais Kontaktstoff Verwendung finden kann. (A. P. 
1904482 Tom 26/7. 1930, ausg. 18/4. 1933. Schwed. Prior. 18/6. 1930.) D r e w s .

Texas Gulf Sulphur Co., Houston, iibert. von: Nils Erik Lenander, Lokken Verk, 
Gewinnung von elementarem Sehwefel. Dio Rk. zw-ischen einer gasfórmigen S-Verb. u. 
einem anderen Gas wird bei erhohter Temp. in Ggw. von zementartigen Kontaktstoffen 
durchgefuhrt, die 10—15% Al(OH)3 cnthalten. Der K ontakt wird durch trockenes 
Mischen von schnell bindendem Zement m it 10—15% Al(OH)3 u. 0,1— 1,0% Al-Pulver 
hergestellt. Die erhaltene Mischung wird sodann m it Ca(OH)2 u. W. rersetzt, bis eine 
schlammige M. entsteht. Nach dem Erstarrenlassen derselben in Behiiltern ist das 
porige, blasigo Prod. gebrauchsfcrtig. (A. P. 1904 483 vom 26/7. 1930, aus. 18/4. 
1933.) D r e w s .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: William J. Edmonds und 
01iver H. Dawson, Baytown, Gewinnung und Reinigung von Sehwefel bei der Reinigung 
von Gasen m it Sehwefeldiozyd. Die bei der Gasreinigung erhaltene fl. Suspension des
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S wird wahrend langcrer Zeit auf eine oberhalb des F. des S liegende Temp. erhitzt. 
Hierbei wird auBer dem W. das SO. entfernt. Die zuriickbleibende Fl. trennt sich in 
drei Schichten, von denen die eine im wesentlichen reinen S enthalt. (A. P. 1 904 434 
vom 21/1. 1930, ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .

General Electric Co., New York, ubert. von: Birger W. Nordlander, Schenec- 
tadv, Gewinnung ton schicefdtriozydfrticrn Schicefddiozyd. Man laBt O. auf uber- 
schussigen fl. S einwirken, wobei man im geschlossenen Raum den O, derart durch den 
fl. S leitet, daB prakt. kein freier 0 2 entweicht. (A. P. 1 904 512 vom 22/6. 1929, ausg. 
18/4. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bahr, Lud- 
wigshafen a. Rh.), Gewinnung ton Sulfat und Schwefd aus H2S u. gegebenenfalls N H 3 
enthaltenden Gasen durch katalyt. Osydation des H2S zu S 0 2 u. Auswaschen, dad. gek., 
daB die nach katalyt. Osydation eines Teiles des H ,S erhaltenen S 02- u. H 2S-haltigen 
Gase in Ggw. von NH 3 nach Abkuhlung m it einer thiosulfathaltigen Lauge, die XH4- 
Sulfit oder NHj-Bisulfit enthalt, zusammengebracht werden, u. daB das Verhaltnis 
zwischen dem N H3, S 0 2 u. H 2S bei der Umsetzung in den Grenzen zwischen 10 bis 12 
zu 8  bis 11 zu etwa 2 bis 6 Yofumteilen gehalten wird. (D. R. P. 575134 KI. 26d vom 
9/12. 1928, ausg. 24/4. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bernhard 
Seebohm, Dessau), Spaltung ton Nilrosylchlorid in Stickstoff- bzw. Chlorverbb., ins- 
besondere Stickstoffmonoxyd u. Salzsaure. dad. gek., daB man nitrosylchloridhaltige 
Gase bei Ggw. yon W. m it C-haltigen Materialien, wie Braunkohle, Holz, Koks,behandelt. 
(D. R. P. 575 246 KI. 12i vom 22/9.1931, ausg. 26/4. 1933.) D r e w s .

Wintershall A.-G., Berlin, Carl Theodor Thorssell und August Kristensson, 
Kassel, Herstdlung von Ammoniurrmdfai aus Kieserit, 1. dad. gek., daB man zu einer 
Lauge abwechselnd NH 3 u. C 0 2 in geeigneten Mengen u. fein gemahlenen oder getrock- 
neten Kieserit gibt, wobei beim Einleiten yon NH 3 u. C02 festes (NH4)2S04 u. beim 
Ausruhren m it MgS04 festes Mg(NH4)2(C03)2 gebildet u. abgetrennt werden. — 2. dad. 
gek., daB das in Mg(NH4)2(C03)2 gebundene W. durch die beim Decken des Mg(NH4)2- 
(C03)2 erhaltene Decklauge ersetzt wird, wobei der Decklaugenzusatz nach der Ab- 
trennung des (NII4),SO, erfolgt. — 3. dad. gek., daB NH 3 u. C02 aus dem Mg(NH4)2(CO- ) 2 
fur den ProzeB durch Erwarmen wieder gewonnen werden. (D. R. P. 575 468 KI. 12k 
vom 15/8. 1928, ausg. 28/4. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: R. Suchy und 
R. Schulze), Gewinnung von Triammoniumphosphat aus Kaliumphosphaten, dad. gek., 
daB eine Lsg. des K-Phosphates m it jSTH3 gesatt. wird unter gleichzeitiger Zufuhrung 
der zur Bldg. yon K2C03 benótigten C02-3Ienge, worauf das entstandene NH4-Phosphat 
aus der ammoniakal. K 2C03-Lsg. entfernt wird. — Die Rk. yerlauft folgendermaBen: 
K 2H P 0 4 +  C 0 2 +  3 NH3 -f H ,0  — y  (NH4)3P 0 , -f  K 2C03. (Schwed. P. 72 802 vom 
20/10. 1930, ausg. 6/10. 1931. D. Prior. 2/11. 1929.) D r e w s .

General Atlas Carbon Co., Dover, ubert. von: Theodore P. Keller, Elizabeth,
Gewinnung von Ru fi. Es wird eine besondere Brennerkonstruktion fur die unvollstandige 
Verbrennung von gasformigen KW-stoffen besehrieben. (A. P. 1904 469 vom 19/2.
1931, ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .

Alfred Oberle, Kansas City, Kontinuierliche Herstdlung von akłiver Kohle. Bei 
der Verarbeitung von Mineratólen erhaltene C-haltige Prodd. werden unter Drucken 
von z. B. 100 Pfund auf iiber 100° liegende Tempp. erhitzt, wobei man in Ggw. einer 
gegebenenfalls angesauerten Fl. arbeitet-. Die entwickelten Gase u. Dampfe werden 
kontinuierlieh abgeleitet. Zum Ansauern yerwendet man H N 03, H 3P 0 4, H 2S 04, HC1 
oder Gemischo derselben. Das C-haltige Materiał kann vor dem Aktiyieren gegebenen- 
falls einen Zusatz von geloschtem oder ungeloschtem Kalk, Austerschalen, ZnCl2, CaCl„, 
MgCl2, Fe-Chlorid, Mo-Chlorid, Sn-Chlorid, A1C13, Ni-Cblorid, Co-Chlorid, Sln-Chlorid, 
Pb-Chlorid, Tl-Chlorid o. dgl. erhalten. Falls erforderlich, wird das C-haltige Materiał 
yor dem Aktiyieren m it organ. Losungsmm. behandelt. (A. P. 1903 834 yom 11/8. 
1928, ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .

„Salvis“ A.-G. fiir Nahrmittel und chemische Industrie, Salzburg, und 
Eduard Deisenhammer, Langenzersdorf, Herstdlung von harter, sliickiger, aldtier 
Kohle durch Verkohlung bzw. Verschwelung yon festen, C-haltigen RohmateriaHen
u. ansehlieBende Aktiyierung sowie gegebenenfalls Nachbehandlung der akt. Kohlen 
m it gasformigen oder f 1. Sauren m it nachtraglichem yollstandigem oder unvollstandigem 
Auswaschen u. eyentuellem Nachgluhen, 1. dad. gek., daB die Yerkohlung bzw. Yer-
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schwelung der kleinstiickigen Ausgangsmaterialien unter erhóhtem Druck in einem 
DruckgefaB yorgenommen wird. — 2. dad. gek., daB die Druckerhitzung in Anwesenheit 
oder unter Durchleitung von inerton Gasen oder Dampfen yorgenommen wird. —
3. Ausfiihrungsform nach 1. u. 2. fiir die Verarbeitung von pulverformigen Materialien, 
gek. durch die Brikettierung der pulyerforinigen Materialien m it oder ohno Zusatz 
von bitumenhaltigen Stoffen. — 4. Verf. nach 3., dad. gek., daB den pulverisierten 
Rohmaterialien in an sich bekannter Weise geringe Mengen tier. oder pflanzliche Faser- 
stoffe zugemischt werden, worauf die M. brikettiert u. einer Erhitzung unter Druck 
unterworfen wird. (D. R. P. 574 740 KI. 12i yom 12/1. 1932, ausg. 20/4. 1933.) D r e w s .

Soc. An. Le Carbone, Frankrcich, Verwendung von aktiver Kohle fu r  Oxydations- 
zwecke, Abtotung von ICeimen u. dgl. Man yerwendet die Kohle in Form von miteinander 
yerschlungenen Faden oder carbonisierten Geweben. (F. P. 742 579 vom 15/12. 1931, 
ausg. 11/3. 1933.) S c h u t z .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von : George H. Freyermuth, 
Elizabeth, Gcwinnung von Wasserstoff durch katalytischc Reaktion zwischen Kohlenwasser- 
stoffen und Wasserdampf. Aus den KW-stoffen werden die schwereren Bestandteile, 
wie Propan, Propylen, Butan, Butylen, Athylen, vor der Umsetzung entfem t. Die 
Wirksamkeit des verwendeten Ni-Kontaktes wird auf diese Weise erhóht. (A.P. 
1904439 Tom 5/3. 1930, ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: George H. Freyermuth, 
Elizabeth, und William V. Hanks, Baton Rouge, Reaklivieren von bei der Gcwinnung 

/  ton Wasserstoff aus gasformigen Kolilenwasserstoffen und Wasserdampf benutzten Kontakt- 
massen. Ober die Kontaktmassen leitet man bei erhohter Temp. von 1200—1800° 
W.-Dampf u. H 2. Die benutzten Kontakte bestehen aus Ni oder Ni-Oxyd, Co oder 
Co-Oxyden, unter Zusatz yon anderen Metallen oder Oxyden, wie Mn oder Al. (A. P.
1 904 440 vom 6/3. 1930, ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: George H. Freyermuth, 
Elizabeth, James K. Smali und William V. Hanks, Baton Rouge, Gcwinnung von 
Wasserstoff. E in Gemisch von KW-stoff u. W.-Dampf wird kontinuierlich ubcr einen 

/  geeigneten K ontakt geleitct, der keine wesentlichen Mengen von C 0 2 absorbiert. Man 
arbeitet bis zum merklichen Absinken der Aktivitat des Katalysators bei ubcr 1200° 
liegenden Tempp. Zur Regenerierung des Kontaktes wird er wahrend mehrerer Stunden 
m it von KW-stoffen freiem W.-Dampf behandelt. — Ein geeigneter K ontakt enthalt 
Niu,gegebenenfallsAl20 3. (A. P. 1 904 441 vom 7/3.1930, ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Philip L. Young,
New York, William V. Hanks und George H. Freyermuth, Baton Rouge, Herstcllung
eines an freiem Wasserstoff reichen Gases. Man leitet kontinuierlich ein Gemisch von 

s  KW-stoff u. W.-Dampf bei erhóhtem Druck iiber einen auf wenigstens 1000° F. erhitzten 
'  Katalysator, welcher C02 nicht zu absorbieren yermag. Man arbeitet m it einem Tjber- 

sehuB von W.-Dampf, der gróBcr ist ais der bei gewohnlichem Druck benótigte t)bcr- 
schuB. Hierdurch wird die die Umsetzung verzógernde Wrkg. des Druckcs verringert. 
Die benutzten Katalysatoren bestehen aus Ni- oder Co-Oxyd, gegebcnenfalls in Mischung 
mit A120 3, Th-Oxyd bzw. anderen Oxyden der seltenen Erden. (A. P. 1 904 592 voin 
30/8. 1929, ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Philip L. Young, Eliza
beth, und William V. Hanks, Baton Rouge, Herstcllung von an freiem Wasserstoff 

, ' rcichen Gasen. Ein Gemisch von gasfórmigem KW-stoff u. W.-Dampf wird bei Tempp. 
/  von ca. 1000° F. u. bei erhohten Drucken durch eine katalyt. wirksame Zone geleitet. 

Das erhaltene Gas wird m it Ol unter Druck gewaschen. Der H 2 wird sodann isoliert, 
das Ol entfernt u. entspannt, wobei das aufgenommenc Gas frei u. in die katalyt. Zone 
zuriickgeleitet wird. — Ais geeigneter K ontakt wird ein Gemenge von Ni- oder Co- 
Oxyden, gegebenenfalls zusammen m it A120 3 oder Th-Oxyd benutzt. Die Druckrohro 
bestehen zweckmaBig aus einer widerstandsfahigen Ni- oder Cr-Stahllegicrung. Weitere 
Ausfuln-ungsformen des Verf. werden beschrieben. (A .P. 1904 593 vom 31/8. 1929, 

•ausg. 18/4. 1933.) D r e w s .
Kali-Chemie A.-G., Berlin, Reinigung von Salzsole fiir  dic Siedesalzherstellung, 

dad. gek., daB man die Sole durch Zusatz ausreichender Mengen von Erdalkali- oder 
Alkauhydroxyden prakt. vollstandig von Magnesiayerbb. befreit, worauf man die von 
dem Nd. getrennte Sole m it BaC03 zwecks Abscheidung des vorhandenen Gipses be-
handelt. (D. R. P. 575 531 KI. 1 2 i yom 1/1. 1932, ausg. 28/4. 1933.) D r e w s .
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Felix Jourdan, Rom, Herslellung von Kaliunmilral. Zu E. P. 309957; C. 1929.
I I . 1059 ist nachzutragon, daB der AufschluB kontinuierlicli in einem Drehrohrofen in 
der Weiso yorgenommen wird, daB das Rk.-Gemisch im oberen Drittel auf Tempp. 
von 20 bis 100°, in der mittleren Ofenzone auf Tempp. von 100 bis 150° u. iin unteren 
Drittel des Ofens auf Tempp. von 150 bis 500° erhitzt wird. In  das Drehrohr wird 
oben ein wss. Brei von gepulvertem oder gekórntem Leucit eingetragen u. in den unteren 
Teil des Ofens ein Gemisch von nitrosen Gasen u. Luft eingefuhrt, wozu vorzugsweise 
die bei der Luftstiekstoffoxydation oder NH3-Verbronnung anfallenden h. Gase un- 
mittelbar zur Anwendung kommen. (D. R. P. 570 230 KI. 121 vom 10/4. 1929, ausg. 
13/2. 1933. I t.  Prior. 18/4. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Weiss, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herslellung von Kaliumbicarbonat, dad. gek., daB man KC1 in 
NH 3-W.-Gemischen, dio mehr NH3, ais dessen Lóslichkoit in W. bei gewohnlichftr Temp.
u. bei gewohnlichom Druok entspricht, u. mindestens soviel W. enthalten, wie zur Vcr- 
soifung von K-Carbamat zu -bicarbonat notwendig ist, m it C02 oder C 02-NH,-Verbb. 
bei Tempp. umsetzt, bei denen K-Carbamat nicht mehr bestiindig w’aro. (D. R. P. 
575 532 KI. 121 vom 5/3. 1931, ausg. 28/4. 1933.) D r e w s .

Kali-Chemie A.-G., Borlin, Herslellung von Engelschem Salz (Kaliumbicarbonat- 
Magnesiumcarbonat) durch Behandlung von Kalisalzen u. Mg-Verbb. in wss. Phaso 
m it NH3 u. C 02, 1. dad. gek., daB in dio Lsg. der Salze NH 4H C03 in fester Form ein- 
gotragen wird. — 2. dad. gek., daB man zwecks Erzielung eines an Ammoniumbicarbonat- 
magnesiumcarbonatdoppelsalz rcichoren Prod. Mg-Salz im OberschuB verwendot u. 
cntsprechend mehr NH,,HC03 eintragt. — 3. dad. gek., daB boi Steigerung der 
Umsetzungstemp. auf 30 u. mehr Grad C02 eingelcitet wird. (D. R. P. 575 320 KI. 121 
vom 19/5. 1928, ausg. 27/4. 1933.) D r e w s .

Giuseppe Oddo, Impiego del minerale di zolfo di Sicilia per la preparazione deH’acidc sulfo- 
rico. Palermo: V. Bellotti 1932. (VIII, 146 S.) 8°.

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
Richard Bradfield, Die Konzcnlration von Kalioncn in Tonsolen. (Vgl. C. 1931.

II. 1262.) Durch Unterss. der elektr. Leitfahigkeit von Tonelektrolyten wurde beob- 
achtet, daB dio Konz. der Kationen auf der Oborflache von koli. Tonteilchen groBcr ist, 
ais in dcm U ltrafiltrat eines solchen gereinigten Systems. Die Konz. von Ca- u. Ba-Ioncn 
in solchen gereinigten Tonen ist ungefahr von derselben GróBo wie bei unl. Salzen, 
wie CaC20.j u. B aS04. Eerner konnen Na-Tone solche swl. Salze zerlegen, doch geht die 
Umsetzung nicht so weit, wie wenn umgekehrt Ca- oder Ba-Tono m it einem 11. Salz 
behandelt werden, aber weit genug, um etwa fiir die Pflanzen erforderliche Mengen 
solcher swl. Kationen im Boden durch Na-Tone freizumachen. (J. physic. Chem. 36. 
340—47. 1932. Columbus, Ohio, Univ., Dopartm. of Soils.) ScHUSTERIUS.

H. Lehmann, Die Iceramischen Eigenschaften der Kaoline. (Jbersieht iiber dio 
Lagerstiitten u. die Eigg. der feinkeram. verwendbaren deutschen Kaoline. (Ber. dtsch. 
keram. Ges. 14. 155—62. April 1933.) SCHUSTERIUS.

J. Wallich, Galit undCalan, zwei neue hochwertige keramische Isoliersloffe. Beides 
sind Massen aus Mg-Silicat, die infolge ihrer geringen Sehwindimg bei Anwendung des 
TrockenpreBverf. die Herst. von komplizierten Formstuckon mit hoher MaBhaltigkeit 
gostatten. Es konnen feuerversilberte Beliige fiir eloktr. Zwccke aufgesehmolzen werden. 
Der lineare Ausdehnungskoeff. ist ungefahr doppelt so hoch wie derjenige von Porzellan. 
Die Festigkeitseigg. sind bei Calit im Durchschnitt 50—100% besser ais von Hoch- 
spannungsporzollan. Fur die Vermeidung von Verlusten in Hoehfreąuenzkreisen ist 
der geringeVerlustfaktor, besonders von„Calan spezial“, zu erwiihnen, welcher fiir einen 
Wellenbereich von 150—25 m zwischen den Werten von Glimmer u. S i02-Glas liegt. 
Aus diesem Grunde ist dieses Materiał ais Baustoff fiir die Kurzwellenteehnik sehr ge- 
oignet. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 229—30. 4/5.
1933. Hermsdorf [Thiir.].) ScHUSTERIUS. »

Kareł Thon, Hartsteingut — Vitrcous-Cliina — Feuerton. Ubersicht iiber An
wendung dieser drei Massen fur die Herst. von sanitaren Waren. (Keram. Rdsch. 
Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 239—41. 11/5. 1933.) SCHUSTERIUS.

Samuel J. Mc Dowell, Schlicicerbegusse fu r  Terrakołta. Es wurden Glasurcn auf 
Haftfestigkeit untersucht, welche dem stark tonhaltigen Gebiet einer Mischung aus
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Feldspat, Ton u. Cornwallstone angehoren. Der Ton wurde zum Teil ais gobraimter 
engl. Bali clay eingefiihrt. Bei SK 7 gebrannt, wurden diese Begiisse ais glasig u. unter 
Wasserdampfeinw. im Autoldavcn ais widerstandsfiihig gegen HaarriBbldg. befunden. 
Zusiitze yon yerschiedenen Oxyden iinderten die Porositat u. die relatiye Spannung, 
unter welcher die Glasuren standen. (J. Amer. cerain. Soc. 16 . 134—40. Marz 1933. 
Newark, Ohio.) S c h u s t e r iu s .

P. P. Budników und Larissa Gulinowa, Verschiedene Modifikationen des Calcium- 
sulfats ais Erreger der basischen Schlacken von Hochófen. (Vgl. C. 19 3 2 . I. 1814.) Es 
wurdo der EinfluB der yerschiedenen Modifikationen des CaSO.„ wio Gips, Polyliydrat, 
kiinstlicher unl. Anhydrił, natiirlicher Anhydrit, Estrichgips u. Anhydritzement auf die 
bas. Hochofenschlacken bei der Herst. yon klinkerfreiem Zement untersucht. Dio 
groBte mechan. Festigkeit wird boi der Zugabe von naturlichem u. kiinstlichem An
hydrit zu don Schlacken erzielt; es folgen dann natiirlicher u. Stuckgips, Anhydrit- 
zement u. Estrichgips. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 303—06. 1932. Charków, Chem.- 
Technol. Inst. u. Ukrain. Zentrallab. f. feuerfesten Zement.) K l e y e e .

— , Zemente fiir Ofenfutter. Produkte fiir liohe Temperaturen zur Verminderung der 
Unterhaltungskosten. (Chem. Age 28. 234. 18/3. 1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Wolfgang Graf Czernin, Die Entwicklung der Zementforschung. (Tonind.-Ztg. 
57- 459—60. 18/5. 1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Curt Wiirzner, Beitrag zum Erhartungsproblem. (Cemento 5. 139—43. Mai 1933. —
C. 19 3 2 . II. 107.) R. IC. M u l le r .

Karl E. Dorscłi, Erhdrtung und Korrosion von Zement. IV. (III. vgl. C. 1933 . I.
2452.) Die elektr. Leitfahigkeit abbindender Zemente in Abhiingigkeit von Wasser- 
zusatz, Zus., Temp. wird mitgeteilt. Die Leitfahigkeit nimmt kurz nach dem An- 
machen zu und m it zunehmender Erhartung wieder ab. (Cement, Cement Manuf. 6 . 
131— 42. April 1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

E. Kniittel, Die Widerstawlsfahigke.it von hochwertigen Portlandzementen gegen-
iiber aggressiven Losungen. Die E rgebnisso der Priifung von THYSSEN-Zem enten in 
betonschadlichen Fil. werden mitgeteilt. Friihhochfeste, im Kalkgeh. hohe Portland- 
zemente brauchen wegen ihror feinen Mahlung nicht eine geringere Widerstandsfaliig- 
keit zu haben. (Tonind.-Ztg. 57- 464—66. 18/5. 1933. Thyssen-Zcmentfabrik, R ittergut 
Riidersdorf.) E l s n e r  V. G r o n o w .

H. Salmang und H. E. Schwiete, Die Veranderung der Yiscositat von Zement- 
rohschlamm durch alkalische Zusdtze. (Nach Versuchen von E. Zilg.) Mit Hilfe eines 
Riihrviscosimeters m it rotierendem Zylinder wurden sieben Portlandzementrohmehle 
untersucht. Die erste Messung geschah jedesmal 8 Min. nach der Horst, des Roh- 
schlammes. Die Zusatze wurden in Form yon Normallsgg., das Wasserglas ais kauf- 
liche Wasserglaslsg. zugesetzt. Bei aufeinanderfolgenden Messungen nehmen die 
Viscositaten z. T. zu,.z. T. ab. Soda ist das beste Verfliissigungsmittel. Im Maximum 
der Viscositatsverminderung betrug die Viscositat ca. 40°/0 der urspriinglichen. Im 
allgemeinen ist die yerflussigende Wrkg. der Natronlauge geringer, ais die der Soda. 
(Zement 22 . 264— 67. 18/5. 1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

F. Thilo, Die Abhiingigkeit des Gipstreiben-s der Porłlandzemente vom Tonerde- 
moduł. (Nach gomeinsamen Versuchen m it R. Grtinberg-Tescani.) Tonerdefreie 
Zemente konnen keine Treiberscheinung zeigen, da sich in ihnen nicht die Verb.
3 CaO-Al,03-3 CaS04' 31,5 H 20  bilden kann. Tonerdezemente treiben nicht wegen 
ihres geringen Kalkgeh. — Gepriift wurden 7 Klinker m it steigendem A120 3 u. fallen- 
dem Fe20 3-Geh. bei Gipszusiitzen von 3, 6 , 10, 15, 22 u. 30%. Die Al20 3-Gehh. schwank- 
ten zwischen 0 u. 8,4%, die Fe20 3-Gehh. zwischen 16,7 u. 4,4%. Dio Zugfestigkeiten 
nach einem Erhartungsyerlauf bis zu 90 Tagen sind in 42 Diagrammen mitgeteilt. 
Es diirfen nicht mehr Mol.-% A120 3 ais Fe20 3 in diesen Zementen yorhanden sein, da 
sonst bei n. Gipszusatz die 90-Tage-Festigkeiten schon wieder betraclitlich abfallen. 
(Zement 22. 261—64. 18/5. 1933. Berlin, Zementtechn. Inst. der T. H.) E. v. G r o n o w .

E. R. Dawley, Volumenanderungen eines schnell erhartenden Betons. Es sollte in 
dieser Unters. festgestellt werden, ob eine yerhaltnismaBig arme Mischung m it schnell 
abbindendem Zement einen Beton ergibt, der hinsichtlich der Festigkeit einer reicheren 
Mischung m it gewóhnliehem Zement gleichwertig ist u. auBerdem eine bessere Volum- 
konstanz hat. Fiir yerschiedene Betonmischungen wurden die Druckfestigkeiten, die 
therm. Ausdehnungskoeff. u. die Ausdehnung infolge Anderung des W.-Geh. bestimmt; 
ebenso wurde die W.-Absorption gemessen. Die im Laufe der ersten 28 Tage durch
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dio H ydratation auftretenden Vol.-Anderungen wurden nicht bestimmt. — Der schnell 
erhartende Zement ergab festeren Beton (Alter 3 u. 28 Tage) ais gewohnlicher Portland- 
zement aquivalenter Misohung. Fiir den therm. Ausdehnungskoeff. sind weniger Art
u. Menge des Zementes maBgebend, ais die Art dor groben Aggregate. Dio durch Be- 
feuchtung yerursachto Ausdehnung ist um so gróBer, jo hoher der Zementgeh. ist. Von 
Betonmischungen m it gleicher 3-Tagefestigkeit zeigten dio Mischungon m it schnell 
erhartendem Zement geringore Ausdehnung. Boi Mischungon m it gleicher 28-Tage- 
festigkeit waren dio Ausdehnungskoeff. (infolge Feuchtigkeitszunahme) fur schnell 
erhartende Mischungon gróBer, -wenn Kalkstein yerwendet wurde, kleiner, wenn Sand- 
stein benutzt wurde. Die Mischungen m it schnell abbindendem Zement waren be- 
stiindiger gegen Frost. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 32. P art I I .  642—58. 1932. 
Manhattan, Kansas State College of Agricult. and Applied Soi.) Sk a l ik s .

Inge Lyse, Untersuchungen iiber Konsistenz und Festigkeit von Beton mit kon
stantom, Wassergehalt. Die Konsistenz yon Beton ist unabhangig vom Zemontgeh. 
nahezu konstant, wenn Typus u. Gradation, sowie der W.-Geh. pro Vol.-Einheit der 
frischen Mischung konstant gehalten werden. Dagegen hat die A rt des Brandes einigen 
EinfluB auf die Konsistonz (an 5 yerschiedenen Briinden untersucht). In  einer anderen 
Ver3 .-Reihe wurden 9 yerschicdeno Betonaggregate untersucht. Es zeigte sich, daB 
Typus u. Gradation dor Aggregato von groBem EinfluB auf die fiir Beton bestimmter 
Konsistonz erforderliche W.-Menge sind. — Die Druckfestigkeit nimmt proportional 
mit dem Zement-W.-Verhaltnis zu, folglieh besteht fiir Mischungon m it konstantem 
W.-Goh. eine linoaro Beziehung zwischen Festigkeit u. Zementgeh. (Proc. Amer. Soc. 
Test. Mater. 32. P art I I .  629—36. 1932. Bethlehem [Pa.], Lehigh Univ., Fritz Engin. 
Lab.) S k a l ik s .

Donovan Werner, Uber Ripbildung in Beton. (IV A 1933. 27—3 1 .1 /1 . — C. 1933.
I. 1988.) R . K . Mu l l e r .

Harry B. Weiser und Ferrin B. Moreland, Die Erhdrtung von Oipshalbhydrat. 
Einleitend werden unter Hinweis auf das Ziel dieser Arbeit — die Klarung der 
Frage nach der vermuteten Gel-Bldg. ais Zwischenstufo des Erhartungsprozesses u. 
dessen Beeinflussung durch Zusatzelektrolyte u. Krystallisationskeime —- die theoret. 
Anschauungen auf diesem Gebiet diskutiert. Fiir die Verss. wurde Gips yerwandt, 
weleher 2 Stdn. auf 130° uberhitzt u. dann in einem feuchten Raum in bestimmter 
Weise in das Halbhydrat umgewandelt worden war. Die Mischungon wurden in einem 
Becher aus Paraffinpapier in einem DEWAR-GefaB angesetzt u. der VerfestigungsprozeB 
durch den Temp.-Anstiog von ca. 20° beobachtet. Es wurde festgestellt, daB die Gips- 
gallerte, welche nach B aYKOFF durch Schiitteln in 10°/oig. (NH4)2S04-Lsg. erhalten 
werden soli, nur dem Augensehein nach Gelcharakter hat, sonst aber aus einem Hauf- 
werk yon Krystallnadeln besteht. Die Yerzogerungsperiode bei der Hydratation des 
Halbhydrats in rcinem W., gekennzeichnet durch Temp.-Konstanz von etwa einer 
halben Stde., wird auf die Verhinderung des Krystallausfalls aus der ubersatt. Lsg. 
durch Mangel an Keimen zuruckgefuhrt. Diese Verzogerungszeit kann durch Keim- 
zugabe von weniger ais l ° / 0 Dihydrat (fein pulyerisiert) yollstandig aufgehoben werden. 
Die Beziehung zwischen der Anzahl der Min. bis zum Erreichen der Maximaltemp. u. 
der zugegebenen Keimmenge in g kann durch eine logarithm. Gerade dargestellt werden. 
Mohr ais 0,5%  Keimzugabe auf das Trockengewicht des Halbhydrats ergibt keinen 
wesentlichon EinfluB mehr. Ebenso wird die Induktionsperiode durch schnelles Riihren 
des Gipsbreies aufgehoben. Auch hier besteht zwischen der Zeit bis zum Temp.-Maximum
u. derRiihrzeit (10— 240 Sek.) eine logarithm. Abhangigkeit. DasYerhaltnis der Loslich
keit yon H albhydrat zu der des Dihydrats in W. bei 25° betragt 4,5. Die tlbersiittigung 
ist noch zu klein, um einen schnellen Ausfall dor Krystalle zu yerursachen. Im Hinblick 
auf dio VON WEIMARNsche Theorie wurde die Einw. yon Zusatzelektrolyten gepriift. 
Um die prozentuale Anfangsiibersattigung im Verhaltnis zum Gipsdihydrat zu steigern, 
muB entweder die Loslichkeit des Halbhydrats mehr erhoht werden ais dio des Di
hydrats, oder die Loslichkeit des Dihydrats muB mehr yermindert werden ais die des 
Halbhydrats; ihr Verhaltnis muB gróBer ais 4,5 sein. Daraufhin wurden Lsgg. von 
NH 4N 03, NH 4C1, NH4CNS, (NH4)2S04, NaCl u. MgCl., gepruft. In  2-n. Lsgg. (bei 
MgCl2 u. NaCl in ca. 1/ l-n. Lsgg.) war die Bildungszeit fiir die Dihydratkrystalle am 
kiirzesten, um dann m it wachsenden Konzz. wieder anzusteigen, was auf die Zunahme 
der Loslichkeit des Dihydrats zuruckgefuhrt wird. Mkr. wurde die Bldg. yon yielen 
kleinen bzw. wenigen groBen Krystallen, je nach der Lósungskonz., entspreehend 
beobachtet. In  yerd. NH4C2H30„-Lsg. wurde dagegen eine Yerlangerung der Induk-
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tionsperiode beobachtet. Es wird eine krystallisationshemmende Wrkg. oines Acetat- 
films um dio Keime angenommen. Zugabe yon Kcimen, dio nicht in einer Acetatlsg. 
entstanden waren, hob die Verzógerungszeit wieder auf. Róntgendiagramme zeigten 
die Iden titat aller Dihydratkrystalle. (J. physic. Chem. 36. 1—30. 1932. Houston, 
Toxas, The Rico Inst.) S c h u s t e r iu s .

W. Pukali, Vereinfachung des Verfahrens zur Alkalibestimmung in Silicaten nach 
Lawrence Smith. Das fiir den AufschluB bishor gebrauchte CaC03 u. NH4C1 in einer 
Gesamtmenge von ca. 8,5 g auf 1 g Silicat wird durch eine Mischung vou CaO u. CaCl2 •
2 H20  ersetzt, wovon nur prakt. 1,5 g oder hochstens 2,5 g auf 1 g Silicat notwendig
sind. Die Mischung ist trockcn u. kann yorratig gehalten werden. Die genaue Be- 
schreibung des Analysenganges bringt weitere Vereinfachungcn in der Ausfiihrung. 
(Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 231—32. 6/4. 1933.) Sc h u s t e r iu s .

Louis A. Dahl, Die umgerechneie Analyse und ihre Beziehung zur Chemie von 
Porłlandzement. IX . (VIII. vgl. C. 19 3 3 . I. 3615.) Wenn zwei Stoffe A u. B ais al- 
leinige Komponenten eines Portlandzementrohmehls gegeben sind, dereń geradlinige 
Verb. im System Ca0-Si02-Al20 3 das Existenzgebiet der Portlandzemente sclmeiden 
muB, so laBt sich nach der Hebelbeziehung crmitteln, wie groB der theoret. Geh. des 
fertigen aus bestimmten Mengen yon A u. B erbrannten Klinkers an 3C a0-A l20 3,
3 CaO• S i02 u. 2 C a 0 -S i0 2 sein wird. Sollen bestimmte Mengen zweier Klinker-
mineralien im fertigen Klinker yorhanden sein, so laBt sich diese Aufgabc im allgemeinen 
nur durch Hinzunahmo einer dritten Rohmehlkomponente C losen. (Rock Products 
36. Nr. 3. 32—33. 25/3. 1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Louis A. Dahl, Die umgerechnete Analyse und ihre Beziehung zur Chemie von 
Portlandzement. Teil X. Berechnung von Portlandzementrohmehlen. (IX. vgl. vorst. 
Ref.) Wenn im Dreistoffsystem Ca0-Al20 3-Si02 die Zus. dreier Rohmaterialien A, 
B u. C bekannt ist, so kann man durch Rechnung die Mengen der 3 Komponenten 
A, B u. C bestimmen, die einen Portlandzementklinker bestimmter Zus. im Feld 
3 C a 0 'S i0 2, 3C a0-A l20 3, 2 C a0 -S i0 2 ergeben. An Beispielen wird der Gang der 
Rechnung explizite dargelcgt. (Rock Products 36 . Nr. 4. 28—29. 25/4. 1933. Colton, 
California Portland Cement Co.) E l s n e r  V. G r o n o w .

N. Davey, Aułomatische Vorrichlung zur Bestimmung der Bindezeit von Zement. 
Ein VlKAT-Nadelapp. m it automat. Reinigung der Nadel nach jeder Penctration, auch 
zur Priifung kleiner Zementmengen geeignet, wird beschrieben. (J . sci. Instruments
1 0 . 148— 50. Mai 1933. Building Research Station, Garston, H erts.) E. V. G r o n o w .

Gottleb Welsch, U. S. A., Verfahren zum Ausbessern von Fehlslellen bei emaillierten 
Eisenwaren. Die Stellen werden mittels eines rotierenden Rades poliert unter Benutzung 
einer Mischung, die im wesentlichen SiOo u. Zinkpulver enthalt. Beispiel fiir die ver- 
wendete Mischung: 2 Gallonen W., I 1/” amerikan. Pfund Zn; 2 S i02; 3 Feldspat; 
V* Soda; 1/1 NaCl; 6 Unzen N aN 03 u. 3 Unzen Sodaasehe. (A. P. 1 9 0 3  3 4 6  vom 
17/9. 1928, ausg. 4/4. 1933.) B r a u n s .

Celanese Corp of America, Delaware, iibert. von: William Henry Moss, Cumber
land, V. St. A., Verbundglas, das zwischen den m it einem Klebmittel, z. B. Odatine, 
Polyvinylacetat oder einem Gemisch aus Cellulosederiv. u. Kunstharz uberzogenen Glas- 
platten eine Zwischenschicht aus einem organ. Cellulosederiy. u. einem Weinsaureester, 
insbesondere Dibutyltartrat ais Weichmachungsmittel besitzt. Die schwache Gelb- 
fiirbung der Mittelschicht kann durch Zugabe eines Komplementarfarbstoffes beseitigt 
werden. (A. P. 1 8 4 9  5 0 4  vom 13/3. 1929, ausg. 15/3. 1932.) EnGEROFF.

Verein fur chemische und metallurgische Produktion, Aussig (Elbe), Tschecho- 
slowak. Rep. (Erfinder: Vladimir Skola, Aussig, Elbe), Verfahren zur Herstdlung von 
feuerfesten Gegenstdnden durch Oiefien geschmolzener keramischer Rohmassen in offene, 
m it EinguBvorr. yersehene GieBformen, dad. gek., daB wahrend d e s  ganzen Erstarrungs- 
yorganges in der Form eine gewisso Menge von fl. Rohschmelze in der EinguBvorr. 
erhalten wird. Das kann z. B. durch direkte Erhitzung, etwa mittels einer Knallgas- 
flamme, geschehen. — Durch das Verf. sollen schiidliche Lunker- u. Muldenbldgg. 
yermieden u. absolut homogene GuBstucke erzielt werden. (D. R. P. 575 995 KI. 80b 
yom 27/10. 1931, ausg. 5/5. 1933.) H e i n r i c h s .

Robert Erwin Windecker, Painesville, Ohio, V. St. A., Herstellen von Zement. 
Zur Herst. eines hochwertigen Zements wird Calciumcarbonat, Tonerde, Kieselsaure, 
Eisen (in Form von Fe20 3) m it einem fluorhaltigen Fluflmittel gemischt, u. nach
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dem Sin tern u. Mahlen wird noch ein Calcium- oder Magnesiumchlorid beigemiseht. 
(A. P. 1904 639 Tom 25/9. 1930, ausg. 18/4. 1933.) H e i n r i c h s .

Robert Erwin Windecker, Painesville, Ohio, V. St. A., Herstellung von Zement. 
Der ein fluorhaltiges Fluflmittel enthaltenden Zementmisehung, dereń Kalkmodul 
den W ert 2,2 iibersfceigt, wird nach dem Sintern u. Mahlen in W. lósliches Natrium- 
sulfat, Natriurucarbonat oder Magnesiumsulfat beigemiseht. Der Zement soli eino 
besonders liohe Anfangsfestigkcit aufweisen. (A. P. 1904 640 vom 10/6. 1931, ausg. 
18/4. 1933.) H e in r i c h s .

Arno Andreas, Munster i. W., Verfahren zum Brennen von Zement aus schlamm- 
fórmigem Rohgut, bei dem der Sehlamm entwassert u. geformt wird u. die Formlinge 
dann dem vorzugsweise m it einer Vorbrenneinrichtung versehenen Brennofen zugefiihrt 
werden, dad. gek., daB der Sehlamm, der in einem Filter oder einer ahnliehen mechan. 
Entwasserungsvorr. entwassert wird, wahrend des Entwasserungsvorganges mittelbar 
oder unm ittelbar durch die Ofengase beheizt wird. — Das Verf. gestattet eine voll- 
standige Ausnutzung der Ofenabgase, dereń Temp. beispielsweise bei inittelbarer Be- 
heizung des Schlammes mittels fester Heizrohre bis unter 100° erniedrigt werden kann. 
Dabei verursacht die bei dieser niedrigen Temp. auftretende Bldg. von Schwefelverbb. 
aus den Abgasen keinen Schaden. Erfolgt dio Entwasserung des Schlammes auf ge- 
webton Filtern o. dgl., so werden diese durch die stark heruntergekuhlten Gase nieht 
beschadigt. (D. R. P. 576109 KI. 80c vom 29/6. 1930, ausg. 6/5. 1933.) H e in r ic h s .

Louis Bendel, Richt,linien fiir die Herstellung, Vcrarbeitung und Nachbeliandlung von Beton 
<„Betonrichtlinien“ .> 3. Aufl. Ziiricli: Zuricher Voll>szeitung 1933. (110 S.) 5.-— fr. 

Rudolf Saliger, Der Eisenbeton, seine Berechnung u. Gestaltg. 6., erg. Aufl. Leipzig: Kriiner
1933. (XVIII, 661 S.) gr. 8°. M. 26.—; Lw. M. 28.—.

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
— , Verfahren Fauser zur Herstellung von Ammoniakdilngemitteln. Zusammen- 

fassendo Darst. (vgl. C. 1933. I. 288.) (Kunstdunger u. Leim 30. 37—40. Februar
1933.) R. Iv. M u l l e r .

R. Hannę, Phosphorsdure ais Grunddungung. Nach einer Gegeniiberstellung der 
Bedeutung des Phosphors fiir Tiere u. Pflanzon werden die Yerschiedenen Arten der 
P-haltigen EiweiBkorper u. ihr Vork. im Tier- u. Pflanzenkorper besprochen u. auf 
die dringende Notwendigkeit einer reichlichen u. rechtzeitigen P 20 5-Dungung in 11. 
Form hingewiesen, da die Phosphorsiłure besonders die Jugendentw. der Pflanzen 
fordert, u. gerade dio Organe, die eine lebenswichtigo Tatigkeit ausiiben, besonders 
reieh an Phosphor sind. (Superphosphat [Berlin] 9. 38—42. April 1933. H am 
burg.) L u t h e r .

Dix, Die Wirhung verschiedener PhospTiorsauredungemittel a u f die Entwicklung der 
Pflanzen. Bei GefaBverss. wirkte Superphosphat beschlounigend u. steigernd auf 
Keimung u. Wachstum ein, wahrend Thomasmehl u. Rohphosphat diese yerzogerten, 
erstere sogar bis zum Nichtauflaufen. Die Ursacho hierfiir ist nieht in der Phosphor- 
saure an sich zu suchon, sondem in dem Kalkgoh. der beiden letzten Dungemittel, 
dureh den die zur Keimung notwendigen Sauren neutralisiort werden. Ferner werden 
die chem. Zus., die Art der Anwendung u. die chem. Umsetzungen im Boden der drei 
Dungemittel besprochen. (Superphosphat [Berlin] 9. 28—33. April 1933. Kiel.) L u th .

Johannes Gorbing, Kópfdungung. Der EinfluB der den Erfolg einer Kopfdungung, 
besonders zu Wintersaaten, bestimmenden Faktoren, wie: Richtige Wahl der Diinge- 
mittelform (11.), Kalk- u. Garezustand des Bodens, Struktur u. A rt der Bearbeitung 
der Bodenoberflaehe, Drilltiefe, Wurzelentw. u. Zeit der Diingeranwendung wird be
sprochen u. naher erlautort. (Superphosphat [Berlin] 9. 33—37. April 1933. Rellingen
b. Hamburg, Forschungsanst. f. Bodenkunde u. Pflanzenerniihrung.) L u t h e r .

O. Bottini, Das Verhalten des Leucits in salzhaltigen Boden. Bei der Behandlung 
von Leucit m it NaCl-Lsg. findet Basenaustausch sta tt, K ' u. Ca" gehen ais Chloride 
in Lsg.; m it steigender NaCl-Konz. nimmt die gel. KCl-Menge zu, u. zwar bei langerer 
Einw. mehr ais bei kurzer Behandlung. Die erhaltene Lsg. gibt K ' an den Boden ab, 
wobei die adsorbierte Menge von der Natur des Bodens u. besonders von der darin 
enthaltenen Menge NaCl abliiingt. Mit NaCl gesatt. Boden nimmt erheblich mehr 
KC1 auf ais der naturliche Boden. Yf. diskutiert die Mogliehkeit u. Bedeutung der 
Leueitdiingung auf Grund der erhaltenen Ergebnisse. (Ann. Tecnica agrar. 5. 81—96.
1932. Portici, Landw. Hochsch., Lab. f. landw. Chemie. [Sep.].) R. K. M u l l e r .
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OttaviailO Bottini, Die Vesuvgegend. Ghemisch-geoagrologische Untersuchung. — 
Die Hochzone. (Ann. R. Ist. supcriore agrar. Portici [3] 5. 259—307. 1 Kartę. 1931. 
Portici, Landw. Hochsch., Lab. f. landw. Chemie [Sep.].) R. K. M u l l e r .

Walter Buclimann, Untersuchungen iiber die Teilchengrópe der wirksamen 
Substanz von wdsserigen Pyrelhruminsektenpulversusfjensionen. Exakte Yerss. ergaben, 
daB dio TeilchengróBe der in W. in kolloidaler Lag. gel. Pyrethrine einer wss. Insckten- 
pulyersuspension zwischen 0,01 u. 0,001 fi schwankt. Die Pyrethrine sind domnach 
in W. in hochkolloidalen Zerteilungen yorhanden u. befinden sich nahezu an der Grenze 
zwischen kolloidalem u. molckularem Zustand. Zur Bekampfung von Wasserasseln, 
Chironomiden- u. Stechmiickonlarven geniigt yollkommen das EingieBen eines Tuck- 
filterfiltrats der yorher mit W. zu einer breiig-fl. M. angeriihrten Insektenpulver- 
suspension. (Z. angew. Entomol. 20- 136—49. April 1933.) G rim m e.

F. L. Campbell, W. N. Sullivan und C. R. Smith, Die relative Oiftigkeit von 
Nicotin, Anabasin, Methylanabasin und Lwpinin gegeniiber Moskitolaruen. Bei gleicher 
Konz. bctrug die relativo Giftigkeit von Nicotin 100, Anabasin 38, Methylanabasin 21, 
Lupinin 6 gegeniiber Moski tolaryen. Gegen Wespen sind Nicotin u. Anabasin yon 
gleicher Wrkg., aber bedeutend schwacher ais Rotenon gegen Moskitolarven u. Haus- 
fliegen. (J. econ. Entomol. 26. 500—08. April 1933.) G r im m e .

Nicola Alberto Barbieri, Insekticide Wirkung des Tabacols. Das wirksame 
Prinzip des Tabaks, das Tabacin, spaltot sich bei Einw. von Alkali in der Kalte in die fl. 
Tabacinsdure, einen reduzierenden Zucker u. das „bas.“ Tabacol. Letzteres spaltot mit 
konz. Lauge in der Warme NH3 ab unter Bldg. von Nicotin. Tabacol reagiert alkal., 
ist in uborschussigem W. zu einer opalisierenden, nicht unangenehm riechenden Lsg. 1. 
Beim Erwarmen auf 50—60° gibt es reizende, giftige Dampfe ab, welche Atem- 
beschwerden, Herzbeklemmungen, SpeichelfluB u. Husten liervorrufen. Auf die Haut 
gebracht, wirkt es ahnlich wie Senfól. Auf tier. Schadlinge wirkt es stark tótend infolge 
Einw. auf das Gangliennervensystem. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 17. 402 
bis 409. 5/3. 1933.) Gr im m e .

Howard A. Jones, W. A. Gersdorff, E. L. Gooden, F. L. Campbell und 
W. N. Sullivan, Abnahme der Oiftigkeit von Niederschlagen von Rotenon und alinlichen 
Materialien am Licht. Rotenon, Rotenon-Bentonit (1: 1), Derriswurzel, Dcrrisextrakt 
u. Rotenonhydrochlorid verlieren durch 10-tagiges Belichten mit Sonnenlicht etwa die 
Hiilfto an Wirksamkeit, wahrend letztere durch Bogenlieht restlos vernichtet wird. 
Nur Dihydrorotenon ist gegen Belichtung resistenter, obwohl es auch stark beeinfluBt 
wird. Mischung m it LampenruB setzt die Lichtempfindlichkeit stark herab. Derris- 
wui'zelpulver ist ca. 1/4 so wirksam wie reines Rotenon. Die Lichtempfindlichkeit aller 
genannten Priiparate zeigt sich nicht bei Abwesenheit von 0 2. (J. econ. Entomol. 26. 
451—70. April 1933.) ’ G r im m e .

W. S. Hougli, Die Wirksamkeit von Teerdestillatspritzmitteln bei der Bekampfung 
der San Jose-Schildlaus im Jahre 1932. (Vgl. C. 1932. 11. 2715.) 23/1%ig. Teeról- 
emulsionen zeigten gleiche Wirksamkeit wie 3% ’g- Petroleumemulsionen u. tóteten die 
San Jose-Schildlaus sicher ab. (J. econ. Entomol. 26. 470—73. April 1933.) Gr im m e .

F. Z. Hartzell, P. J. Parrott und S. W. Harman, Versuche mit Teerdestillat- 
spritzmitteln gegen Fruchtwespen und verwandte Insekten. (Vgl. vorst. Ref.) Wirksame 
Konz. der Teerolemulsion gegen die Apfelwespe 5% , von gleicher Wirksamkeit wie 
Nicotinsulfat 1: 800. Gegen die San Jose-Schildlaus muB die Konz. ca. 7,5% sein, des- 
gleichen gegen die rote Apfelwanze. (J . econ. Entomol. 26. 474—80. April 1933. Geneva 
[N. Y.].) Gr im m e .

F. Z. Hartzell, Versuche mil Teerdestillatspritzmitteln zur Blattbehandlung. (Vgl. 
yorst. Ref.) Teer6lemulsionen zeigten die gleiche Wirksamkeit wie Schwefelkalkbriihe, 
Bordeauxbriilie u. trockenes Schwefelkalkpulver bei der Blattbehandlung zur Be
kampfung des Apfelspinners u. der Apfelmotte. (J. econ. Entomol. 26. 480—86. April 
1933. Geneya [N. Y.].) Gr im m e .

M. D. Farrar und w. P. Flint, Chernisch beliandelte Fanggiirtel. Bestreuen der 
iiblichen Fanggiirtel m it rohem /3-Naphtho! zeitigte sehr gute Resultate. Die Breite 
der Fanggiirtel ist tunlichst zu 4 Zoll zu wahlen. (J . econ. Entomol. 26. 364—68. April 
1933. Urbana [111.].) G rim m e.

O. H. Hammer, Weitere Versuche zur Bekampfung der Apfelmotte in Champlain 
Valley. Sichere Resultate wurden mit Pb-Arsenatspritzungen erzielt. (J. econ. Entomol. 
26. 420— 24. April 1933. Geneya [N. Y .].) G r im m e .

XV. 2. 8
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S. W. Frost, S o m m e r o le m u ls ic m e n  g e g e n  d i e  o r i e n t a l U d i e  F r u c M m c il e  u n d  a n d e r e  
I n s e U e a .  Yf. empfiehlt die Verwendung von 2% ig- Sommeróiemnkion event. in  Terb. 
mit Schwefel oder Bordeauibruhe. Auch trockene Mischungen von Pb-S-CaO-Staub 
m it 5%  Sommeról w arengnt wirfcsam. (J . econ. Entomol. 26. 334—44. April 1933.) G ei.

C. E. Cntright ruid J. S. Houser, V e r s u c h * r e # u lla te  l e i  d e r  B e ł a m p f u n g  d e s  
A p f t l w i e k l e r z  m i t  » p a le n  S o m m e r ó lb e h a n d lu n g e n . Die Behandlnng m it Sommerol- 
eianlsionen war nicht so wirksam wie die m it As- oder Pb-Verbb. Doch kann man 
erstere zur Untersiutzung der letzteren sehr gut rerwenden. (J . econ. Entomol. 26. 
380—83. April 1933.) Grimme.

Th. R em y, Lafit s i c h  d i e  z u r  E m t e s i e h e r u n g  n ó l ig e  D u n g e r m e n g e  i m  ro r a u s  b e -  
m th n m e n t  (VgL C. 1933. I. 1991.) Die zur Emtesicherung notwendige Dungermenge 
kann auf Grand einer Bodenuntere. nicht m it Sicherheit bestimmt werden, da 1. der 
Ertrag u. der XahrstoffzuschuB aus der Bodenreserye im voraus unbestimmbar sind, 
2. der Boden sehr unausgeglichen ist, 3. tiefere Bodenschichten, die sich an der Nahr- 
stoffversorgung der Pflanze beteiligen, nicht untersucht werden, u. 4. die Unters. sich 
nur auf Feinerde erstreckt. (Superphoephat [Berlin] 9. 26—28. April 1933. 
Bonn.) L u th e r .

VHL Metallargie, MetallograpMe. Metallverarbeitung.
K . Forster, D i e  F lo ł a t io n s a n la g e  d e r  C o m p a m a  M i n e r a  E l  T o l c a n ,  C h i le . Die 

augenblicklich yerarbeiteten Kupfererze der Kupfergrube E l  Y o lc A n , Prorinz 
Santiago, Chile (C o m p a n ia  M i n e r a  C a r l o t a )  enthalten etwa 0,3% Cu in Fonu 
von Chalkopyrit, Bornit, Chalkosin, neben den Mineralien der Osydationszone Malachit 
u. Azurit begleitet von 0,7%  Pb in Form von Bleiglanz; 2%  Żn in Form von Zink- 
blende; 0,4%  Sb; 0,1%  Bi; 0,3%  As u. 2,7 g /t  Au; 300 g /t Ag; Gangart Quarz, Feld- 
spat, Kaolin u. Schwerspat. — Infolge der Feuchtigkeit u. Klebrigkeit erfordert das 
Enz beim Zerkleinem u. Transport besondere Sorgfalt. Flotiert wird in einem 
8 Zellen-FAHRENW ALDT-Schwimmapp. (Zellen 27,25 X 27,25) m it Geblaseunterluft 
bei einem Erzdurchsatz von 5—5%  t  in der Stde. Flotationszusatze pro t  Roherz: 
in die Kugelmuhle durch Reagenzaufgeber: 24 ccm Aerofloat, 264 ccm Kresylsaure; 
in die Trubtrinne: 12 g Reagens 301 der A m e r ic a n  C yanaM ID F. Co.; 24 ccm Aerofloat 
u. 96 ccm Flotol. Die oxyd. Abgange fuhren noch 0,2% Cu; die der solfid. Erze 0,1%  
Cu. Stammbaum u. Trubefuhrung sind naher erlautert. (Metali u. Erz 30. 224—26. 
Juni 1933.) SiLLE.

A. H. Mundey, Spritzgup. Geschichte, GieByerff., fur SpritzguB yerwendete 
Legierungen, sowie die GieBmaschinen werden kurz besprochen. (Metallurgia [Brit. 
J .  Metals] 7 . 194—96. April 1933.) W e n t r u p .

Armand Mayer, D i e  A n r e ic h e r u n g  o o l i th is c h e r  M i n e r a l i e n  i m  W e s le n  F r a n k r e i c h s .  
Z u s a m m e n f a s s u n g  e i n i g e r  V e r s u c h e . Durch reduzierendes Gluhen bei 700—S00° in 
einem Drehrohrofen lassen sich die lothring. Eisenerze zu einer magnet. Aufbereitung 
yorbereiten. Die durch magnet. Scheidung erzielten Konzentrate enthielten bei kalk- 
haltigen Ausgangsmaterialien 56—58%  Fe gegen 35% Fe im Roherz. Die SiO.,-haltigen 
Erze m it 22% Fe ergeben Konzentrate mit nur 51,5 hochstens 55% Fe, weil ein Teil 
des Fe an die Si02 gebunden zu sein scheint u. dadurch der S i02-Geh. des Konzentrats 
erhóht wird. Das Ausbringen an Fe betragt etwa 86%. Bei 800—900° erhalt man 
auch gute Ergebnisse; oberhalb 900° tr i t t  Sinterung u. Versohlacken des Fe ein. Der 
Geh. an Fe”  in den Konzentraten ist nicht sehr hoch. Es muB sich durch Ruckosydation 
an der Luft eine magnetisierbare Modifikation yon F e ,0 3 bilden. Ais Brennstoff muB 
eine Kohle gewahlt werden, welche unter 800° glatt yerbrennt, also kein KoksgruB 
oder Anthrazitstaub. Die Red. hangt nicht yon der Zerkleinerung des Rohmaterials 
ab, da das Roherz im Ofen zerfallt. Brennstoffyerbrauch 5—7%  der Aufgabe. Auf 
diese Weise ist es móglich, auch armere, bis jetzt nicht bauwiirdige Erze des Lothringer 
Beckens auf hiittenfertige Konzentrate zu yerarbeiten. (Ann. Mines [13] 3. 5—66. 
Jan . 1933.) ENSZLIN.

T. L. Joseph, E- B. Barrett und C. E. Wood, Z u s a m m e n s e ł z u n g  u n d  S a u e r s ło f f -  
albau t o n  E i s e n o z y d s i n l t r .  Teil II. (I. ygl. C. 1933 .1. 4022.) Yerf. zur Best. der Festig- 
keit von Sinter durch Fallpriifung, der Porositat yon Sinter sowie der Reduzierbarkeit 
durch yergleichende Red.-Verss. m it H , (mit Angabe der Versuchsapparatur) werden 
besprochen. (Blast Furnace Steel Plant 21. 207—10. April 1933.) WENTRUP.
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Wilhelm Bischo£ und Eduard Maurer, Die Verteilung des Phosphors zwischen 
Eisen und kalkhaltigen Eisenphosphatschlacken. Vff. machen Vcrss. im Tammannofen 
in Tiegcln aus Kohlo, BeO (MgO). Von einer Auswertung der Ergebnisse fiir die Fest- 
stellung der Gleichgewichtskonstanten wird m it Riicksicht auf die dafiir notwendigen 
Annahmcn iiber den Molekularzustand der beteiligten Stoffo abgesehen, s ta tt dessen 
wird nur die Yerteilungskonstanto in Gew.- u. Mol.- bzw. Atomprozenten angegeben. 
Dio Vertcilungskonstante P 20 6/P  (Gew.-°/0) fiir Fe-P-Sclnnelzen u. Eisenphosphat- 
sohlaeken bleibt bis 25% P 2Os gleich, ibr Wert ist 5,8 bei 1500°, Bei hoheren P20 5- 
Gelih. nimmt sie starker zu. Ihro Temp.-Abhangigkeit ist gering. Die Ergebnisse 
deuten darauf liin, daB in der Sehlaeke die Verb. 3F cO -P 2Or> vorliegt. Verss. zur Fest- 
stellung der Bildungsform des Kalkphosphats in der Sehlaeke ergaben, daB bei hohen 
Tempp. das Tetraphosphat ais das bestiindigere angenommen werden muB. Der Kalk 
in der Sehlaeke wird zudem noch durch FeO, S i02, BeO in Anspruch genommen. Durch 
Sonderverss. wird die A rt dieser Abbindung gekliirt. Dio Unters. der Schmelzon mit 
verschiedencn Kalkgehh. ergab einen Hóchstwert der Verteilungskonst. bei 40 Gew.-°/0 
bzw. 60 Mol.-% CaO. Weiterhin wurde die Temp.-Abhangigkeit der Konstantę zwischen 
1575—1775° festgestcllt. (Arch. Eisenhiittenwes. 6. 415—-21. April 1933. Freiberg, Sa., 
Eisenhutten-Inst. Sachs. Bergakad.) WENTRUP.

— , Ileipwind beim Eisensclimelzen. Die Auswirkung der durch HeiBwind hervor- 
gerufenen hoheren Ofentempp. auf dio Rkk. zwischen C u. den Gasen, sowie das Yerh. 
der mit der Beschickung in den Hochofen cingefiihrten Alkalien (Red., Cyanidbldg., 
Vcrh. in der Sehlaeke) wird besproehen. (Iron Coal Trades Rev. 126. 534—35. 7/4. 
1933.) W e n t r u p .

Peter Bardenheuer und Werner Bottenberg, Zur Kennlnis des Hochfreąuenz- 
induklionsofens. VII. Die Entphosphorunrj und Entschwefelung im kernlosen Induktions- 
ofen. (VI. vgl. C. 1932. II. 3612.) Vff. kritisieren, daB die Mógliehkeiten, die der Hoch- 
freąuenzofen zur Durchfiihrung von Raffinationsarbeiten (Schlackenarbeiten) bietet, 
bisher prakt. nicht ausgenutzt wurden. Zum Beweis der Brauchbarkeit des Ofens fiir 
solche Arbeiten fiihren sio Entpliosphorungs- u. Entsehwefelungsyerss. in einem 10-kg- 
Laboratoriumsofen u. in einem 300-kg-Betriebsofen durch. Ais Entphosphorungs- 
schlackc verwendcn sie 85°/0 CaO u. 15% CaF, unter Zusatz von Hammersclilag, ais 
Entschwefelungsschlacke 70% CaO, 8%  A120 3, 4,5% Si, 2,2% C, 15,3% CaF2. Dio 
Entfernung des P  u. S gelingt bei ein- oder mehrfachem Schlackenwechsel mit zufrieden- 
stellender Geschwindigkeit u. bis zu geniigeml niedrigen Gehh. Die Schlacken sind 
dunnfl. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsehg. Dusseldorf 15. 49—53. 15/1.1933.) W en.

Werner Bottenberg, Zur Kennlnis des Hoclijreąucnzinduklionsofens. V III. Bau 
und Bełrieb eines kernlosen Vakuuminduktionsofens. (VII. vgl. vorst. Ref.) Vakuum- 
Ofen sind bisher nur in kleineren Ausfiihrungen bekannt geworden. Vorschlage fiir 
gróBere Ofen sind noch nicht yerwirklicht worden. Vf. beschreibt die Konstruktion 
eines Vakuumofens fiir 10 kg Stahl Inhalt, der im Kaiser-Wilh.-Inst. ausgefiihrt wurde. 
Bei dieser Konstruktion ist die gesamte Ofenspulc in ein doppelteiliges StahlgefiŁB 
gesetzt, welehes evakuiert wird. Da sich das Gefafi noch im Streubereich der Spule 
befindet, wird es wassergokiihlt. Die Entgasung erfolgt durch drei parallel arbeitende 
Olpumpen von 5 cbm Stundenleistung u. eine yierstufige Quecksilberdiffusionspumpe. 
Das erreichbare Vakuum bettiigt 0,08—0,1 mm Hg. Das VergieBen im Vakuum wird 
durch Einbau einer gegen die Ofenachse um 90° geneigten Kokille ermoglicht. Der 
Verlauf verschiedener Vakuumschmelzen wird besehrieben. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. 
Eisenforsehg. Dusseldorf 15. 55—58. 15/1. 1933.) WENTRUP.

Petre Repanovici, Das Hochofengas. I. Gewinnung u. Eigg. des Hochofengascs, 
Berechnung der von den Hochofen gelieferten Gasmengen u. Verwendung des in den 
Resita-Werken erzeugten Gases. II . Verlustc beim Entweiehen aus dem Hochofen, 
tabellar. Wiedergabe der Verteilung der Hochofengase in den Resita-Werken. (Miniera 
8. 2481—84. 2534—36. Febr. 1933.) G u r ia n .

J. B. Fortune, Konlrolle durch Mefiinstrumenle in der Eisen- und Slahlindustrie 
mit besonderer Berucksichligung der Roheisenerzeugung. Die Anordnung u. Ausfuhrung 
von Instrumenten, m it dereń Hilfe die Gichtgastemp., die Schiitthóho im Ofen, 
die Tempp. in den Gasleitungen, im Abgaskanal der Winderhitzer, die HeiBwindteinpp. 
gemessen werden konnen, wird besehrieben. Die Mógliehkeiten, die Tempp. im Herd 
zu messen, werden besproehen. Weiterhin wird auf die Bedeutung einer steten Beob- 
achtung der Gas- u. Windpressung, der Gichtgasanalyse, dea Wind- u. Gasyoluniens,
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sowie des Kiihlwasseryerbrauchs hingewiesen. (Iron Coal Trades Rey. 126. 335—36. 
380—81. 10/3. 1933.) W e n t r u p .

L.-F. Girardet und R. Leliśvre, Beitrag zur Kenntnis der Entschwefelung von 
Gupeisen und der Wirkung ton Soda auf GufScisenschmelzen. Vff. erortern einleitend die 
Entw. der Entschwefelung mit Soda, sowie eine Theorie iiber die Wirkungsweise der 
Soda auf die in der Schlacke yorliegenden Oxyde u. Sulfide. Die Verss. der Vff. er- 
streekten sich auf die Entschwefelung m it Soda in der Pfanne, wobei die Soda einmal 
auf die Oberflaehe des Bades aufgebracht, zum andem zuerst in die Pfanne gegeben 
wurde. Pemer wurde eine Pfanne yerwendet, die eine gute Entfernung der Ofenschlacke 
gewahrleistete. Die Entschwefelung betrug 33—45°/0. Nach langerem Stehenlassen 
m it der Schlacke tra t Riickschwefelung ein. Sodazusatz in die GieBrinne hatte keinen 
Erfolg. Weiterhin wurde die Entschwefelung im Vorherd, unter Zusatz yon MnO, u. im 
rotierendenOfen untersucht. (Buli. Ass. techn. Fonderie 6.467—75. Aug. 1932.) W ENTR.

E. Piwowarsky und E. Sohnchen, 1 Yandstarkenempfindlichkeit und Treffsicher-
heil bei unlegiertem und legiertem Gufieisen. An Schmelzen, die in einem Elektroofen 
m it 500 kg Fassungsyermogen hergestellt wurden, wurde durch Unterss. von GuB- 
kórpem m it 20—60 mm Durchmesser der EinfluB des Zusatzes von Si, P, Mo, Cr, Ni, 
Al auf die Wandstarkenempfindlichkeit, d. h. auf die Anderung der Festigkeitseigg. 
bei yerschiedener Wandstarkę, festgestellt. Schon bei unlegiertem GuBeisen kann 
durch entsprechende Beriicksichtigung des C-, Si-, P-Geh. die Wandstarkenempfind
lichkeit stark yerbessert werden. Die Treffsicherheit ist aber hierbei noch yerhiiltnis- 
maBig gering. Bedeutend besser ist der Erfolg eines Zusatzes yon Ni, insbesondere bei 
Beriicksichtigung des Si- u. P-Geh. Ferner ist die Auswirkung eines Cr- u. Mo-Zusatzes, 
vor allem im Verein mit Ni ais giinstig zu bezeichnen. (Z. Ver. dtscli. Ing. 77- 463—68. 
G/5. 1933. Aachen, GieB.-Inst. T. H.) W e n t r u p .

Archibald Allison, Gesichlspunkte bei der Herstellung von HartgufS walzen. Zweck- 
maBigste Gefiigeausbildung in den Walzen u. fiir die Herst. (Legierung, Schmelzyerff. 
der Walzen) wichtige Fragen werden besprochen. (Metallurgia [Brit. J .  Metals] 7- 
181—84. April 1933. Rotherham.) W e n t r u p .

R. H. Heyer, Die y-a-Umicandlung im Schmiedeeisen. Bei Schmiedeeisen ist der 
Temp.-Bereich der y—a-Umwandlung gróBer ais bei reinem Fe. Wegen des yerhaltnis- 
maBig hohen Geh. an P  u. anderen Verunreinigungen im Schmiedeeisen finden in diesem 
Temp.-Intervall Diffusioneh statt. Das dureh zweite Krystallisation hervorgerufene 
y-Netzgefuge, das durch langes Anlassen im y-Gebiet oder durch mechan. Yerformung in 
diesem Bereich entsteht, wurde auch im Schmiedeeisen gefunden. Die Komgrenzen 
des Netzgefiiges zeigten bei sehr starken YergróBerungen feine Einschlusse. Die andere 
Art des Doppelgefiiges, die a-Aderung, laBt sich bei besonders langsamer Abkiihlung 
yon Tempp. oberhalb des Umwandlungsbereiches feststellen. (Metals and Alloys 3. 
22G—32. 1932. USA., Purdue Univ.) G o ld b a c h .

F. Rapatz, Erzeugung und Behandlung von Slahl. Kurze Erlauterung iiber
,,Warmebehandlung“ yon Stahl. (Z. Ver. dtsch. Ing. 77- 249—50. 4/3. 1933. Dussel- 
dorf-Oberkassel.) WENTRUP.

Lewis B. Lindemuth, Desozydation bei der Stahlerzeugung. Vf. bespricht die 
Wichtigkeit einer weitgehenden Mn-Ausnutzung im Martinyerf. u. behandelt kurz die 
mit der Desoxydation zusammenhangenden, bisher ungel. Probleme. (Iron Age 131. 
582—83. 13/4. 1933.) W e n t r u p .

Roger, Beirachlungen uber Qualitdt und Herstellung lonStahlguP aus dembasischen 
Martinofen. Die Auswahl der Rohmaterialien fiir den MartinprozeB (Roheisen, Schrott, 
Ferrolegierungen u. Zusatze), die Anteile der einzelnen Materialien am Gesamtchargen- 
gewicht, Chargieren, Schmelzen, Probenahme u. Fertigmaehen der Charge werden 
zusammenfassend erórtert. (Buli. Ass. techn. Fonderie 6. 487—94. Aug. 1932.) W e n t r .

R. Lemoine, Verwendung des sauren Elektroofens in der Stahlgiefierei. Vf. erórtert 
den Schmelzyerlauf u. die Chargenfiihrung im sauren Elektroofen u. zieht daraus Folge- 
rungen fiir die Verwendbarkeit des Ofens zur Herst. von (jualitatsstahl. (Buli. Ass. 
Techn. 6. 361—64. Aug. 1932.) W e n t r u p .

J. H. Hruska, Fertigmaehen von Stahlehargen. Teil V III. (VII. vgl. C. 1933. I. 
4023.) Die notwendigen GieBtempp. sind nicht nur abhangig von der Stahlzus., viel- 
mehr miissen aueh BlockgróBe, GieBmethode u. GieBzeit bei ihrer Festsetzung beriick- 
sichtigt werden. Die Veranderung der GieBtemp. wahrend des GieBens wird fiir ver- 
schiedene Stahlsorten u. BlockgróBen auf Grund entsprechender Verss. dargestellt. 
(Blast Fumace Steel Plant 21. 213—14. 221. April 1933.) W e n t r u p .
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L. Tronstad und T. Aune, Abwecliselnde kathodische und anodische Behandlung bei 
der Atzung einzelner Stdhle. T r o n s t a d  (C. 1932. I. 2432) hatto gezeigt, daB sich bei 
rostfreicn Stiihlen durch abwcchselndo anod. u. kathod. Behandlung in 1 N—Na2S 04 +
0,1 N—H2S 04 gute Korngrenzenatzungen erzielen lassen. Unterss. an rostfreien auste
nit., rostfreien martensit. Stahlen u. an Stahlen m it spharóidisiertem Zementit ergaben, 
daB dio boi den ersten Verss. angewandte Zeit von 3 Stdn. wesentlich yerkiirzt werden 
kann. Die Einspannung dor Proben u. das KlektrolysegefnB werden beschrieben u. in 
Abbildungen gezeigt. Ais Poliermittel hat sich A120 3 wegen seiner groBen Bildungs- 
warme dem ublichcn Polierrot ubcrlcgen gezeigt, das infolge Obortragens von O loicht 
dichte Oxydschichten auf der Sehliffflacho entstehen liiBt. (Kong. Norske Vidcnsk. 
Selsk. Forhandl. 6. 1—4. 6/3. 1933.) G o l d b a c h .

Franz Kotyza, Von den melallurgischen Grundlagen der Bolirstahle. Zus., Gefiige, 
He rat. u. Wiirmebehandlung der Bohrstahlo werden erSrtert. (Allg. osterr. Chomiker- 
u . Techniker-Ztg. 51. 57—61. 15/3. 1933.) W e n t r u p .

W. F. Rowden, Legierter Slahlgu/3. Die zweckmilBigsto Schmelzfiihrung bei der 
Horst, legierten Stahlgusses, die Auswirkung der yerschiedenen Legierungszusatzo auf 
dio Eigg. des Gusses, ferner die durch dio Zusatze bedingten Unterschiede in der Warmo- 
bohandlung werden zusammenfassend besprochen. (Metallurgia [Brit. J . Metals] 7-
191—93. April 1933.) W e n t r u p .

J. S. Vanick, Verbesserler Nickel-Chromharlgup. Proben m it yerschiedenen 
C-, Cr-, Ni-Gehh. werdon auf Hartctiefe, Brinolloberflachenharto u. Festigkeit unter- 
sucht. Ferner wird der EinfluB des Mn, Mo, Si in Verb. mit den genannten Elementen 
gepriift. Die Verwendung Cr-Ni-legierten Eisens fuhrt zu gróBerer Oberflachonharto 
bei gleichzeitig besserem Kemgefiige. Die Horst, des Eisens erfolgt im Kupolofen. 
(Foundry Trade J . 48. 301—04. 27/4. 1933.) W e n t r u p .

— , Nickel und Clirom im Gupeuen, dereń Wirkung auf die Eigenschaften
desselben. (Vgl. C. 1933. I. 3122.) Es wird kurz iiber die Verwendungsmóglichkeiten 
Cr-Ni-legierten GuBeisens u. iiber die Art des Cr- u. Ni-Zusatzes zur Sehmelze berichtet. 
(Z. ges. GieBereiprasis 53. 509—10. 25/12. 1932.) W e n t r u p .

Edmund R. Thews und W. E. Herrmann, Die Ilerstellung ton eisenarmem Um- 
schmelzzmk. Diskussion der Vor- u. Naehteile vorschiedener Ofen fiir den besonderen 
Zweck des Umschmelzcns von Zn-Schrott. Die Fe-Aufnahme der Sehmelze ist beim 
Flammofen besonders ausgepragt; trotzdem liat er aber fiir das Umschmelzon Fo- 
freien Schrotts erhebhche Yorteile. Fur gewóhnlichen Schrott sind speziell fiir kleineren 
Betrieb Tiegelofen auch aus wirtschaftlichen Erwiigungen heraus yorzuziohen. (Metal 
Ind., London 42. 465—67. 5/5. 1933.) G o l d b a c h .

W. Heike, J. Schramm und O. Vaupel, Der Gefugeaufbau der Nickel-Zink- 
legierungen. II . (I. ygl. C. 1932. II. 3143.) Naehdem im Teil I  eine "Obersicht iiber die 
auftrotenden Phasen u. den genauen Verlauf der Gleichgewichtslinien im Bereich von 
100 bis 44% Ni gegeben worden ist, berichten die Vff. jetzt eingehend iiber die Gleich- 
gowichtsverhaltnisse der Legierungen m it 44 bis 0%  Ni. Die Ergobnisse der therm. u. 
mikroskop. Unterss. werden wiedergegeben. Beziiglich der Einzelheiten muB auf das 
Original yerwiesen werden. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 115—20. 
3/3. 1933. Freiberg i. Sa., Metallograph. Inst. d. Borgakad.) T r o m e l .

Edgar A. Ashcroft, Die sulfatisierende lioslung der Kupfererze und die wirtschaft- 
liclie Darstelliing von Eleklrolytkupfer aus Chloridlosungen. Vf. beschreibt ein Verf. 
zur unmittelbaren Róstung sulfid. Cu-Erze mittels reinem 0 2 zu wasserloslichem CuSO,,. 
Die Sulfatbldg. beginnt boi 370° u. ist bei etwa 600° vollstandig. Die Erze werden 
sorgfaltig ausgewahlt oder so gemischt, daB die Charge fiir don Rostofen fiir jedes 
Aquivalonfc S ein Aquivalent bas. Carbonat oder Oxyd enthalt. Die Rostrkk. sind 
oxotherm, daher kann auBere Warmezufuhr auf ein MindestmaB herabgedruckt werden. 
Das CuSOj wird ausgelaugt u. durch Krystallisation direkt gewonnen oder zu „Blau- 
stein“ oder noch besser zu Zementkupfer woiterverarbeitet, das nach Auslaugen zur 
Herst. yon Elektrolyt-Cu yerwandt wird. Zur Anreicherung des erschopften Klektro- 
lyten wird dieser iiber das Zementkupfer geleitet. Yf. yerwendet Graphitelektroden. 
Zur Yermeidung einer Oxydation des CuCl-Bades bedeckt Vf. das Bad mit Paraffinól. 
Dio Lsg. enthalt 150 g/l Cu, 300 g/l Cl u. etwas H 2S 04. Die Stromdichte betragt 1,5 bis
2,5 Amp./qdm bei 0,8—1,05 V Spannung. Ausfiihrliohe Angaben iiber dio Wirt- 
schaftlichkeit des Verf. (Trans, electrochem. Soc. 63. 22 Seiten. Mai 1933. Deyonshire, 
Waye Houso Laboratory. Sep.) E c k s t e in .
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L. C. Pan, Konzentration der cyanlcalwchen Kupferbćider. Fiir Bader m it einem 
molarcn Verhaltnis von freiem Cyanid zu Gu =  0,29 u. einem Na2COg|Geh. von 42 g/l 
gelten die folgenden Feststellungen: 1. Sowohl die kathod. ais die anod. Strom-
ausbeuten erreichen bei einem Cu-Geh. von einem Mol einen Maximal\vert, der im 
ersten Falle 80, im zweiten 100% betragt, wahrend die heute iiblichen Bader nur m it 
Stromausbeuten zwischen 25 u. 60% arbeiten. Hóhero Cu-Gehh. yermindern die 
kathod. Stromausbeute nur wenig, die anod. aber stark. — 2. Der Badwiderstand 
nimmt m it steigendem Cu-Geh. ab. — 3. Die anod. Polarisation weist ein Maximum 
bei 0,34 Mol Cu (1,7 V) u. ein Minimum bei 1 Mol Cu (0,53 V) auf. Die kathod. Polari
sation ist vom Cu-Geh. prakt. unabhiingig. — 4. Die Badspannung ist bei einem Cu- 
Geh. von 1 Mol am niedrigsten. — 5. Bei einem Cu-Geh. von 0,34 Mol fallen dic 
Ndd. am glanzendsten u. am sattesten gefarbt aus. In  verdunntcren u. in konzen- 
trierteren Lsgg. sind sie dunkler; bei einer Konz. von 2 Mol werden schwammige Ab- 
seheidungen erhalten. — 6. Unter Beriicksichtigung aller Faktoren ergibt sich ein 
optimaler Cu-Geh. von einem Mol. Lediglich die Farbo der tlberzugc ist bei diescr 
Konz. ungiinstig; sie laBt sich jedoch durch Zusatz von Na2S20 3 (1 g/l) oder Na2S03 
(7,5 g/l) yerbessern. (Metal Clean. Finish. 5. 112—14. 152—54. April 1933. College 
of the City of New York.) KUTZELNIGG.

E. J. L. Howard, Einige Faktoren, die die Grille von BronzeguP beeinflussen. Das 
bei den meisten Bronzen sehr groBe Temp.-Intervall zwischen beginnender Krystalli- 
sation u. yollkommener Erstarrung der Schmelze begiinstigt dio Red. von Gasen, dio 
Bldg. grobkrystalliner Struktur u. eutektoide Abscheidungen. Der lange anlialtendo 
teigige Zustand der Schmelze hindert das Entweiclien yon Gasen u. crschwert das 
Ausfiillen der GuBform. Schadlich wirken ferner absorbierte Gase, Oxyde u. Vcr- 
unreinigungen. Alle diese Faktoren werden eingehend besprochen u. daraus Folgerungen 
fiir die Methoden u. Tempp. des Schmelzens u. GieBens gezogen. (Foundry Trado J .  
4 8 . 317— 21. 4/5. 1933.) . Go l d b a c h .

G. Hamprecht und L. Schlecht, Ober ein neues Verfahren zur technischen Ver- 
arbdtung des Nickels. Durch therm. Zers. von Nickelearbonyl wird Ni-Pulver gewonnen, 
das bei einem Schiittgcwicht yon 2—3 kg/l aus auBerordentlich feinkrystallinen Teilchen 
besteht, dereń GróBe etwa 0,0005—0,005 mm betragt. Beim Erhitzen sintern diese 
Ni-Teilchen leicht zu groBeren KrystaOiten zusammen, da prakt. jede das Korn- 
wachstum hindernde Substanz. fehlt. Infolge der hohen Sinterfahigkeit laBt sich das 
Pulver unter Umgehung des Einschmclzens u. der dam it yerbundenen Nachteile der 
Gasaufnahme, der Lunkerbldg. u. der Metallverluste durch yerlorene Kópfe einfach 
durch Erhitzen auf Tempp. von 1000—1200° u. anschlieBende Druckbehandlung zu 
kompaktem Ni yerfestigen. Dieses Verf. zur Verarbeitung von Ni setzt keine neuen 
techn. Mittel yoraus u. fuhrt zu hochwertigem reinen Ni, das vor allem fiir Anoden, 
Bleche u. Drahte geeignet ist, u. zu Ni-Legierungen m it wertvollen Eigg. Durch schicht- 
weises Fiillen der Sinterform m it yerscliiedenen Carbonyl-Metallpulvern kónnen in 
cinfacher Arbeitsweise zusammengesetzte Werkstoffe wie Vorbundmetalle u. Bimetalle 
hergestellt werden. Nach diesem Verf. kónnen durch Zwisehenstreuen von Carbonyl- 
metallpulyer sogar kompakte Metallc yerbunden werden, die unter sich nicht oder 
unyollkommen yerschweiBen. Dadurch eroffnen sich fiir das Platticren von Metallen 
ganz neuartige Mógliclikeiten. (Metallwirtsch., jNIetallwiss., Metalltechn. 12. 281—84. 
19/5. 1933. Ludwigsliafen a. Rh., Forsehungslabor. Oppau der I. G. Farbenindustrie 
Akt.-Ges.) . G o l d b a c h .

— , Reinnickel fiir die diemische Industrie. Uberblick iiber die Anwendungs- 
móglichkeiten. Tabellar. Zusammenstellung iiber die Einw. yerschiedener Chemikalien 
auf Rein-Ni. (Apparatebau 45 . 49—52. 12/5. 1933.) R. Iv. M u l l e r .

I. P. Twerdowski, Die Zusammenselzung der Anodcngase im Kryoliłhlone.rdebad. 
Es wurde eine Methodik ausgearbeitet, mittels welcher das Eindringen der Luft in 
die Anodengase ausgeschlossen werden kann u. das Aufsammcln dersclben zur Analyse 
ermóglicht wird, indem ein andauerndes Beriihren der Gase m it der Kohleelektrodc 
yermieden wird. Nach dieser Methode wurde fiir die yerschiedenen Perioden des 
Arbeiteganges der jeweilige Geh. der Anodengase an CO u. C02 bestimmt. In  der Ent- 
flammungsperiode war in den Gasen stets noch 0 2 bis zu 3,4% zugegen, wahrend 
in den Zwischenraumen zwischen den Entflammungen keiji 0„ beobachtet werden 
konnte. Der Vergleich der Beobachtungsergebnisse m it den Gleicligewichtsdaten u. 
den therm. Dissoziationsdaten fiihrte zu dem SchluB, daB das CO, ais das primare 
Prod. des Prozesses erscheint. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimi-
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tscheski Shurnal. Sscr. B. Skumał prildadnoi Cliimii] 5. 307—12. 1932. Ukrain. Inst. 
f. angewandte Chem., Elektrochem Lab.) KLEVER.

Steinhauser, Entfernung von Oasen und anderm Verunreinigungcn aus Aluminium  
und seinen Legierungen mit Hilfe von Aluminiumchlorid in  Verbindung mit anderen 
Salzen. Um eino einwandfreie mechan. (beim Austeigen Mitnahme von Fromdkorpom 
an die Oberflache der Schmclze) u. chom. Reinigung der Al-Sehmelze zu erzielen, muC 
daa FluBmittel fouchtigkeitsfrei u. diinnfl. scin, es soli langero Zeit im fl. Metali ver- 
weilen u. dazu ausreichende Diimpfe entwickeln. Ein FluBmittel, welches diese Forde- 
rungen in sehr weitgehendem MaBe erfiillt, ist ein Salzgemisch von A1C13 u. NaCl 
ungefahr im molekularen Verhaltnis der bciden Salze zueinandor. Ais weiterer Vortoil 
kommt bei dieser Mischung noch hinzu, daB sio kein Fremdmetall in das Al oinfuhrt. 
(MetaOwirtsch., Metali wiss., Metalltechn. 12. 284—85. 19/5. 1933. Toging am 
Inn.) G o l d b a c ii.

R. Cazaud, Ermiidungsfestigkeit einiger ge/jossener Aluminiumlcgicrungcn. Al-Cu- 
(8%, 12°/0 Cu) u. Al-Si- (5%, 12°/0, 18°/0 Si) Legierungen, dio teils in Sand, teils in 
Kokillen yergossen wurden, werden auf ihro Ermudungsfcstigkeit nach dem Vcrf. des 
„Sorvice des reeherches de PAeronautique“ untersucht. (Buli. Ass. techn. Fonderio 6.
485—86. Aug. 1932.) W e n t r u p .

H. Bohner, Obersicht iiber das Verhallen des Aluminiums und seiner Legierungen 
gegenuber Stoffen der cliennischen wid der Nahrungsmitlelindustrie. Fiir das Verh. yon Al 
u. seinen Legierungen gegenuber yerschiedenen Substanzon u. chem. Vcrbb., das sclion 
einmal Gogenstand einerZusammenstcllung war (C. 1932. II. 3637), sind durch Ausbau 
der Verff. zur Horst. von Schutziiberziigen u. doren weitero Behandlung wesontlicho 
Fortscliritte gemacht worden, die fiir dio Verwendung von Al neuo Moglichkeiten bieten. 
Friihero Ilosultato wurden tcilweise uborpriift. (Korros. u. Metallschutz 9. 86—92. 
113—22. Mai 1933. Lautawerk.) G o l d b a c ii .

Hans Schmitt, Das Eloxalverfahren. Dio Badlsg. besteht aus wss. Lsgg. von 
Oxalsaure m it Zusatzen yon starken anorgan. Siiuren. Durch Variation der Oxydations- 
bedingungen, der Stromart, der Badspannung, der Badkonz. u. der Badtemp. liiBt 
sich die krystalline S truktur u. die Modifikation des gebildeten Al-Oxydes -willkiirlich 
bceinflussen. Yon der weichen porosen BAYER-Toncrde, die hauptsachlich aus y-Al- 
Oxyd besteht, bis zu dcm harten, krystallinen Korund lassen sich dio yerschiedensten 
Zwischonstufen erzeugen, dio in jedem Falle wegen ihrer minerał. N atur unyerbrenn- 
bar, warmebestandig, korrosionsfest u. unlosbar m it dem Grundmetall yerbunden sind. 
Es lassen sich sowohl poróso Schichten erzeugen, die zur Aufnahme fl. Impragnier- 
mittel u. Farbstoffe geeignet sind, ais auch andere yon soleher Dichte, daB sie keine 
Spuron yon W. mehr aufnehmen. Es sind unmeBbar diinne Filmo zu erzielen, anderer- 
seits kann Al-Blech bis zu 0,8 mm Dicke yollkommon durchoxydiert werden. Anwendbar 
ist das Verf. fiir Al u. fiir GuB- u. Walzlegierungen auf Al-Basis. Eino Abart des Verf., 
die Spritzeloxierung, die ohne Bader mit einer Art Spritzpistole arbeitet, ist fur die Oxy- 
dierung groBer Stiicko entwiclcelt worden. (Chem. Apparatur 20. Nr. 8. ICorrosion 
13—14. 25/4. 1933.) Go l d b a c ii .

W. Guertler und A. Bergmann, Sludien am Dreistoffsystem Aluminium-Antimon- 
Magnesium. Die in der secwasserbestandigen Al-Legierung „KS-Seowasser“  yorhan- 
denen Zusatzo Mg u. Sb erhohen dio Korrosionsbestandigkeit dieser Legierung, obwohl 
Sb mit Al u. Mg chem. sehr unbestandige Legierungen cingelit. Zur Klśirung dieser 
Frage wird das ternare System Al—Sb—Mg studiert. Voran geht der Unters. eino 
eingehende Besprechung des Schrifttums iiber dio beteiligten Zweistoffsysteme u. Mit- 
teilung von therm. u. mikrograph. Ergebnissen iiber dio Unters. des Systems Al—Sb. 
In  diesom System wurde nur ein Maximum gefunden, das bei etwa 1500° liegt u. der 
Verb. AISb entspricht. Bei hocherhitzten Legienmgen m it Al-UberschuB wurde bei n. 
Abkiihlungsgesehwindigkeit beim Erstarron keine Anomalie beobachtet. Hier ist dio 
Rk.-Geschwindigkeit der Umsetzung Al +  Sb =  AISb groBer ais die Krystallisations- 
geschwindigkoit. Bei der therm. Analyse wird daher immer ein Gleichgewiclit beob- 
achtet, selbst bei Legierungen, die der Konz. der Verb. AISb entsprechen. Die Liąuidus- 
linie zwischen den Konzz. des reinen Al u. der Verb. AISb laBt sich daher eindeutig 
fostlegen. Das Eutektikum Al—AISb liegt nahe dem reinen Al u. ungefahr 1,5° unter 
dessen F. Bei den Legierungen m it Sb-UberschuB stellt sich das molekulare Gleich- 
gewicht Al +  Sb AISb langsamer ein ais die Ausscheidung des Sb erfolgt. Es tr itt  
daher neben der Verb. u. Sb auch freies Al auf, das sich ais Emulsion ausscheidet u. 
mikrograph. naehweisbar ist. Eine einwandfreie Best. der Liquiduslinie war hier nieht
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móglich. — Im  ternaren System Al—Sb—Mg gelten dio yior durch Mg3Sb2 gehcnden 
Schnitte. Im  fl. Zustand liefi sich eino Mischungsliicke feststellen, die sich auf dcm 
quasibinaren Schnitt Al—Mg3Sb2 yon 9 bis 98% Mg3Sb, ausdehnt. Zur Sb-Ecko hin 
erreicht sie 73% Sb, zur Mg-Ecke hin 41% Mg. Zum Al laCt sich also Sb u. Mg gleich- 
zcitig nur in sehr beschranktem Mafie hinzulegieren. (Z. Metallkunde 25. 81—84. 
111—16. Mai 1933.) G o l d b a c h .

H. Bohner, Ober die meclianischen und chemischen Eigenscliaften von Legierungen 
des Aluminiums mit Cr, Fe, Mg, M n, T i, V. Der erste Teil der Arbeit beschaftigt sich 
m it dem Einflufi zunehmender Gehh. an Cr, Mn, Ti u. V auf die mechan. Eigg. hart- 
gezogener u. unter yerschiedenen Bedingungen gegliihter Drahte. Die durch diese Zu
satze bedingte Verzógerung der primaren Rekrystallisation u. der Krystallerholung 
wird festgestellt. Der optimale Geh. der entsprechenden Al-Legierung wurde fiir Cr 
u. Mn zu etwa 1,0—1,5% bestimmt, fiir Ti u. V zu ungefahr 0,5%. Der zweite Teil 
der Arbeit stellt dio Abhangigkeit der physikal. u. chem. Eigg. der Legierungen von 
Al m it diesen optimalon Zusatzen von der Zwischengliihtemp. der Yorwalzplatinen, 
von dem Hartegrad u. von den yerschiedenen Gliihbehandlungen der Bleche fest. Giin- 
stige Veranderungen der physikal. u. chem. Eigg. wurden durch weitere Zusatze yon 
etwa 1,0% Mg u. auch yon 0,10—0,15% Ti zu den binaren Legierungen hervorgerufen. 
Bemerkenswert ist dio starkę Yerbesserung der Kornfeinheit u. der Korrosionsbestandig- 
keit durch geringo Ti-Zusatze. Dio weichgegluhto Al-JIn-Ti-Legierung stimmt in der 
Tiefziehfahigkeit m it weichgegliihtem Al uberein. In  der chem. Widerstandsfahigkeit 
ist sio aber sowohl dem reinon Al ais auch der Al-Mn-Legierung im harten u. weich- 
gegliihten Zustand iiberlogen; sie hat aufierdem gegeniiber reinem Al eine hóhero Festig- 
keit. Durch weitero Zusatze von ca. 1% Mg zu der ternaren Al-Mn-Ti-Legierung wird 
dereń Festigkeit zwar etwas yerringort, bleibt aber noch weit iiber der des reinon Al, 
dio Korrosionsbestandigkeit wird aber dadurch um 50—100% erhóht. Dio ąuaternaro 
Al-Mg-Cr-Ti-Legierung war bei don Verss. am korrosionsbestandigsten. Bei gleicher 
therm. u. mechan. Vorbehandlung weist sie gegeniiber reinem Al eine um 100 u. mehr %  
hóhero Festigkeit auf bei einer dem reinen Al um ein Yielfaches iiberlegenen Korrosions
bestandigkeit. Sio ist zudem von den Zwischengliihtempp., dem Hartezustand u. der 
Endgluhbohandlung sehr wenig abliangig. Dio drei letztgenannten Legierungen zoichnen 
sich gegeniiber reinem Al u. Silumin aueh noch dadurch aus, dafi die Krystallerholung 
u. Rekrystallisation stark yerzógert werden kann. Die Korrosionsverss. wurden durch 
einstundiges Tauchen in eino 20° warmo Mischung von HC1, H N 03 u. H ,0  im Ver- 
hiiltnis 1: 4 :4  ausgefiihrt; dio Auswertung erfolgte durch Feststellung des Gewichts- 
yerlustes. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltochn. 12. 251—55. 265—67. 12/5. 1933. 
Berlin, Materialpriifungsanstalt der Yeroinigten Aluminium-Werke A.-G. u. Metall- 
liuttenmann. Institu t d. T. H.) GOLDBACH.

J. F. Kesper, Das „Zinkan“ ais neuester Werkstoff im Bergwerksmaschinen- und 
Bergwerksgeratebau. Zinkan ist eino Al-Plattierung auf einer Al-armen Zn-Legierung. 
Der Zusatz geringer Mengen Al zu dem Zn:Grundmetall macht dieses zur Plattierung 
geeigneter. Doppelseitig plattiertes Zinkan nimmt dio hohe chem. Bestandigkeit des 
Al an, dio technolog. Eigg. des Materials sind folgende: D. 6—7, jo nach Dicke der 
Platticrungsschicht, Festigkeit fiir n. Blech 20—25 kg/qmm boi 40—65% Delmung, 
fiir hartes Blech 25— 32 kg/qmm bei 10—20% Dehnung u. fiir estrahartes Blech 32 
bis 42 kg/qmm bei 5—10% Dehnung. F . 450°. Eine weitere Eigentiimlichkeit des 
Zinkans ist das gegenseitigo Diffusionsvermógen der beiden Metalle bei langerem 
Erhitzen auf 150—300°. Dabei goht namentlich Al in das Zn iiber u. bowirkt Steigerung 
der Harto u. Festigkeit. Aus n. weichen Zinkanblech horgestellto Gcgenatandc kónnen 
dahor nach dem Fertigstollen durch entsprechendes Erhitzen gohartet werden. 
(Schlagel u. Eisen 31. 78—79. 15/4. 1933. Essen.) G o ld b a c h .

W. H. Bassett, Beryllium : Entwicklung seiner lechnischen Verivendung. tjberblick 
mit besonderer Beriicksichtigung der Be-Cu-Legierungen. (Min. and. iSIetallurgy 14. 
227—28. Mai 1933.) B. K. M u l l e r .

Stewart Campbell, Amalgamalion von Oolderzen mit anschlieflender Flolation. 
Eine geolog, u. mineralog. Beschrcibung des A 1 1 a n t  a - Golderzganges der B o i s e - 
R o c h e s t e r  G r u b e  ( S t .  J o s e p h  L e a d  C o m p an y ) zu Atlanta (Idaho) wird gegeben, 
die bergmann. Abbauyerff., dio Transport-Zerkleinerungs-Amalgamationsanlagen mit 
anschliefiender Flotation, die Zus. der Endkonzentrate werden eingehend beschrieben. 
(Engng. Min. J .  134. 188—90. Mai 1933.) S i l l e .
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H. Vincent Wallace, Sauerstoffverluste in Oyanidlaugen. Der Geh. an freicm 
Sauerstoff in den Cyanidlaugen, der zur Lsg. yon Gold u. Silber unumganglich nótig ist, 
wird durch Anwesenheit freien Eisens yerbrauoht nach:

6KCN +  Fe +  H„0 +  O =  K 4Fe(CN)6 +  2KOH bzw.
GKCN +  Fe +  2H20  =  K4Fe(CN)0 +  2KOH +  H 2 

Vf. schlagt daher vor, auf den Anfall freien Eisens beim Zcrkleinerungs- u. MahlprozeC 
besonders zu achten, zu klein gewordeno oder unfórmige Kugeln aus den Kugel- 
muhlen regelmaBig auszusortieren, dio Triibe nach dem Vcrlassen aus den Muhlen 
iiber einen zentral gelcgcnen Magnetschoider zur Entfornung yon Eisenteilohen zu 
schicken u. die Laugen einer doppeltcn Filtration zu unterwerfen. (Min. and Metallurgy
13. 522—23. Doz. 1932.) S i l l e .

— , Elektrolytische Silbergewinnung. Das Moebiusyerf. zur Gewinnung yon 
Elektrolytsilber hat infolge seiner scliwierigcn techn. Durchfuhrung nicht den An- 
klang gefunden wio das Balbach-Thum-Verf. Dio Vorziige des Moebiusverf., dio 
modernste Ausfiihrung der Apparatur u. Stromausbcutezahlen werden kurz angefuhrt. 
(Chem. Ago 27. Nr. 692. Suppl. 23. 1/10. 1932.) S il l e .

K. Trettin, Die VergiUung von Legierungen ais dispersoidckemisches Problem. 
(Vgl. C. 1933. I. 1002.) An Hand der betreffenden deutschen Patentschriften bespricht 
Vf. dio Vergiitung von Cu—Be-Legierungen m it uberwiegendom Geh. an Cu durch 
Abschrecken yon hohen Tempp. m it nachfolgender kiinstlicher Alterung. Dadureh 
lassen sieh groBe Hartę, Festigkeit u. Widerstandsfiihigkeit gegen Korrosion errcichcn, 
die z. T. denjenigen von gehartetem Stahl etwa entsprechen. Eine ahnlicho Vergutung 
wird fur Cu—Mg-Legierungen besproehen. Bei Cu—Al-Legierungen mit Eisenmetallen 
wird gozeigt, dać durch therm. Behandlung Vergiitung erzielt werden kann, wenn dio 
Legierungon, dereń Al-Geli. kleiner ais dio Summę der Metalle der Eiscngruppe ist, 
nach dem Abschrecken mechan. deformiort u. sodann kunstlich gealtert werden. YVeiter- 
hin wird besproehen, daB Cu—Si-Legierungen dureh Abschrecken bearbeitungsfiihig u. 
gleichzeitig gegen Korrosion widerstandfilliig werden. (Kolloid-Z. 61. 125—27. Berlin- 
Friedenau.) TróMEL.

A. N. Campbell, Die Struktur von Zweislofflegierungen bei Raumtemperalur. Bei 
der Untors. binarer organ. Schmelzen werden hiiufig auch dio Loslichkeitsisothermen 
aufgestellt, da sich daraus entscheiden laBt, ob die Zus. der abgekiihlten Mischung 
diesolbo ist wio die am Gefrierpunkt. AuBerdem kann aus Projektionsschaubildern u. 
Modellen der Umwandlungspunkt dor Verb. ziemlich genau bestimmt werden. Fiir 
dieso Loslichkeitsmessungen wird das Lósungsm. ais unwesentlich angcsehon 
u. angenommen, daB die Auflosung den Gleichgewichtsbereich der Vcrb. nicht 
beeinfluflt. Vf. schlagt vor, dieso Methode auch fiir die Unters. von Zweistoff- 
legierungcn anzuwenden, wobei Hg ais Lósungsm. zur Verwendung karne, u. dio Ergob- 
nisso in ein Koordinatendreieck einzutragen. CARTER hat nach dieser Methode das 
System Hg—Mn—Sn bei 30° untersucht u. einwandfreie Ergebnisse erhalten. Vord. 
Sn-Amalgam diente dabei ais Kathode, u. Mg schied sich elektrolyt. bis zum Auftreten 
einer festen Phaso ab. (Naturo, London 131. 438. 24/2. 1933. Winnipeg [Mannitoba], 
Uniy. of Mannitoba, Dep. of Chem.) GoLPBACH.

Hans Kostron, Hartę und Werksloffspannungen. An Staben, die durch Gewichts- 
bolastung auf Bicgung beansprucht waren, wurde die H artę der Zugfaser bei yerschie- 
denon GroBen des Biegemomentes bestimmt. Fiir die Hartepriifung diente ein nach 
dem ROCKWELL-Prinzip m it Eindruck-Tiefenmessung arbeitender App. Es wurden 
yerschiedene Eindruckkorper gew'ahlt (Kugel, Diamantkugel, gerade Stahlschncide u. 
gokriimmto Schneide), auBerdem Rucksprunghartepriifungen angcstellt. An VVerk- 
stoffen wurdo normalisierter FluBstahl u. hartgezogenes Cu yerwendet. Bei allen 
Eindruckarten u. bei der Rucksprungpriifung licB sich dio Harteverminderung durch 
Zugspannungen qualitativ nachweisen. Bei den runden Eindrucken kommt eine 
Anderung des Unrundheitsgrades hinzu. Dieso Andcrung ist bei den spannungafreien 
Proben negativ, wird bei Spannungen von etwa der halben Streckgrenzo positiy u. 
fiillt wieder in der Nahe der Strockgrenze. Ais Ursaehe fiir das Unrundwerden wurde 
dio Unebenheit der Oberflache nachgewiesen, die sich infolge des durch die Zugspannung 
yerursachten ungleichmaBigen FlioBens wahrend des Eindriickens ergibt. Diese Uneben
heit wirkt auf die Eindruoksform entgegengesetzt wio die durch die Biegebeanspruchung 
entstehendo Oberfliichenkrummung; beido Einflusse iiberlagerii sich. Die Harteande- 
rung ist das Ergebnis des harteyemiindernden Einflusses der Zugspannung, der durch
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dio bleibendcn Verformungen um don Eindruck vcrursachten Stórung der Spannungs- 
yerteilung u. der Hartesteigerung durch dic Kaltverfestigung wahrend der Zug- 
beanspruchung. Dio Storung der Spannungsyerteilung um den Eindruck bewirkt, 
daB die Harteverminderung im elast. Bereich hinter der erwarteten Abnahme zurtick- 
bleibt. Die Kaltyerformung wirlct bei Erroichen der Streckgrenzc der Harteerniedrigung 
ontgegen. Unrundheitsgrad u. Harto werden durch die EindrueksgróGe stark beeinfluBt. 
(Mitt. staatl. techn. Versuchsamtes 21. 17—31. 1932. Mechan.-Techn. Vors.-Anst. d. 
Techn. Hochsch. in Graz.) G o l d b a c h .

Francis Bitter, Magnełismus und die Struktur der Mełalle. Die S truktur 
ferromagnet. Metalle kann m it Hilfe von Kraftlinienbiidern (Fe-Pulver) untersucht 
werden. Fehlor in SchweiBstellen lassen sich auf dieso Weise auffinden. Mkr. fcine 
Strukturen (z. T. neuer Art) an Einkrystallen u. polykrystallinem Materiał (z. B. Korn- 
grenzen) lassen sieh m it einem besonders feinen Pulver feststellen; bewahrt ha t sich 
Fe20 3, in A. oder Athylacetat suspendiert. — Verschiedene photograph. Abbildungen 
sind der Arbcit beigcfiigt. (Mech. Engng. 55. 287—89. 336. Mai 1933.) S k a l iKS.

A. Otto, Elektromagnetisches Verfahren zur Priifung ron Drahtseilen. (Gliickauf 
69. 471—75. 27/5. 1933. Bochum, Berggewerkschaftliche Seilprufstelle. Mitt. Aussch. 
Borgtechn., Warme- u. Kraftwirtschaft.) Hj. v .  SCHWARZE.

Herbert R. Isenburger, Die Durchfiihrung radiographUcher Unter su,chungen 
an chemisclien Anlagen. Schildorung von Grobstrukturunterss. m it Hilfe von Rontgen- 
u. y-Strahlcn. (Chem. metallurg. Engng. 40- 130—32. Marz 1933. New York, St. Johns 
X -Ray Servico Corp.) Sk a l ik s .

A. Herr, Versvchstcchnische Betrachtungen uber die Material-Bonłgenpriifung. III. 
(II. ygl. C. 1931. II- 1051.) Bcricht uber Fortschritte in der Anwendung der Grob
li. Feinstrukturunters. boi dor Matorialabnahmo. (Mitt. staatl. techn. Versuchsamtes 21. 
46—59. 1932. Berlin.) Sk a l ik s .

C. J. Holslag, Betrachtungen iiber das Wesen des Schmelzrorganges. (J. Amer. 
Weld. Soc. 12. No. 4. 18—19. April 1933.) E c k s t e in .

J. Hinde, Einige Bemerkungen iiber die Schweipteclinik. Kurze Ubcrsicht iiber 
das ScliweiBen von Stahlen u. Nichteisenmetalłen. (Chem. Trade J. chem. Engr. 92.

T. M. Rude, Ein neues }Vasserstoffschweipverfahren. Beschreibung eines elektr. 
geheizten u. m it H 2 gefullten SchweiBofens von auBergewóhnlichen AusmaBen, der eine 
bcłiebige Anzahl SchweiBproben aufnehmen kann u. ununterbrochen arbeitet. Die 
Stiicke werden zusammengepreBt u. an der Beruhrungsstelle m it Cu-Draht oder -Pasto 
umwickelt bzw. bestrichen. SchweiBtemp. 900—950°. Das Cu durchdringt Yollkommen 
die SchweiBstelle unter Bldg. einer Legierung von ca. 97% Fe u. 3%  Cu. Verss. zeigten, 
daB dic SchweiBnaht fester ist ais der Stahl selbst. (J . Amer. Weld. Soc. 12. Ńo. 4. 
4—6. April 1933. Detroit, Bundy Tubing Co.) E c k s t e in .

Jules Muller, Das Schweipen von Niederdruckkesseln. Beschrcibung eines SchweiB- 
verf. mittels Lichtbogens in neutraler Atmosphare. Von der Verwendung genietetor 
Kessel kann durch Anwendung dieses Verf. ganz abgesehen werden. Besprechung der 
physikal. u. chem. Priifungsmethoden der SchweiBstelle. (J . Amer. Weld. Soc. 12. 
No. 4. 7—10. April 1933. Chicago, Hollup Corporation.) E c k s t e in .

W. Rimarski und M. Konschak, Ermittelung der Explosionsfdhigkeit von Acetylen- 
Erdgasgemischen unter Druck. Die friiheren Unterss. iiber das Verh. von Gemischen 
aus C2H 2 u . Olgas (vgl. C. 1933. I. 1381) wurden auf Erdgas ausgedehnt. Auch hier 
ist eine scharfe, reproduzierbare Explosionsgrenze yorhanden, z. B. sind bei 10 a t 
abs. mindestens 62% C2H 2, bei 20 a t mindestens 51% erforderlich, um den Zerfall 
hervorzurufen. Das verwendete Erdgas enthielt 55,9% CH.,, 33,5% C2H6, 5,0% schwere 
KW-stoffe, ferner CO, C02, O, H, N. (Autogene iletallbearbeitg. “26. 129—35. 1/5.

H. Blomberg, Der Einflup von Schlackeneinschliissen auf die Oiite der Schweip- 
naht bei der elektrischen WiderstandsstumpfschweiPung. Die Unters. bisher unerklarlicher 
FehlschweiBungen fiihrte zu dem Ergebnls, daB Stahle m it hohen Schlackengehh. zu 
schlechten SchweiBungen fiihren, die durch die Bldg. yon Hohlraumen im Innem  des 
Werkstoffs gekennzeichnet sind. Die Qualitiit der SchweiBung wird weiterhin noch durch 
die A rt der SchweiBung (StumpfschweiBung, Abschmelzschweifiung mit Handbedienung 
oder automat. Steuerung der Maschine) beeinfluBt. Die Zeit der SchweiBung muB

375. 12/5. 1933. London.) L u d e r .

1933. Berlin.) L u d e r .
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mdgiichst kurz sein, domentspreehend ist automat. SchweiBung zu bevorzugen. (Z. Vcr. 
dtsch. Ing. 77. 475—77. 6/5. 1933. Berlin.) W e n t r u p .

W. Hoffmann, Beilrag zur Kldrung des Dauerbruclies geschweipter Verbindungen. 
Dio Priifung der Dauerfestigkoit von geschweiBten Stahlen zeigte, daB dio Festigkeits- 
eigg. einer StumpfschweiBung denen einer Niotung in stat. Ilinsicht iibcrlegen, boi 
WecliBolbcanspruchung gloich sind. Bei Laschenvcrbb. ist auf dio Spannungsvertoilung 
Riicksicht zu nohmen. Voraussetzung fiir don Erfolg ist dio Verwendung cinwand- 
froior Zusatzwerkstoffe. (Autogeno Metallboarbeitg. 26. 100—102. 1/4. 1933.
Berlin.) L u d e r .

L. von RoBler, Schweipen und Lólen von Tempergu/3. Beim ScliweiBen von Temper- 
guB lost sioh in der Umgebung der SchwciBe dio Tomperkohlo auf u. seheidet sich boim 
Erkalten in Form von Zementit wieder aus, die Stello wird hart. Dies gilt sowohl fur 
dio Gas- ais auch fiir dio LichtbogenschweiBung. Empfehlenswerter ist dcshalb das 
Hartlóten m it Sondermessingloten, dio bei 850—900° schmelzen. Bei vorsichtiger 
Arbeit bloibt der GuB weich, da dio Auflosungstemp. fiir Tcmperkohle bei WciBkern- 
guB 1045°, boi SehwarzkernguB 950° botragt, wio Vf. feststellto. (Autogeno Metall- 
boarbeitg. 26. 97—99. 1/4. 1933. Darmstadt.) L u d e r .

Werner Froelich, Bas Schweipen von Aluminium. Bcsprechung der Faktoren, 
dio den Korrosionswidorstand u. dio Festigkeit der SchweiBverbb. bei Al u. Al-Legie- 
rungen beeinfhissen. Ubersieht iiber gebrauchlicho FIuxe. Anwendung von FluB- u. 
Fiillmittcln. Methoden des SchweiBens u. des HammerschwoiBens. (Canad. Chem. 
Metallurgy 17. 56—58. 79—80. April 1933.) GOLDBACH.

J. R. Schmidgall, Das Schweipen des Aluminiums und seiner Lcgierungen. Dio 
LichtbogenschweiBung von Al u. semen Legierungen erfolgt m it einem Strom von 
50—300 Amp. u. 60 Volt. Die Elektrodon bestehen aus Rein-Al fiir Al u. niedrig 
legierte, aus Al-Draht m it 5%  Si fiir hoher legierte Al-Lcgierungen. Ausfiihrliche Be
schreibung der manuellen Ausfiihrung, der móglichen Schwierigkeiten u. der Vorzuge 
dieser SehwoiBteclmik. Verf. zur Entfernung der Oxydhaut. (J. Amer. Weld. Soc.
12. No. 4. 22-—24. April 1933. Los Angeles, Aluminium Corporation of America.) EĆKST.

C. J. S. Warrington, Neuere Methoden zum Reinigen von Metallen. Die Unters. 
der Prinzipien des Reinigungsvorgangs h a t zur Entw. von genau eingestellten Ent- 
fottungspulvern gefiihrt, die das fiir die einzelnon Fettarten u. Metalle notwendigo 
Netzvermógen, Emulgierfahigkeit u. Alkalinitat aufweisen u. auBerdcm frei von korro- 
dierendon Wrkgg. sind. Die Eigg. einzelner Entfettungsmittel werden in dieser Hinsicht 
betrachtet. Dio Entw. chlorierter KW-stoffe, wie Trichlorathylen, u. der Zusatz von 
stabilisierenden Agenzien hat fiir das nasso u. Dampfentfetten Móglichkeiten des 
ununterbrochenen Betriebes geschaffen. Die beim Yorwenden organ. Mittel zu beach- 
tenden Punkte sind: Losungsvermógen, W irtsehaftlichkeit sowie Freiheit von korro- 
dierenden Wrkgg. u. von hochsd. Riickstanden. Diesen Gesichtspunkten folgond 
werden die neueren ICW-stoffo diskutiert. Fiir die Entfernung von Zunder u. Oxyden 
von den MetaUobcrfliichen sind saure Beizbiider erprobt. Mittels Sauren kann jedoch 
die Entfettung soleher Oberflachen nicht bewerkstelligt werden. Die Einfiihrung von 
Bcizzusatzen, die die Einw. auf das Grundmetall auf etwa 1/zo vermindem, wahrend 
die Einw. auf die Oxyde m it nahezu unveriinderter Geschwindigkeit vor sich geht, 
hat dio YorteOe, daB ohne Erhohung der Behandlungsdauer u. bei merklichen Ein- 
sparungen an Saurelsg. dio Auflósung des Metalls verhindert wird. Die Lebensdauer 
des Bades wird verlangert, da sich nur wenige Salze ansammeln. Auch wird die Boiz- 
spródigkeit des Stahles verhindert. (Canad. Chem. Metallurgy 17. 77—78. April 1933. 
Canadian Industries, Ltd.) GOLDBACH.

Gustaf Soderberg, Galvanische Uberziige bekampfen die Korrosion und verlcihen 
gefdlliges Aussehen. Allgemeine Ausfiihrungen iiber galvan. Uberziige m it besonderer 
Beriicksichtigung des Cadmiums. (Steel 92. Nr. 18. 29—32. 1/5. 1933.) K u t z e l n ig g .

Victor Engelhardt und Nikolaus Schónfeldt, Beitrage zur Kenntnis des Slreu- 
rermogens von galvanischen Badem. Das Strcuvermogen einiger galvan. Bader (saures 
u. alkal. Cu-Bad, Ni-Bad, Cr-Bad) wird m it Hilfe einer neuen Versuchsanordnung 
bestimmt, dio dadureh gekennzeichnet ist, daB ais Kathoden 4 auf ein Glasrohr parallol 
zu dessen Achse gespannte Cu-Driihte dienen. Die Vorr. wird mittels eines Metall- 
biigols, der in einer Fuhrung liiuft, m it horizontaler Rohrachso in das Bad eingehangt. 
Ais MaB des Streuvermogens dienen die auf den einzelnen Drahten abgeschiedcnen 
Metallmengen, die durch Wagung bestimmt werden. Variiert wurde einerseits der 
Rohrdurchmesser (5, 15, 50 mm), anderseits die Grófie des BadgefaBes. Es zeigt sich,
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daB die Abmessungen der Elektroden u. des GefaBes von so fundamentaler Bedeutung 
sind, daB sie bei einer exakten Erfassung des Streuvermogens nicht yernachlassigt 
werden kónnen. (Wiss. Veróff. Siemens-Konz. 12. 34—38. 2/2. 1933.) KuTZELNIGG.

George S.Brady, Verchromung fiir Abniitzungs- und Korrosionswidcratand. Ver- 
chromung yon Maschinontcilen, die starker Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Kalander- 
walzen in der Papierindustrie), yerlangert dereń Lebensdauer betrachtlich. In  diesen 
Fallen werden bis zu 0,0075 Zoll starko Ndd. angewendet. (Metal Clean. Finish. 5. 
164—66. April 1933.) K u t z e l n ig g .

Albert Hirsch, Vemickeln ron gcprefitem Zinlc in einer Trommd. Arbeitegange:
1. Trommeln m it einer Mischung yon Ahornholzsagespanen u. Bimsstein, wodurch 
PreBgrate, Oxydhaute u. F ett entfernt werden u. dio Zn-Oberflache aufgerauht wird.
2. Reinigung in einer schwach alkal. Lsg. 3. Cyankal. Yerkupferung im Trommelapp. 
4. Kugelpolieren der yerkupferten Teile. 5. Reinigung im schwach alkal. Bad. 6. Trom- 
melvernickelung. — Zus. des Ni-Bades: N iS04-7H20  105—210g, NiCl2-6H20  22,5 
bis 47,0 g, H3B 03 15 g, N aB 03-4H20  0,75 g, NH4OH 34—68 g/l, ph =  7,6—8. (Trans, 
electrochem. Soc. 63. 5 Seiten. 1933. Pliiladelphia, Carey-Mc Fali Co. [Sep.].) K u t z .

— , Die Oberfldchem-erschdnerung ton Sonderstdhlen. Nichtrostende Stahle kónnen 
nach yorherigem Beizen in 50—60° h. 30%ig. H ,S 04 u. kraftigem Spulen vemickelt 
werden. Nachfolgende Verkupferung im sauren HeiBkupferbade schafft eine geeigneto 
Grundlage fiir Brlinierungen oder andere Metalliiberzuge. — Zum Entzundern u. Blank - 
beizen hat sich die folgende Beize bcwahrt: 25 1 HCl, 2,5 1 H N 03, 25 1 W ., 11 VoGEL- 
sche Sparbeize (10 Min. bei 50—60°). — Sorgfaltige Politur ist fiir die Korrosions- 
bestandigkeit einiger Stahlsorten (KRUPPSche VM-Gruppe) wescntlich; andere brauchen 
nur blankgeschliffen zu sein (VA-Gruppe). — Zum Polieren wird am besten Cr20 3 
yerwendet. — Zum Beschriften von Cr-Stahl verwendet man Konigswasser (Asphalt- 
deckgrund). — Das Atzen u. Brunieren von Sonderstahlen ist Gegenstand yerschiedener 
Patente, die kurz besprochen werden. (Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 31. 92—93. 
1/3. 1933.) K u t z e l n ig g .

A. Jaeschke, Das Verzinnen von GufSeisen und Temperguf}. Da der yerhaltnis- 
maBig hohe C-Geh. des GuBeisens beim Verzinnen storend wirkt, werden dio zu yer- 
zinnenden Gegcnstande durch 4—6-std. Gliihen in Fe20 3 oder MnO, oberflachlich 
entkohlt. Danach werden sie in verd. w. H2SO.j oder HCl gebeizt. Vielfach kann die 
Gliihbehandlung vor dem Beizen fortgelasscn werden, da durch die Beizfl. C aus dem Fe 
entfernt wird. Die gebeizten Gegenstande werden durch Eintauchen in yerd. CuS04- 
Lsg. vorverkupfert, darauf in einer h. Lsg. aus ZnCl2 oder NH4C1 so behandelt, daB 
sio sich beim Herausziehen mit einer diinnen Schicht des Salzes bedecken. Die Ver- 
zinnung muB unmittelbar danach erfolgen. Um gute Haftfestigkeit des Sn-t)berzuges zu 
erreichon, ist eine Legierungsbldg. mit dem Fe nótig, dio sich durch langeres Tauchen u. 
Uberhitzen des Bades erzielen laBt. Nachfolgendes Tauchen in ein Bad mit besonders 
reinem Sn steigert den Glanz der Plattierungsschicht, ebenso wirken Zusatze yon Ni 
oder Bi zu dem Bade. Durch einen 10%ig. Pb-Zusatz zum ersten Bad kann die H aft
festigkeit der Schicht erhoht werden. Zur Verzinnung ist GuBeisen geeignet, das hóch- 
stens 0,75°/o Si, 0,7% Mr*> 0,3%  P  u. 0,08% S enthalt. (Z. ges. GieBereipraxis 54. 175. 
30/4. 1933.) G o l d b a c h .

A. Kenneth Graham, Eine Unłcrsuchung iiber cyankalische Zinkbader mit Alu- 
ininium-Quecksilbcr-Zinkanodeni. Der EinfluB einer Variation des NaCN-Geh. yon 0,5- 
bis 1,5-n. u. des NaOH-Geh. yon 0 bis 1,9-n. bei einer Badtemp. von 49° u. einer Strom- 
dichte yon 2,2 Amp./qdm in einem an Zn(CN), n. Bade wird untersucht. Die optimale 
NaCN-Konz. liegt zwischen 37,5 u. 75 g/l, die optimale NaOH-Konz. zwischen 33,8 u. 
75 g. Das Verhaltnis R =  (NaCN +  NaOH)/Zn(CN)2 soli gleich oder groBer ais 2 sein. 
Sowohl die anod. ais die kathod. Stromausbeute sind innerhalb der obigen Konz.- 
Grenzen prakt. 100%. Fiir R >  2 sind die anod. Polarisation u. dic Badspannung 
gering. — Optimale Badzus.: n. Zn(CN)2, 52,5 g (NaCN +  NaOH). — Zusatz von 300 g/l 
Ńa2C03 yerursacht keine bemerkenswerte Anderung. — Wahrend eine Anodę aus 
reinem Zn eine zu hohe anod. Stromausbeute gibt u. zu Schlammbldg. fiihrt, arbeitet 
die 0,5% Al u. 0,3% Hg enthaltende Anodę in den untersuchten Badern befriedigend u. 
ohne Schlammbldg. (Trans, electrochem. Soc. 63. 11 Seiten. 1933. Philadelphia, Uniy. 
of Pennsylyania. [Sep.].) K u t z e l n ig g .

Colin G. Fink und George C. Lambros, Bhodiumplałtierung. Vff. gehen zur 
Gewinmnig von Rh(0H )3H20  von Rh aus. Dieses wird mit Pb u. Bi geschmolzen, 
die erhaltene Legierung m it Sauren u. Alkalien behandelt. Bh.-Lsgg., dereń Eignung
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fur galyan. Bader gepriift wird, werden durch Auflosen yon Rh(0H )3-H20  in H2SO.,, 
HjPO.i, HC1, H N 03, Weinsaure u. Citronensaure hergestellt. Wird die Badtemp. 
iiber 20° gesteigert, so fallen die Ndd. glanzender u. weiBer aus (beste Ergebnisse bei 
etwa 50°). Die Stromdichte soli 9 Amp./qdm nieht ubersteigen. — Ais brauchbarstes 
Bad wird das schwefelsaure, (NH4)2S04 enthaltende bctrachtet (4 g Rh/l). Die damit 
erhaltenen t)berzuge sind dicht, gl&nzendweifl u. brauohen nieht poliert zu werden. 
(Trans, eleetrochem. Soe. 63. G Seiten. 1933. New York, Columbia Univ. [Sep.].) K u t z ,

C. E. Beynon, Grundlagen der Korrosion. Vortrag iibor dio Ursaehen der Korrosion, 
Unters.-Methoden u. Theorien, insbesonderc das Difforentialbeliiftungsprinzip von 
E v a n s . (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 359—63. 28/4. 1933.) R. K. Mu l l e r .

R. Stumper, Korrosion und Metallschutz im Dampfbelrieb. V. Mitt. Die An- 
wendung des Eisen-Kohlensloffzustandsschaubildes bei der Beurteilung von Kesselschaden. 
(IV. vgl. C. 1932.1. 3223.) Das Fo-C-Zustandsscliaubild unterrichtet iiber die Zustands- 
iinderungen der Fc-C-Legierungen beim Erhitzen oder Abkiililen, einschlieBlicl) der 
Verfliissigung u. der Erstarrung. Fiir dio Beurteilung von Kesselschaden ist die Kennt- 
nis der Temp., bei der sie aufgetreten sind, von Wichtigkeit. Die folgerichtige An- 
wendung der Metallographie, insbesondere des Fe-C-Zustandsschaubildes, erlaubt in 
vielen Fallen, diese Temp. mit łunreiehender Genauigkeit abzuloitcn. Beim Erhitzen 
yon Kessolbaustoff treten bestimmte Gefiigeerschcinungen zutago, von denen einige 
an Iland  prakt. Beispielo erlautert werden. (Korros. u. Metallschutz 9. 93—100. April 
1933.) K a l p e r s .

M. Varinois, Die Korrosion und der Schulz der Kondenmtorrolire. Die Frago der 
Korrosion der Kondcnsatorróhre erscheint besonders verwickelt, weil die Wrkgg. 
sieh aus 3 Arten von Faktoren ergeben, namlich aus den chem. u. elektrochem. Rkk., 
aus den physikal. u. aus den metallurg. Bedingungen. Diese yorschicdenen Faktoren 
sind nieht allein von Rohr zu Rohr, sondern auch innerhalb ein u. dessclben Rohres 
verschieden. Beschadigungen von innen her konnen entstehen durch das Gefiige, 
durch eine ungeeignete Zus., von auBen her durch StóBe, durch dic Ggw. schadlicher 
Bestandteile im W., durch zu bohe W.-Tempp., durch ubermafiige Erschiitterungen, 
durch vagabundierende Stromo. Elektrolyt. t)berziige auf den Ilohren diirften keinen 
geniigenden Schutz bieten. Inneniiberziige aus Sn ergaben in cinigen Fallen Erfolge, 
in anderen MiBerfolge. Pb-t)berziige fuhrten zu gunstigen Ergebnisscn, abgesehen 
von den Fallen, bei denen das W. eine groBe Geschwindigkeit hatte. Anstriche auf 
den Rohren behindern die Warmeiibertragung. Ein Anstrich aus gekochtcm Leinól 
auf yerzinnten Rohren erwies sich ais hinreichend zum Schutze der Rohre wahrend 
eines Jahres bei geringer Geschwindigkeit des W. Die Reinigung der Rohre bezweckt 
eino Verbesserung der Warmeiibertragung, sie darf aber nieht zu weit getrieben werden, 
da sonst die chem. Widerstandsfahigkeit der Rohre yermindert werden kann. (Caout- 
chouc et Guttapereha 30. 16272—74. 16374—75. 15/4. 1933.) K a l p e r s .

M. v. Schwarz und G. Koch, Eine eigenarlige Korrosion von Kupferblech. Die 
niihere Unters. eines aus 0,7 mm, innen yerzinntem Cu-Blech hergestelltcn HeiBwasser- 
behalters, der nach kurzer Benutzung durch kalkhaltiges H ,0  so stark korrodiert war, 
daB er stellenweise undieht geworden war, bestatigte, daB Verzinnungen allgemein 
keinen yollkommen dichten Uberzug bOden. Aber auch yollkommen dichte Uberziige 
yersagen, wenn infolge zu liohen Oxydulgeh. der Cu-Oberflileho eino nur mangelhafto 
Haftfestigkeit der Plattierungsschiclit yorliegt. (Korros. u. Metallschutz 9. 123—25. 
Mai 1933., Miinchen.) GOLBBACH.

— , Uber die KorrosionsbeslaTidigkeit von Nickel. Um einen Uberblick iiber die 
Korrosionsbestandigkeit von Ni zu geben, sind Erfahrungswerte aus der Praxis u. aus 
Einzolverss. unter Angabo der Quellen gesammolt u. auf Vergleichswerte gebracht 
worden. Es sind beriicksichtigt anorgan. u. organ. Sauren, Alkalien, Salzo, Atmo- 
spharilien, W., Dampf, Nahrungsmittel u. sonstige Angriffsstoffe wie pharmazeut. 
Prodd., photograph. Lsgg., Petroleum, Lacke, Harze u. dgl. (Nickel-Ber. 1933. 65—67. 
Mai.) Hj. v . Sc h w a r z e .

A. H. Loveless, T. A. S. DavieundW. Wright, Beitrage zur Korrosion des Bleis. 
Der EinfluB von Zugspannungen auf die Korrosion von Pb in H2S04 wird gemessen u. 
gefunden, daB schon durch sohr geringe Beanspruchungen die Korrosionsgeschwindig- 
keit stark erhóht wird. Bei der Priifung der Einw. der Konz. der angreifenden Saure 
zeigt sich bei Konzz. unter 60% eine sehr geringe, bei Konzz. iiber 90% e'nc ungewShn- 
lich starko Steigerung der Korrosionswrkg. Der yerhaltnismaBig hohe Widerstand des 
Pb gegen Angriffe durch H2S 04 wird durch die Bldg. yon Sulfaten crklart, die gleicli
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beł Beginn des Angriffs eine schutzende Schicht auf der Oberflache erzeugen. Der 
EinfluB der Temp. des Angriffamittels hangt weitgehend von seiner Konz. ab. U nter 93% 
ist die Angriffssteigerung starker bei hoheren Tempp., oberhalb 93% bei niedrigeren 
Tempp. Bei Anwendung von HC1 ais angreifendes Agens zeigt sich in den ersten Tagen 
des Yers. eine uberaus starkę Gewichtsabnahme der Probe, die aber nach ungefahr
4 Tagen einen nahezu konstanten Wert annimmt. Dieser starkę erste Angriff wird 
auf Umwandlungen der obersten Schicht der Oberflache durch das Walzen zuriick- 
gefuhrt, da die Erscheinung bei GuBmaterial nicht eintrat. Hohere Konzentrierung 
des HC1 fiihrt zu starken interkrystallinen Angriffen, was offenbar m it der Lóslichkeit 
von Bleichlorid in HC1 zusammenhangt. (J . Roy. techn. Coli. 3. 57—64. Jan. 
1933.) __________________G o l d b a c h .

Carl Goetz, Berlin, Verfahren zur Gcwinnung von Metallen aus biluminosen Erzen, 
bei dem die Erze. einer Hitzebchandlung unter Luftabschlup unterworfen werden nach 
Patent 551 924, dad. gek., daB die sich bildenden Gase in h. Zustande zum Teil wieder 
ais Spiilgase des Behandlungsgutes benutzt werden. — Die Freilegung der Metalle 
soli beschleunigt werden. (D. R. P. 576 380 KI. 1 a vom 3/5. 1931, ausg. 10/5. 1933. 
Zus. zu D. R. P. 551 924; C. 1932. 11. 4390.) Ge is z l e r .

Ges. fiir Linde’s Eismaschinen A. G., Hollriegelskreuth b. Munchen (Erfinder: 
Ernst Karwat, GroBhesselohe b. Miinchen), Verfahren zur Entfernung der Kohlensaure 
aus Reduktkmsgasen fu r  Erze. Verf. zur Erzred. unter Verwendung stickstoffarmer, 
aber kohlensaurehaltiger Reduktionsgase, aus denen vor ihrer Einfiilirung in den Erz- 
reduktionsofen die C02 ausgeschieden wird, dad. gek., daB die Entfernung der C02 
durch Adsorptionsyerf. erfolgt. — Die Adsorption, z. B. an Kieselsauregel, erfolgt zweek- 
maBig bei tiefen Tempp. Die Kiihlung des Reduktionsgases u. die Wiedererwarmung 
der Zersetzungsprodd. soli mittels austauschbarer Kaltespeicher bewirkt werden. 
(D. R. P. 560 357 KI. 18 a yom 12/3. 1930, ausg. 1/10. 1932.) G e is z l e r .

Intermetal Corp., New York, Verfahren zur Behandlung von Mełall-Sauerstoff- 
rerbindungen, dad. gek., daB Cl2 u. ein hoheres Schwefelchlorid durch oder uber das 
entsprechend erwarmte Gut geleitet werden, um eine chlorierte Verb. des Metalles zu 
bilden, wobei eine hinreichende Menge hoherer Chloride des S in dem genannten Reagens 
yorhanden ist, um die Sauerstoffverb. zu reduzieren, u. hinreichend viel Cl2, um sie 
zu chlorieren. — Man wendet zweckmaBig Cl2 in solchem UberschuB an, daB ein Doppel- 
chlorid der chlorierten Verb. gebildet wird. Das Verf. gestatteteine Trennungyon Metall- 
verbb. durch fraktionierte Verfluchtigung der Chloride. Es wird z. B. aus einer Mischung 
der Oxyde yon Ta u. Nb bei einer Behandlung mit Cl, u. SC12 bei 200° nur das Nb 
reduziert u. ais Chlorid yerfliichtigt. (Oe. P. 132 002 vom 23/8. 1930, ausg. 25/2. 
1933.) Ge is z l e r .

Intermetal Corp., New York, Ghlorierung von sulfidischen Erzen u. Huttenprodd. 
Die erhitzten Ausgangsstoffe werden m it einer Mischung von 0 2 u. Cl2, yorzugsweise 
in einem Verhaltnis von iiber 5 Raumteilen 0 2 auf 2 Teile Cl2, behandelt. Die Chlorierung 
wird beschleunigt, u. auBerdem werden besonders reine Prodd. erzielt. (P. P . 742 517 
vom 9/8. 1932, ausg. 9/3. 1933. A. Prior. 3/10. 1931.) Ge is z l e r .

Heraeus-Vacuumsehmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau a. M., Ver- 
fahren zur Entfernung von Verunreinigungen, wie Schwefel, Sauerstoff u. dgl., aus Metallen 
und Legierungen durch Behandeln mit Wasserstoff in geschmolzenem Zustand, dad. gek., 
daB man die fl. Metalle u. Legierungen wahrend des Behandelns im Wasserstoffstrom 
einfrieren laBt u. wieder aufschmilzt u. dieses Yerf. gegebenenfalls mehrfach wiederholt.
— Die Dauer der Raffination soli abgekiirzt werden. (D. R. P. 572 252 KI. 40 a yom 
13/5. 1930, ausg. 13/3. 1933.) Ge is z l e r .

Emil Gustaf Torvald Gustafsson, Stockholm, Herstellung von koMenstoffarmen 
Metallen u. Legierungen. Die Oxyde der Metalle werden mit einem Reduktionsmittel, 
z. B. C, im UntersehuB geschmolzen. Die reiche Schlacke wird dann in Ggw. des redu- 
zierten Metalles mit Si, Al, Ca oder Legierungen dieser Stoffe init Fe, Mn oder Cr in 
solchen Mengen behandelt, daB von diesen Reduktionsmitteln nur soyiel in das reduzierte 
Metali tr itt, daB ein schiidlicher EinfluB auf seine Eigg. nicht ausgeiibt wird. Nach 
ihrer Abtrennung yom Metali wird die Schlacke mit Reduktionsmitteln im UberschuB 
geschmolzen. Die erhaltene Legierung wird bei der Red. der reichen Schlacke zu- 
gesetzt. (A .P . 1901367 vom 10/2. 1930, ausg. 14/3. 1933. Schwed. Prior. 19/2.
1929.) Ge is z l e r .
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Reclamation Co., St. Paul, ubert. von: Grover J. Holt, Crosby, Richard
O. Hocking, Nashwauk, Amel E. Matson, Hibbing, und Arthur K. Knickerbocker,
Deceased, Behandlung von numganhaltigen Er zen. In den kleinstUckig gemachten Erzen 
wird der Fe-Antoil in magnet. Ee30 4 u. der Mn-Anteil in MnO umgewandelt; die stark 
Fe-haltigen Teile worden aussortiert; der Rest wird an der Oberflachę umgewandelt 
durch Schwofeln m it H 2S odor Na2S zu MnS, oder durch Zementieren zu MnC03 oder 
durch Oxydieren zu M n02 u. dann der Flotation unterworfen. Man erhalt sehr reino 
Erze mit holiem Ee- u. hohem Mn-Geh. (A. P. 1901102 vom 29/5. 1930, ausg. 14/3. 
1933.) H a b b e l .

Hirsch, Kupfer- und Messingwerke Akt.-Ges., Messingwerk boi Eberswalde, 
Verfahren zur Herstdlung gegossener Metallbldcke in Kokillen, dad. gek., daB der untere 
Teil der Kokillo yon auBen kunstlieh gokUhlt u. der obere Teil des gegossenen 
Metalls gleichzeitig durch Induktionsheizung erwarmt wird. — Das Metali bleibt 
im iiuBeren Teil des Blockes lango gonug warm, um m it dem inneren Teil gleich
zeitig zu erstarren, wahrend dio Warme durch den unteren Teil des Blockes 
schnell abgeleitet wird, so daB keine Lunker entstehon. (D. R. P. 570 944 KI. 31 e 
vom 7/9. 1929, ausg. 21/2. 1933.) G e i s z l e r .

Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau a. M., Ver- 
fahren und Vorrichtung zur Herstdlung móglichst lunkerfreier GufSstiicke aus Widerslands- 
ofen, dad. gek., daB in Anwendung des an sich bekannten Erstarrenlassens der Schmelze 
im Tiegel selbst die Schmelze langsam von unten hor zum Erstarren gebracht wird.
— Man bewegt das SehmelzgefaB langsam nach unten aus dem Ofen heraus. (D. R. P. 
575 843 KI. 31 c yom 28/3. 1929, ausg. 4/5. 1933.) G e is z l e r .

Samuel Whyte, Redhill, Herstdlung von StaMschienen. Die AbkUhlung der fertig 
gewalzten Sehiene von dor Walztemp. wird so geregelt, daB das krit. Gebiet yerlangsamt 
durchlaufen wird. Bei einem Stahl m it 0,4—0,6% C, etwa 1%  Mn, unter 0,05% S u. 
P  u. 0,3—0,9% Cr, Ni, W, Mo, Si oder Co reicht das krit. Gebiet yon 1000—850° herunter 
bis auf 600°. Die Yerlangsamung der AbkUhlung wird durch Verwendung einer warme- 
speichernden Vorr., z. B. eines beweglichen Daches, erzielt. Die Sehiene besitzt gute 
Zahigkeit, VersehleiBfestigkeit u. Hiirte, ist frei von Risscn u. bedarf keiner weiteren 
Hiirtung, da der legierte Śtahl lufthartend ist. (E. P. 387 395 yom 26/6. 1931, Auszug

Hermann Joseph Schiffler, Dusseldorf, Stahllegierung, die gegen die Einw. yon 
S enthaltenden Gasen oder anderen Stoffen bei hohen Tempp. widerstandsfilhig sein 
muB. Es werden warmfeste Ni-Cr-Stahle yerwendet, die einen Geh. an Al in den Grenzen 
von 0,5—5,0%  aufwoisen, der bis zur Hiilfte durch Si ersetzt sein kann. Aufierdem 
konnen die Legierungen Ti u. Cu jo in den Grenzen von 0,2—2,5%, sowie Mo, V u. 
Be je bis zu 2,0%  enthalten. (F. P. 728 298 yom 15/12.1931, ausg. 4/7.1932. D. Prior. 
15/12. 1930.) G e i s z l e r .

Erich Becker, Kladno, Tschechoslowakei, Nichtmagnetischer Chrom-Nickel-Mangan- 
Stahl, dad. gek., daB er, bei 0,45—0,95% C u. 1,5—5,0% Cr, Mn u .N i in solehen Mengen 
enthalt, daB die Summę dieser beiden Elemente 15—17% betragt, wobei der Mangan- 
geh. zwischen 7 u. 10% liegt. — Die Werkstoffe eignen sich besonders zur Ilerst. von 
Bauteilen, die in den magnet. Streufeldern der Stirnraume von elektr. Maschinen liegen, 
weil infolgo ihrer geringen Permeabilitiit in Yerb. mit einem hohen elektr. Widerstand 
die StreukraftflUsse u. Wirbelstrome u. dam it schadliche Warmeentww. unterbunden 
werden. (Schwz. P. 153 884 vom 9/3. 1931, ausg. 16/6. 1932. Tschechoslowak. Prior. 
10/3. 1930.) Ge is z l e r .

Electro Metallurgieal Co., New York, ubert. von: Frederick Mark_ Becket, 
New York, Rostfreie Legierungen aus Fe m it bis zu 0,3% C, 16—22% Cr, 0,25—2,75% 
Cu, uber 3%  Mn u. Uber 2% Ni, wobei die Summę Mn +  Ni 6— 14% betragt, besitzen 
gute Tiefziehfahigkeit; bei bis zu 0,12% C soli Mn +  Ni 8—14% betragen. (E. P.
388 057 vom 18/7. 1931, Auszug veróff. 16/3. 1933. A. Prior. 18/12. 1930. Zus. zu 
E. P. 366 060; C. 1932. I. 2765.) H a b b e l .

Electrical Research Products Inc., New York, ubert. von: Paul Peter Cioffi, 
Now York, Warmebehandlung fu r  magnetische Werkstoffe. Bei dem Verf. gemaB E. P. 
342676 (gluhen bei Tempp. oberhalb 1000° in H2 oder H2-haltiger Atmosphare) wird 
der Gluhatmosphare W.-Dampf zugesetzt, u. zwar yorzugsweise so yiel, daB die Atmo- 
spharo bei Raumtemp. m it W.-Dampf gesatt. ist. Dio Erhitzung soli unter folgenden 
Temp.- u. Druckbedingungen erfolgen: bei 1200—1300° mindestens 1520 mm, bei 1300 
bis 1400° mindestens 760 mm, bei 1400° bis F. zwischen 45 u. 760 mm; darauf wird

yeróff. 2/3. 1933.) H a b b e l .
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langsam, unter standiger Erhóhung des Druckes abgekiihlt bis zu einer Temp., die 
unterkalb 1000° oder unterhalb des a—y-Umwandlungspunktes liegt, wenn dieser 
Punkt oberhalb der Raumtemp. liegt. Es werden namentlich hohe Permeabilitat, 
niedrige Koerzitiykraft u. niedrige Hysteresisyerluste erzielt, insbesondere bei Armco-
oisen, n ., k. gewalztem Stahl mit 0,1%  C u. einer Legierung aus 50% Fe u. 50% Co.
(E. P. 387 009 vom 30/7. 1931, Auszug yeroff. 23/2. 1933. A. Prior. 31/7. 1930. Zus. 
zu E. P. 342 676; C. 1931. I. 3269.) H a b b e l .

Peter Hover, Berghausen, Werkzeuge fiir Stop und Sehlag aus einer Eisenlegierung 
m it 0,38—0,45% C, 1,6—1,7% Cr, 3,5% Ni, 0,4% Mn, 0,25% Si u. 1% V. Die Stahle 
bediirfen zum H arten lediglicli eines Abkiihlens in ruhiger Luft u. eignen sich fiir MeiBel, 
Dornę, Stempel u. dgl. (E. P. 388 682 vom 8/9. 1932, Auszug veroff. 23/3. 
1933.) H a b b e l .

Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau a. M., Ver- 
fahren zur Herstellung vergiitbarer Legierungen, dad. gek., daB die Legierungen aus pulver- 
formigen Ausgangsmaterialien durch Sintern, anschlieBende Yerformung u. nachtriig- 
liches Homogenisieren hergestellt werden. — In  vielen Fallen lassen sich die in der vor- 
geschlagenen Weise hergestollten Legierungen durch Schmieden, Walzen, Ziehen usw. 
leichter yerarbeiten, ais die auf dem Schmelzweg erzeugten Werkstoffe gleicher Zus. 
Das Verf. ist hauptsiichlich anwendbar auf N i  enthaltende Legierungen m it Gehli. 
an Bo. (Schwz. P. 158583 vom 31/7. 1931, ausg. 16/2. 1933. D. Priorr. 21/8. 1930 
u. 16/5. 1931.) G e i s z l e r .

Tokyo Denki K. K., Kawasaki (Erfinder: Wesley B. Sixe, Ohio, U. S. A.), 
Herstellung einer Kobalt-Wolframlegierung, dad. gek., daB man durch inniges Mischen 
u. Erhitzen (z. B . mehrere Stdn. uber 1100°) von Co +  W eine feste Lsg. bildet u. 
durch Abkiihlen u. erneutes Anwarmen auf unter 1050° (z. B . 20—100 Stdn. auf 
600—700°) eine verhaltnismaBig W-reiche Legierung niederschlagt. (Japan. P. 99 966 
vom 22/3. 1932, ausg. 7/3. 1933. A. Prior. 24/3. 1930.) B u c h e r t .

Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau a. M., Ver- 
faliren zur Reduktion von Chromozyd mittels umlaufenden Wasserstoffes, dad. gek., daB 
kandelsiiblicher, techn. H 2, d. li. solcher mit geringen Mengen von Wasserdampf, ver- 
wendet wird u. die Rk. bei Tempp. von iiber 1600° in einem ReaktionsgefaB m it Innen- 
beheizung erfolgt. — Die Entfernung des Wasserdampfes kann durch Ausfrieren bei 
—60 bis —70° aus dem umlaufenden H 2 erfolgen. Die Verwendung des techn. reinen 
Gases wird durch die angewendete hohe Temp. ermoglicht. (D. R. P. 571 990 KI. 40 a 
vom 16/4. 1931, ausg. 8/3. 1933.) G e i s z l e r .

Fritz Hellmuth, Berlin-Karlshorst, Verfaliren zur Reinigung von Quecksilber 
durch Umdest. im Vakuum unter barometr. Zu- u. Abfuhrung des Hg, dad. gek., daB 
die Verdampfung des Hg durch einen Lichtbogen derart erfolgt, daB das Hg selbst 
die Kathode u. die Anodę oder nur die Anodę bildet, worauf die entstandenen Queck- 
silberdampfe an den Wanden einer ais Kondensationsraum dienenden Erweiterung 
des ReinigungsgefaBes niedergeschlagen werden. — Infolge der holien Temp. des 
Quecksilberlichtbogens wird eine sehr weitgehende Entfernung der Verunreinigungen 
erreicht. (D. R. P. 575 974 KI. 40 a vom 24/10. 1930, ausg. 5/5. 1933.) Ge i s z l e r .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Verfahren zum Entgasen und Reinigen von 
geschmolzenen Leichtmetallen und Leichtmelallegierungen, dereń spez. Geww. sich nur 
wenig yon denen der Verunreinigungen, wie z. B. der Sehlaeke, unterscheiden, indem 
man das GefiiB m it der Schmelze in schnelle Umdrehung versetzt, dad. gek., daB man 
die Schmelze nach beendeter Rotation in dem SchmelzgefaB so lange ruhen laBt, bis 
die in der Mitte der Schmelze zusammengeballten Verunreinigungen an die Oberflaehe 
gestiegen sind u. sich die spez. schwereren Verunreinigungen auf den Boden des Schmelz- 
tiegels abgesetzt haben, worauf man die leichteren Yerunreinigungen absehopft u. das 
gereinigte Metali von den schweren Yerunreinigungen abgieBt. (D. R. P. 570 740 
KI. 31 c vom 17/11. 1929, ausg. 20/2. 1933.) G e is z l e r .

Fonderies et Forges de Crans, Frankreich, Gieflen von Magnesium und anderen 
leićht ozydablen Metallen in Sandformen. Zum Schutz des Metalles gegen den Angriff 
der Luft (Oxydation, Nitridbldg.) wird dem Formsand ein chloridfreies Salzgemisch 
zugesetzt, das bei der Erhitzung H F entwickelt. Das Gas bildet auf dem Metali einen 
Schutzfilm von MgF2. Man kann z. B. Gemische yon Fluoriden des Al oder Ca oder 
Doppelfluoriden (Kryolith) u. n. oder sauren Carbonaten, Sulfaten, Boraten oder 
Phosphaten, z. B. (NH4)2C03, NH4HC03, CaS04 oder Al„(SO,)3 yerwenden. (F. P. 
742 030 Tom  21/11. 1931, ausg. 25/2. 1933.) " G e i s z l e r .
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Handy & Harman, New York, iibert. von: Robert H. Leach, Fairfield, Connecti
cut, Nicht anlaufande Silberlegierung, bestehend aus 80—95°/0 Ag, 0,1—2,0% Ni, Rest 
Cd. (A. P. 1896 410 vom 19/1. 1931, ausg. 7/2. 1933.) Ge is z l e b .

W. C. Heraeus G. m. b. H., Deutscliland, Ausscheidungshdrlungsfahige Palla- 
dium-Silberlegierungen m it Golili, an Au u. bis zu 10% an Metallen oder Metalloiden, 
dio bei liohen Tempp. gróCero LiSslichkeit besitzen ais boi niedrigen. Die Lcgierungen 
worden nach einem Absehreckcn von Tempp. zwischen 700 u. 1000° boi 400—700° 
angelassen. Ais Zusatze kommen besonders Metallo der Eisengruppo in Frage. Wenn 
es darauf ankommt, daB dio Legiorung ihre Farbę bei Gliihon in 0 2 oder S enthaltender 
Atmosphare beibohiilt, dann verwendet man ais Zusatzelement einen Stoff, wie z. B. 
Sn, desson Oxyd oder Sulfid weiBe Farbo besitzt. Die Werkstoffe besitzen hohe Hartę 
u. Korrosionsfestigkeit. (F. P. 741215 vom 13/7. 1932, ausg. 8/2. 1933. D. Priorr. 
15/7. 1931, 1/2., 1/4. u. 14/5. 1932.) Ge i s z l e b .

Georg Bauer, H anau a. M., Gewinnung von Platin und seinen Beimetallen, sowie 
von Au aus einem Kupferstein von mindestens 60% Cu. Der Stein wird in reduzieren- 
der Atmosphare m it Cu geschmolzen, das dio Edelmetallc aufnimmt. Man schmilzt 
edelmetallhaltigo Kratzcn, Konzentrate oder Erzo zusammen m it dom 60%ig. Stein 
u. Cu in einem Flamm- oder Elektroofen ein u. lialt mindestens wahrend der Haupt- 
reaktionsperiodo eine reduzierende Atmosphare aufreclit. Wenn man den hochprozent. 
Stein aus sulfidhaltigen Zuschlagen herstellt, dann wird ein etwa yorhandener Uber- 
schuB an S m it sauerstoffreiehon Oxyden, z. B. Fe20 3, oxydiert. Sind zuviel Oxydo 
in der Charge yorhanden, dann setzt man ihr Kohlc zu. (A. P. 1 896 807 yom 26/2.
1930, ausg. 7/2. 1933. D. Prior. 24/1. 1929.) G e is z l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Otto Loebich, Pforzheim), Lcgierungen fiir zahnarztliche Zwecke, 1. bestehend 
aus Bi, Sn  u. Cd. — 2. gek. durch einen weiteren Geh. an Metallen oder Gemischen 
von Metallen m it Ausnalime von Ga in einer Gesamtmengo bis zu etwa 25% der fertigen 
Legierung, welche wie Zn, Cu, Ag, Au, P t geeignot sind, den F. der Legiorung geniigend 
zu erniedrigen, u. so gegeneinander u. gegen die Grundlegierungen abgestimmt sind, 
daB die Endlegiorungen eine fiir dio Yerarbeitung zu zahnarztlielien Zweckcn optimalo 
Beschaffenheit u. eine fiir die Bearbeitung innerhalb eines gróBeren Temp.-Interyalls 
optimalo Plastizitat aufweisen. (D. R. P. 575 926 KI. 3.0. h vom 9/2. 1929, ausg. 
5/5. 1933.) S c h u t z .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, Frank- 
reich, und British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: Robert Palrner, 
Schcnectady, New York, Herstellung von Harlmetallkorpern aus Wolframcarbiden und- 
Kupfer, besonders fiir SchweiBelektroden. Es wird zunachst ein hochporóscr Carbid- 
korper hergestellt, indom man das gepulverte Carbid m it einem Bindemittel aus Weizen- 
mehlkleister u. einem Elektrolyten mischt, wie es z. B. bei dem Verf. nach F. P. 702 077 
(C. 1932. I. 120) angewendet wird. Die erhaltene Mischung wird unter Druck ver- 
formt u. auf eine Temp. von etwa 1100° in H 2 erhitzt. Die M. wird dann in die end- 
giiltige Form gobracht. Den Formling erhitzt man in H2 auf 1150—1250° u. trankt 
ihn m it fl. Cu (etwa 20%). Dor Werkstoff besitzt hohen VersehleiBwiderstand u. gute 
elektr. Eigg. (F. P. 40 919 vom 7/10. 1931, ausg. 16/9. 1932. A. Prior. 8/10. 1930. 
Zus. zu F. P. 608 800; C. 1927. I. 3121 u. E. P. 387 427 vom 8/10. 1931, ausg. 2/3. 1933.
A. Prior. 8/10. 1930.) G e is z l e r .

Birdsboro Steel Foundry and Machinę Comp., Birdsboro, iibert. von: Walter
H. Pfeil, Reading, Hartgufiwalze ohne scharfo Trennungslinie zwischen Rand u. Kern, 
dio neben 0—0,1% Mo ais Hauptbcstandteile 0,75—2%  Cr u. 0,25—1,5% Cu enthalt; 
ferner wird bevorzugt 2,5—4%  C, 0,5—2% Si, 0,25—1,25% Mn, 0,025—0,2% S u.
0,025—0,5%  P- Die Walze ha t eine diinne, liarte, dichto u. yerschleiBfeste Rand- 
scliicht u. ist widerstandsfahig gegen Warmrisse. (A. P. 1 898 390 vom 5/1. 1932, 
ausg. 21/2. 1933.) H a b b e l .

Auto-Union Akt.-Ges., Cheinnitz, Verfahren zum Sehneiden von sproden und 
liarlen Melallstiicken, dad. gek., daB durch eine auf das Metallstuek aufgesetzte Metall- 
spitze ein elektr. Strom gesohickt wird, dadurch an der zu schneidenden Stelle ein 
Einsehnitt erzeugt u. dann an der geritzten Stelle ein Bruch erzeugt wird. — Durch 
die Warmeentw. infolge des elektr. Stromes wird an der betreffenden Stelle das Materiał 
erweicht, so daB oin geringer Druck, etwa m it einer Platinspitze, geniigt, um das Metall- 
stiick einzuritzen. (D. R. P. 576 465 KI. 21h vom 12/12. 1931, ausg. 11/5.
1933.) H e in r ic h s .

XV. 2. 9
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British Thomson Houston Co. Ltd., London, iibert. yon: James Murray Weed,
Ballston Lake, New York, Schweipelektrode. Ais FluBińittel wird eine Mischung aus
10 Teilen BaC03, 2 Teilen CaC03 u. 1 Teil T i02 yerwendet. Ais Bindemittel dient 
ein Alkaliacetat oder Natriumsilicat. Zur Erzielung einer besseren Haftfahigkeit des 
FluBmittels wird der SchweiBstab m it HC1 aufgerauht (vgl. auch E. P. 339 930; 
C. 1931. I. 1800). (E. P. 387 757 vom 1/10. 1931, ausg. 9/3. 1933. A. Prior. 1/10
1930.) Ge i s z l e e .

Murex Welding Proeesses Ltd., London, Elektroda fiir elektrische Lichtbogen- 
schweiflung oder -lotung von Aluminium  oder Aluminiumlegierungen, bestehend aus einem 
Kern aus Aluminium oder Aluminiumlegierung m it einem tJberzug, dessen Starkę ge- 
nugt, um den Lichtbogen hauptsachlich auf den gebildetcn K rater einzuschranken, 
dad. gek., daB der tJberzug ais FluBmittel Kaliumfluorid u. Kaliumchlorid, gegebenen- 
falls unter Zusatz yon einer oder melireren der Verbb. Lithiumehlorid, Natriumchlorid, 
Kaliumbis-ulfat u. Bariumchlorid, u. kohlenstoffhaltiges Materiał, wie Sagemehl oder 
Holzkohle, im Mengenverhaltnis von etwa 3—20% des Fluflmittelsalzes enthalt, so 
daB durch das kohlenstoffhaltige Materiał um den Lichtbogen eine reduzierende Atmo- 
sphare gebildet wird. Der Elektrodeniiberzug besteht z. B. aus 50 Teilen K alm m 
fluorid, 50 Teilen Kaliumchlorid u. 5—15 Teilen Holzkohle oder 10—20 Teilen Siige- 
mchl. Das Metali wird also niedergeschlagen, ohnc m it irgendwelchem freien Sauer
stoff oder oxydierenden Yerbb. in Beriihrung zu kommen. (D. R. P. 576 084 KI. 21 h 
vom 22/2. 1928, ausg. 6/5. 1933. E. Priorr. 29/3. u. 21/12. 1927.) H e i n b ic h s .

Petroleum Iron Works Co. of Ohio, Sharon, Penns., V. St. A., iibert. von: 
Frederick Julius Esslinger, Hubbard Township, Ohio, V. St. A., tJberzug fiir  Schweip- 
drćihle. Der tJberzug ist zusammengesetzt aus 7 Teilen Kaolin, 41 Teilen Natrium- 
silicat, 22 Teilen Glas, 22 Teilen Ferromangan, 6 Teilen calcinierte Soda u. 2 Teilen 
W. In der SchweiBhitze bildct sich aus dem tJberzug ein Gas, das die SchweiBstelle 
schiitzend umgibt u. so bewirkt, daB dort das Metali rein u. frei von Schlackenein- 
schliissen bleibt. (A. P. 1903 620 yom 14/6. 1930, ausg. 11/4. 1933.) H e in r i c h s .

Chemical Treatment Co., Inc., iibert. von: Colin G. Fink, New York, Ver- 
cliromungsverfahren fiir Oegenstdnde m it grofien Oberflachen, wie z. B. Rolire. Die 
Gefalir besteht darin, daB infolge der groBen Oberflache keine gleichmaBige Verteilung 
der notwendigen Stromdichte (% —1 %  Amp. pro Quadratzoll) erreicht wird. Dies 
wird yermieden, indem der Stroni von der Anodę jeweils nur zu einem bestimmten 
Teil des Gegenstandes (Kathode) gefiihrt wird. Z. B. wird ein Metallrohr in liorizontaler 
Lage nur etwa zu 1/3 in das Verehromungsbad getauclit. Die Anodę liegt im Bad unter 
dem Rohr. Die Kathode bildet das Rolir selbst. Die freien Teile des Rohres werden 
zur Vermeidung der Oxydation dauernd m it Badfl. bespritzt. (A. P. 1904432 vom 
27/7. 1926, ausg. 18/4. 1933.) B e a u n s .

Batist R. Haueisen und James C. Patten, Indianapolis, Indiana, V. St. A., 
Verfahren zum tfberziehen von Stahl oder Eisen m it einer Legierung aus Zn und Sn. Das 
Verhaltnis von Zn u. Sn soli etwa 75 : 25 sein. Die Anoden bestehen aus einer Zn-Sn- 
Legierung oder aus je einer Zn- u. Sn-Anode m it Oberflache im Verhaltnis 75 : 25. 
Stromdichte 1 Amp. pro qdm. Beispiel fur die Badzus.: 10 1 W.; 22,5 g SnCl.,; 180 g 
Na4P20 - ; 22,5 g Dextrin; 472,5 g Zn(CN)2; 420 gN aCN; 52,5 g N a,C 0, u. 157,5 g NaCl. 
(A. P. 1904 732 vom 5/3. 1930, ausg. 18/4. 1933.) " B r a u n s .

Georges Nobilleau und Jocelyn Guipet, Frankreich, Verfahren zur Herstellung 
einer zinkhaltigen Schutzdecke fiir eism- oder kupferhaltige Metalle durch Sherardi- 
siercn, dad. gek., daB das pulverformige Sherardisierungsgemisch auf den zu uber- 
ziehenden Gegenstand wahrend der Behandlung aufgepreBt wird. — Fiir zwei- 
stufiges Arbeiten sollen nachfolgende Gemische Verwendung finden. 1. Gepulvertes 
Zink 40°/o, S i02 52%, Kaliumferrocyanid 3°/0 u. BaC03 5%- 2. Zinkpulver 50°/o, 
S i02 45°/0 u. BaC03 5%. — Die zu behandelnden Gegenstande werden vorher in 
7io%*r'- KOH entfettet u. nach dem Trocknen in H2S04 (20—25%) bei etwa 45° ge- 
beizt. Nach dem Abbeizen werden sie in Kiisten mit S i02 zwecks Bescitigung der 
Spannungen auf 650° erhitzt, dann erst erfolgt die Sherardisierung. (D. R. P. 575 232 
KI. 48 b vom 16/9. 1928, ausg. 26/4. 1933. F. Prior. 28/3. 1928.) B e a u n s .

Elektrochemische Werke Munchen Akt.-Ges., Hollriegelskreuth b. Munchen, 
Verhinderung des Angriffes von Aluminiumgefapen durch iitzalkalische Wasserstoff- 
superoxydlósunge.7i, die iiber 0,5 g freies Atzkali enthalten. Man setzt den Lsgg. Alkali- 
silieat zu. (D. R. P. 570 468 KI. 8i vom 5/7. 1929, ausg. 16/2. 1933.) Sc h m a lz .
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Carbide and Carbon Chemicals Corp., iibert. von: Henry L. Cox, Antikorrowns- 
mitłel, bestehond aus einer Lsg. von Morpholin oder dessen Substitutionsprodd. in 
Alkobolen u. W. Es geniigt ein Zusatz von 0,2°/o Morpholin. (A. P. 1903 287 vom 
25/4. 1932, ausg. 4/4. 1933.) Brauns.

Hugo Herbers, Dic Werkzeugstahle. Chemische Zssetzg., Warmhchandl. u. Anwendungs- 
gebiete d. handclsiibl. Werkzeugstiihle. Berlin: J. Springer 1933. (60 S.) gr. 8". =  Werk- 
stattbticher. H. 50. p M. 2 .—.

Clioice o£ methods in mining and metallurgy a reeord of expcrience in making engineering 
decisions. London: Mc Graw-Hill 1933. (178 S.) 15 s. net.

IX. Organische Industrie.
George O. Morrison und T. P. Gladstone Shaw, NebenproduMe der Carbid- 

induslrie: die Darstellung ron Athylideiidiacetat und Vinylacelal. Die Bedingungen der 
Darst. von CH3CH(C2H30 2)2 u. C li2: CH(C21I30 2) aus C2H2 u. Eg. in Ggw. von Kataly- 
satoren werden untersucht. Bei Verwendung von HgO +  H2SO_, oder Oleum ais 
Katalysator iiberwiegt die Bldg. von Athylidendiacetat, bei Verwendung von HgO +  
H3P 0 4 oder unter besonderen Bedingungen mit HgO +  H 2S04 wird in der Haupt- 
saehe Yinylacetat erhalten. Vff. nehmen an, daB Sulfoessigsiiure ais Zwisehenprod. 
entsteht. ZweckmaBig wird im Kreislauf unter raseher Entfernung des gebildeten 
Vinylacetats gearbeitet. Ferner ist giinstig die Herst. des Katalysators im Rk.-GefaB 
selbst, die Anwendung eines hohen H2S04-t)bersehusses im Yerhaltnis zu HgO u. dio 
Verwendung einer Sulfocssigsaure enthaltenden H 2SO., bei Herst. des Katalysators. 
Mit der Verweilzeit des Vinylaeetats im Rk.-Raum lilBt sieli der Rk.-Verlauf in Rich- 
tung der Bldg. des einen oder anderen Prod. regeln. (Trans, electrochem. Soc. 63.
23 Seiten. Mai 1933. Shawinigan Chemicals Ltd., Res. Lab. [Sep.].) R. K. Mu llek .

Frigidaire Corp., Dayton, Ohio, iibert. von: Albert Leon Henne, Columbus, Ohio, 
V. St. A., Fluorieren. Dem Ref. nach F. P. 732 320; C. 1932. II. 3457 wird folgendes 
nachgetragen: Mit Hilfe von Antimontrifluoriddichlorid werden aliphat. Chlorkohlen- 
wasserstoffe in Fluor- oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe ubergefuhrt. Es kónnen so 
z. B. OJ/CIF.,, CCl2F„, C..CLF,, C2Fa u. C3H3F J lr3 hergcstellt werden. (E. P. 389 619 
voin 29/1. 1932, ausg. 13/4. 1933. A. Prior. 3Ó/1. 1931.) R. HERBST.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Teupel, 
Leverkusen-Wiesdorf), Herstellung ron Alkylchloriden und Alkylbromiden aus Dialkyl- 
sulfaten u. Halogenwasserstoffsaure, 1. dad. gek., daB Dialkylsulfato m it Salzsaure bzw. 
Bromwasserstoffsaure bei Tempp. iiber 100° unter Vermeidung der Bldg. einer Dampf- 
phase der Ausgangsmaterialien in Rk. gebracht werden. — 2. dad. gek., daB man dic 
Reaktionsbestandteile m it solehem Druck durch einen zum Warmeaustausch geeigneten 
App. durohfiihrt, daB die Ausgangsmaterialien in fl. Zustand gehalten werden. — 
Z. B. werden 15 kg Di&thylsulfat u. 23 kg Salzsaure (D. 1,15) im DruckgefaB auf 140° 
erhitzt, wobei der Druck auf 24 a t  steigt. Nach 10 Min. ist dic Rk. beendet u. wird das 
gobildete Chlorathyl abgezogen. Die Bldg. von Dialkyliithern crfolgt bei dem Verf. nur 
in sehr geringem Mafie. S ta tt Alkylsulfaten kónnen auch Gemische von Alkoliolen u. 
Schwefelsiiure verwendet werden. (D. R. P. 574 833 KI. 12o vom 10/3. 1931, ausg. 
24/4. 1933.) R. H e r b s t .

Escher Wyss Maschinenfabriken Akt.-Ges., Zurich, Schweiz, Herstellung ron 
Vinylbromid. Die bei der Zerlegung von Koksofengas anfallende Athylenfraktion wird 
mit Br2 in Rk. gebracht u. der gesamte Gasstrom nach der Bromierung durch eine Fl., 
wie alkoh. Kalilauge, geleitet, die das Athylenbromid sofort in Vinylbroinid iibcrfiihrt, 
worauf das letztere aus dem Stroni indifferenter Gase isoliert wird. (Schwz. P. 159148
vom 5/4. 1932, ausg. 1/3. 1933.) R - H e b b s t .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., iibert. von: Henry L. Cox, South Charle
ston, und Paul S. Greer, Charleston, West Virginia, V. St. A., Stabilisieren ron Di- 
uthylather. Derselbe wird unter Beriihrung mit metali. Cr oder Ni oder Cr u. 
Ni enthaltenden Fe-Legierungen aufbewahrt, sei es, daB das AufbewahrungsgefaB 
aus solehen Metallen ganzlieh oder zum Teil liergestellt ist, sei es, daB in die zur Auf- 
bewahrung des A. dienenden Glasgefafie zerkleinerte .Metalle der obigen Art gegeben 
werden. (A. P. 1903 642 vom 26/2. 1932, ausg. 11/4. 1933.) R. H e r b s t .

Rohm & Haas Co., V. St. A., Trennung ron Methylaminen. Zu dem Gemisch vori 
Mono-, Di- u. Trimethylamin gibt man entweder Mono- oder Trimethylamin in solcher

9 ’
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Menge zu, daB beide im ungefahren Yerhaltnis von 7: 3 stehen, worauf die Miscliung, 
zweckmaBig unter Druck, der fraktionierten Dest. unterworfen wird. Dabei gekt zuerst 
ein azeotrop. Gemiseh von Mono- u. Trimethylamin, dann das Dimetkylamin uber. 
E nthalt der Ausgangsstoff mehr Mono- oder Trimethylamin, ais dem Verhaltnis 7: 3 
entspricht, so dest. zuerst das azeotrop. Gemiseh, dann das Mono- bzw. das Trimethyl- 
amin u. zum SehluB das Dimethylamin uber. — Eine andere A rt der Trennung besteht 
darin, daB man dem Amingemiseh so viel N Ii3 zugibt, daB dessen Menge mindestens 
2,7-mal so groB ist wie die des Trimethylamins, worauf wiederum, zweckmaBig unter 
Druck, dest. wird. Dabei geht zuerst Trimethylamin u. NH3 in Form eines azeotrop. 
Gemisehes iiber, dann folgt gegebenenfalls iiberschiissiges NH3, dann Monometliylamin 
u. zuletzt Dimethylamin. AuBerdem werden noch Zwischenfraktionen erhalten. (F. P. 
737 196 Tom 14/5. 1932, ausg. 8/12. 1932. A. Prior. 18/5. 1931.) N o u v e l.

Goodyear Tire & Rubber Co., V. St. A., Herstellung von Diaminen. Man erhitzt 
500 g Athylendichlorid u. 1800 ccm 26°/0ig. N H 3 in Ggw. von 400 g CuCl oder 350 g ZnCU 
oder entsprechenden Mengen CuS04 oder ZnO 2 Stdn. auf 95° bei einem Druck von 
10,5—21 at. Es cntsteht Athylendiamin in 60—82% Ausbeute. In  gleieher Weise lassen 
sich Propylendiamin u. Butylendiamin hcrstellen. (F. P. 739 317 vom 30/G. 1932, ausg. 
9/1. 1933. A. Prior. 12/9. 1931.) N o u v e l .

Carbide & Carbon Chemicals Co., New York, iłbert. von: Ernest W. Reid, 
Pittsburgh, und Donald C. Lewis, Darmont, V. S t. A ., Darstellung von Alhanolamincn. 
Hierzu vgl. Can. P. 298851; C. 1933. I. 2871. Die Rk. wird so geleitet, daB das Prod. 
25%  Di- u. 75% Triatlianolamin enthalt. Die Menge des Athylenozyds betragt etwa 
das 1,5—-2,4-faehe derjenigen des N H 3. (A. P. 1904 013 vom 18/8. 1927, ausg. 18/4. 
1933.) A l t p e t e r .

Bakelite Corp., New York, V. St. A., Herstellung von Formaldehyd aus Methyl- 
alkohol u. 0 2 bzw. diescn enthaltenden Gasgemischen bei hóheren Tempp. u. in Ggw. von 
Katalysatoren, 1. dad. gek., daB man einen Katalysator yerwendet, der Mo- u. V-Oxyd 
enthalt. — 2. dad. gek., daB der Katalysator gleiche Teile Mo- u. V-Oxyd enthalt. — 
Beispielsweise wird eine Kontaktmasse aus 70% V20 5 u. 30% Mo03 angewendet u. iiber 
eine solche ein Gemiseh aus 1 Teil Methanol u. 8— 10 Teilen Luft bei 300—325° geleitet 
unter Beobachtung einer Beriihrungszeit von 0,15— 0,5 Sek. Vergleiche auch das Ref. 
nach E. P. 381 570; C. 1933.1. 1013. (D. R. P. 575 596 KI. 12o vom 25/5. 1930, ausg. 
29/4. 1933.) R. H e r b s t .

C. F. Boehringer & Sóhne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof (Erfinder: Richard 
MUller, Mannheim, und Alfred Lubke, Mannheim-Waldhof), Herstellung von Acel- 
aldehyd durch Wasseranlagerung an Acetylen, dad. gek., daB der gebildete Acetaldehyd 
mittels eines von Acetylen yerschiedenen Gasstromes aus der aus dem Rk.-GefiiB ab- 
gezweigten Fl. ausgetrieben wird, worauf die Fl. in das Rk.-GefaB zuriickkehren kann.
— 2. dad. gek., daB der Gasstrom gleiehzeitig zur Bewirkung des Fliissigkeitsumlaufes 
nach dem Prinzip der Mammutpumpen verwendet wird. — 3. dad. gek., daB der Gas
strom aus 0 2 oder 0 2 enthaltenden Gasen besteht. — Die Arbeitsweise wird mit Hilfe 
schemat. Zeichnungen der Apparatur niiher erlautert. (D. R. P. 575 533 KI. 12o vom 
7/1. 1930, ausg. 28/4. 1933.) R. H e r b s t .

Henry Dreyfus, London, Oewinnung von Acetaldehyd. Das bei der katalyt. Oxy- 
dation von A. crhaltene, danipffórmige Rk.-Gemiseh, enthaltend A., Acetaldehyd u. W., 
wird zwecks Isolierung des Acetaldehyds bei Tempp., bei denen derselbe in der Dampf- 
phase Terbleibt, m it in W. 1. oder unl. Fil. beispielsweise in Rk.-Tiirmcn in Beriilirung 
gebracht, wobęi A. u. W. in den fl. Zustand iibergehen. Hierfiir geeignete Fil. sind Bzn., 
PAe., Aceton, Athyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isobutylaeetat. Das Verf. kann auch 
in der Weise aUsgefuhrt werden, daB dio zu oxydierenden A.-Dampfe m it Dampfen ge- 
eigneter Fil., die bei der Oxydation nieht verandert werden, vermiseht u. die Rk.- 
Dampfe fraktioniert kondensiert werden, wobei zuerst die Dampfe der angewandten FI., 
des A. u. W. sich kondensieren. (E. P. 389145 vom 12/9. 1931, ausg. 6/4. 
1933.) R. H e r b s t .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von wasserfreiem Acetaldehyd. Die wasser- 
lialtigen Rk.-Dampfe, die bei der katalyt. Oxvdation von A. oder Dehydrierung von A. 
zu Acetaldehyd erhalten werden, werden bei Tempp., bei denen eine Kondensation des 
Acetaldehyds nieht erfolgt, beispielsweise bei 100—150°, aber auch darunter, iiber 
wasserbindende Substanzen, die auf den Acetaldehyd keine yerandernde Wrkg. aus- 
iiben u. bei der Arbeitstemp. ein maximales Wasserbindungsvermógen entfalten, 
geleitet. Hierfiir sind geeignet Ca-Chlorid, Cu-Sulfat, Ba-Chlorid, Mg-Chlorid, Mg-
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Sulfat usw., dio giinzlioh oder zum Teil yom Krystallwasser befrcit worden sind. (E. P. 
389135 vom 11/9. 1931, ausg. 6/4. 1933.) R. H e r b s t .

Henry Dreyfus, England, Ileratellung von wasserfreiem Acetaldehyd. Zu dem 
vorst. Ref. nach E. P. 389 135 wird folgendes hinzugefugt: Der Acetaldehyd kann in den 
Rk.-Dampfcn auch durch partiellc Kondensation der W.-Dampfe, beispielsweise 
zwischen 50 u. 60°, angereiehert werden, wobei nur ein geringer Teil des Acetaldehyds 
mitkondensiert wird. Die so vom groBten Teilc des W. befreiten Diimpfe konnen gc- 
gebenenfalls durch Waschen m it einer geringen Mengo W. noch von A. u. bzw. oder 
durch intensiycro Kiihlung vom Rest des W. befreit werden. (F. P . 742 274 yom 5/9.
1932, ausg. 3/3. 1933. E. Priorr. 11/9. u. 2/10. 1931.) R. H e r b s t .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m.
b. H., Miinchen (Erfinder: Paul Halbig und Felix Kaufler, Miinchen), Ilersłellung von 
Aceibutyraldol aus Acetaldehyd u. Butyraldehyd, dad. gek., daB der Acetaldehyd im 
OberschuB angewendet wird. — Z. B. liiBt man unter Riihren bei ca. 4—7° allmiihlich 
70 Gewichtsteile 24°/0ig. Natronlauge u. cino Mischung von 720 Gewichtstcilcn Butyr
aldehyd u. 1760 Gewichtsteilcn Acetaldehyd zusammcnlaufen. Nach becndeter Rk. 
wird angesiiuert u. durch Vakuumdest. das Acetbutyraldol, CH3 • CH2 • CH(CHOH • CH3) ■ 
CHO, Kp.;,,, 100°, isoliert; dasselbo kann durch W.-Abspaltung in Vinylbulyraldchyd 
ubergefiihrt werden. 500 Gewichtsteile Acetaldehyd u. 200 Gewichtsteile Butyr
aldehyd werden unveriindert zuriickerhalten; 900 Gewichtsteilo Acetaldehyd sind in 
Acetaldol u. 470 Gewichtsteile Butyraldehyd in Acetbutyraldol ubergegangen; auBerdem 
werden 70 Gewichtsteile hóhcrsd. Prodd. u. Ruekstiindo erhalten. 65% des Butyr- 
aldehyds sind somit in Acetbutyraldol umgewandelt; dio Ausbeute an letzterem betriigt 
90,3%, bezogen auf Butyraldehyd. (D. R. P. 575 350 KI. 12o vom 13/4. 1932, ausg. 
27/4. 1933.) R. H e r b s t .

Doherty Research Comp., New York, iibert. yon: Sylvan R. Merley, Dovcr, 
New Jersey, und Otto Spring, Okmulgee, Oklahoma, V. St. A., Verfahren zur Ilcr- 
stellung von Essigsiiure. Durch Behandlung von Athylen oder solehes enthaltendcn 
Crackgasen m it S 03 hergestelltes Carbylsulfat wird unter tjberwachung der frei- 
werdenden Wiirme m it geniigend W. zu Isdthionsaurc u. H2S 04 hydrolysicrt, dieso 
Mischung m it Alkali zu don entsprcehonden Salzen neutralisiert, durch Kiihlcn das 
Na2SO,, auskrystallisiert u. filtriert. Das F iltra t wird etwa auf dio Hiilfte scines Vol. 
konz., auf etwa 155° erhitzt, etwas Kalk u. eine Lsg. iiberschiissigen Natrons unter 
stiindigem Riihren zugesctzt, dio Temp. auf etwa 120° orniedrigt, aus dem gebildeten 
Na-Acetat durch Ansauern dio Essigsiiure in Freiheit gesetzt u. durch Dcst. gewonnen. 
Eino Zeiehnung erliiutert die Apparatur. (A. P. 1 904160 vom 31/1. 1931, ausg. 18/4.
1933.) D o n a t .

Rohm & Haas Akt.-Ges., D arm stadt, Hcrstellung von Acrylsdure, dad. gek., daB
a,/?-Diehlorpropionsaure rein oder im Gemisch m it ihren Isomeren mit ehlorbindenden 
Stoffen unter Zufiihrung yon die Umsetzung befórdernden Zusatzmitteln, wio bei
spielsweise Br2, J 2 oder Hg-Verbb., bei Anwendung eines zur Lsg. des cntstandcnen 
Chlorids geoigneten Losungsm. einer erhohten Temp. unterworfen wird. — Z. B. werden 
500 g a,/?-Diehlorpropionsaurc m it 350 g aktiyiertem Zn in Ggw. von 250 g Methanol be
handelt, bis das Zn fast vollig umgesotzt wird. Es werden 181 g Acrylsdure, entsprechend 
72% der Theorie, erhalten. (D. R. P. 575 423 KI. 12o vom 17/1. 1931, ausg. 27/4. 
1933. Zus. zu D. R. P. 555 933; C. 1932. II. 1969.) R. H e r b s t .

Monsanto Chemical Works, St. Louis, iibert. von: Alex Brooking Dayis, 
Cineinnati, V. St. A., Reinigung von p-Nitranilin. Das bei der Herst. yon p-Nitranilin 
aus p-Nitrochlorbenzol u. NH3 ais Nebenprod. entstehendo 4,4'-Dinitrodiphenylamin 
wird in Form seines 11. N H t-Salzcs entfernt. Z. B. suspendiert man 100 Teilc p-Nitr
anilin in 500 Teilen W., gibt 5 Teile 26%ig. NH 3 zu, erhitzt unter Riihren 15 Min. auf 
80° u. filtriert. Das zuruckbleibende p-Nitranilin ist frei von Verunreinigungen. Hierzu 
vgl. auch das Ref. iiber A. P. 1 673 154 (C. 1929. I. 143). (A. P. 1 903030 vom 18/1. 
1929, ausg. 28/3. 1933.) N o u y e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, V. St. A., Ilersłellung ton o-Amino- 
arylmercaptanen. Die Hydrolyso yon 2-Aminobenzthiazolcn (ygl. E. P. 306 590; C. 1929.
II. 97 u. E. P. 361 306; C. 1932. I. 1829) erfolgt mit 5—30%ig. Alkalihydroxyd bei
0,35—17,5 a t Uberdruck. — Z. B. werden 230 Teilo 2-Amino-6-alhoxybenzthiazol, 
230 Teile NaOH u. 2000 Teile W. 2 Stdn. bei 5,6 a t Druck auf 160° erhitzt. Das erhaltene 
2-Amino-3-mercapto-5-athoxybenzol wird ais Zn-Salz abgetrennt oder unmittelbar in dio 
cntspreehendo Thioglykolsaure iibergefiihrt. Ais Ausgangsstoff ist auch das Hydro-
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chlorid oder -bromid geeignet. In  gleicher Weise wird 2-Amino-J-methylbenzlhiazol in 
l-Methyl-2-amfno-3-mercaptóbenzol umgewandelt. (E. P. 389 511 vom 17/9. 1931, ausg. 
13/4. 1933. A. Prior. 17/9. 1930.) N o u v e l .

Dr. F. Raschig G. m. b. H., Ludwigshafena. Rh. (Erfinder: Walter Prahl und 
Wilhelm Mathes, Ludwigshafen a. Rh.), Chlorierung von organisekęn isocyclischen Ver- 
bindungen. Abanderung des Verf. nach D. R. P. 539 176 (s. u.), 1. dad. gek., daB man 
an Stelle von Bzl. solche anderen organ. Verbb., die Wasserstoff aussehlieBlich an Kern- 
kohlenstoffatome gebunden enthalten, yerwendet. — 2. dad. gek., daB unter ver- 
mindertem Druck gearbeitet wird. — Es lassen sich so Naphthalin in Monoddornaph- 
thalin, Diphenyl in o- u. p-Chlordiphenyl u. Chlorbenzol in Dichlorbcnzol iiberfuhren. 
Z. B. leitet man pro Stde. bei 250° 300 g dampffórmiges Naphthalin, 111 HCl-Gas u. 
75 1 Luft uber 1600 ccm Silieagel, die m it einer Lsg. von 200 g Cu-Chlorid u. 10 g Ni- 
Chlorid in 180 ccm W. getrankt u. danach getrocknet wurden. Nach Abtrennen des W. 
vom Rk.-Prod. u. Dest. desselben werden 50 g Chlornaphtlialin u. 8 g  Dichlomaphthalin 
erhalten. (D. R. P. 575 765 KI. 12o vom 1/12. 1931, ausg. 3/5. 1933. Zus. zu D. R. P. 
539 176; C. 1932. 1. 2642.) R, H e r b s t .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, ubert. von: Clark C. Heritage, 
Buffalo, V. St. A., Redulction organischcr Nitroterbindungen. Eine Lsg. von 1-Nitro- 
naphthalin-3,6,8-trisulfonsaure in H 2SO.„ welche noch N-Oxyde enthalten kann, wird 
uber stuckiges Schmiedeeisen geleitet. Ehe die Red. beendet ist, entfernt man die El. 
von dem Ee, kiihlt sie ab u. bringt sie aufs neue m it dem Fe in Beruhrung. Man erhalt 
l-Aminonaphthalin-3,6,8-trisulfonsaure. Dio Apparatur ist durch eine Zeielinung naher 
erlautert. (A. P. 1 904 047 vom 12/4. 1926, ausg. 18/4. 1933.) N o u v e l .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Verfahren zur Herstdlung eines Oemisches von Hydronaphthaiinen durch Hydrieren von 
Naphthalin in Ggw. von uberschussigem H2 bei Drucken von mehr ais 100 a t u. bei 
Tempp., welche unterhalb des Temp.-Sturzpunktes liegen, in Ggw. von durch H2S 
aktivierbaren Hydrierungskatalysatoren u. von solchen Mengen von H„S, daB hier- 
dureh die Wrkg. der metallhaltigen Katalysatoren gesteigert wird, gek. durch die 
Verwendung von Katalysatoren, welche Metalle der Eisenuntergruppe der 8. Gruppe 
des period. Systems enthalten, z. B. Fe, Ni oder Co. Die Menge des im Rk.-GefaB 
anwesenden H 2S liegt innerhalb der Grenzen von 1 bis 15%, vorzugsweise von 1 bis 10%, 
bezogen auf das zu hydrierende Materiał. — 300 g Naphthalin werden m it 15 g Ni(OH)2 
u. 23 g Schwefel im Autoklaven bei 110 a t  H 2-Druck 1 Stde. lang auf 450° erhitzt. 
Der Temp.-Sturzpunkt liegt unter den angegebenen Arbeitsbedingungen bei 4S0°. 
E s werden 62% eines Hydrierungsprod. (spezif. Gewicht 0,977) erhalten, das unter- 
halb 205° siedet. In  weiteren Beispielen wird z. B. Naphthalin in Ggw. von Eisen- oder 
Kobalthydroxyd u. Schwefel hydriert. Vgl. F. Zus.-Pat. 40849; C. 1932- II. 3651. 
(Schwz. P. 157 827 vom 5/10. 1931, ausg. 2/1. 1933. D. Prior. 7/10. 1930. Zus. zu 
Schwz. P. 146 849; C. 1932. I. 3926.) M. F. Mu ller .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Ballauf, 
Koln-Mulheim, und Alfred Bergdolt, Koln a. Rh.), Verfahren zurDar- 
stellung von Diozyfluoranthen, dad. gek., daB man Fluoranthen bei ge- 
wóhnlicher Temp. m it konz. H2SO., sulfoniert u. die so erhaltliche Di- 
sulfonsaure der Alkalischmelze unterwirft. — Z. B. werden 100 Teile 
Fluoranthen in 400 Teilen 96%ig. H„SO, bei 0—15° langere Zeit ver- 
riihrt. Man gieflt auf Eis, fallt m it Ca(OIł)2 die HjSO,, aus, fuhrt das 
Ca-Salz m it Na„C03 in das Na-Salz uber u. dampffc zur Trockne ein. 
Beim Verschmelzen mit der 3—5-fachen Menge Alkalihydroxyd erhalt 
man Dioxyfluoranthen (F. aus Xylol 250°), dem vermutlich die neben- 
steh. Formel zukommt. Das daraus hergestellte Dimethoxyflvoranthen 
sehm., aus Lg. umkrystallisiert, bei 157°. (D. R. P. 575 953 KI. 12q 

vom 12/12. 1931, ausg. 5/5. 1933.) N o u v e l .
Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 

si ic h  toffha lliger AiithracJiinojulerirate. Zu dem Ref. nach Schwz. P. 150 615; C. 1932.
I I . 2731 ist folgendes nachzutragen: Nicht das Na-Salz der l,8-Diamino-4,8-dioxy- 
anthrachinon-3,7-disulfonsaure sondern dasjenige der entsprechenden l,5-Diaminoverb. 
dient ais Ausgangsstoff zur Herst. des Leuko-l,5-diamino-4,S-dioxyantlirachinons (I). 
Dieses ist in konz. H2S04 mit gelber, in Essigester m it violettroter Farbę 1., die Lsg. 
in H2S 04 +  H3B()., besitzt eine auBerordentlich starkę griingelbe Fluorescenz. Beim 
Troeknen an der Luft tr i t t  teilweise Oxydation, beim Erhitzen des Hydrochlorids in
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Nitrobenzol oino vo]lstiindigo zum l,5-Diamińo-4,8-dioxyanthrachinoii (II) ein. Erhitzt 
man I  in Nitrobonzol boi Ggw. von Acyliorungsmitteln, wio Benzoylchlorid oder Anisoyl- 
chlorid, so erhalt man unm ittelbar die Acyldcriw. von II. Ais Lcukoverb. besitzt I 
dio Fahigkeit, sich m it alipluit. u. aromat. Aminen zu kondensieren. Durch Erhitzen 
in verd. Sauren entsteht Leuko-l,4/),8-tetraoxyanthracliinon. (D. R. P. 575 679 
KI. 12 q vom 11/11. 1930, ausg. 2/5. 1930. Schwz. Prior. 7/11. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

Karl Wagner, Uber mustergetreues Farben nach Vorlagen. (Z. ges. Testilind. 
36. 275—77. 17/5. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Verbesserungen der Farba- und Drucktechnik. Dio wenig haltbaron diazolierlcn 
aromat. Aminę konnen in der Drucktechnik mit Vorteil durch Prodd. orsetzt werdon, 
wie man sio durch Behandlung eines Diazoniumsalzes, z. B. des 4-Chlor-2-loluidins, mit 
dem Na-Salz einer Sulfosauro einer Benzol- oder Naphthalincarbonsaure, z. B. 3-Sulfo- 
benzoesdure, erhalt. Zweiseitige Effekte erhalt man, wenn man die beiden Seiten des 
Gewobes mit verschiedonen Azofarbstoffkomponcnten behandelt u. dann nur auf oiner 
Seito m it anderen Azofarbstoffkomponcnten naohbehandelt. Bessere u. egalero F a r- 
bungen auf Wolle erhalt man, indom man sta tt ameisensaures Ammoniak das ent- 
sprechende Na-Salz niinmt u. H2SO., naclisetzt, wodurch im Bado allmahlich Ameisen- 
siiure frei wird. (Z. ges. Textilind. 36. 182. 5/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

Georg Rudolph, Farben von Striimpfen aus Viskosekunstseide und Baumwolle. 
Nach Schilderung des Reinigens u. Fiirbens sind geoignete Farbstoffe aufgozahlt.

R. Metzger, Betrachtungen iiber Acetatkunstseide und neuere Acetatkunstseidcn- 
farbstoffe. Auf Acetatmattseidc erschcinon durch don von der Reflexion des Lichts lier- 
ruhrenden WeiBgeh. die Farbungen, besonders dio dunkleren, leerer. Auf Mattsoido 
brauoht man mehr Farbstoff ais auf Glanzsoide, bei Schwarz bis 50—70%. Dio charakto- 
rist. Eigg. einer Reihe von Celliton- u. Cellitoneehtfarbstoffen sind besproehen. (Mh. 
Seido Kunstseide 38. 210—12. Mai 1933.) S u v e r n .

— , Echle Atzfonds au f Wollmusselin. Aufzahlung lichtechtor, rein weiB atzbarer 
Farbstoffe der I. G. fiir den Druck auf Wollmusselin. Im einzelnen werden behandelt: 
saure Farbstoffe, Palatinechtfarbstoffe, Chrom- u. Metachromfarbstoffe. (Melliands 
Textilbcr. 14. 247—48. Mai 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Neue Musterkarte. Ein Musterblatt der Firm a G e b r . SEITZ, Frankfurt a. M. 
zcigt dio gangbarsten Blaumarkon fur Gowebe aus den yerscliiedensten Faserstoffen, 
wie sie fiir die Kleiderfarberei yorkommen. — Friihjahrs- u. Sommermodefarben 1933 
zeigt dio Firma K r e u s z l e r  u . Co., Wiesbaden, in 12 yerschicdenen Tónen. (Dtsch.

— , Neue Musterkarten. Eine Erganzung zu oiner friiheren Karto ist die Muster
karte: Substantiye Farbstoffe auf Baumwollgam, II. Teil, der I. G. FARBENINDUSTRIE 
Ak t .-G e s . Sie behandelt dio Diazotierungsfarbstoffe, dio substantiven m it Metall- 
salznachbehandlung, die Kupplungsfarbstoffe, dio mit p-Nitranilin oder Nitrazol CF 
gekuppolt werden konnen, u. dio dirokten Farbstoffe fiir Formaldohydnachbchandlung. 
(Dtsch. Earbor-Ztg. 69. 237—38. 28/5. 1933.) '  SuVERN.

— , Neue Musterkarten und Farbstoffe. Lenocal ALfliissig  der I. G. FARBEN
INDUSTRIE A k t.-G es . ist ein neues Entschlichtungsmittel fiir Leinólschlichten. Zur 
Herst. echter Gelbfarbungcn dienon Naphlhol A S-L 3G  u. -LG. Karton der Firma 
zeigon Naphthol AS-Farbungen auf Baumwollstuckwaro u. Farbstoffo fiir Strumpf- 
gewirko aus Viscosekunstseido m it Baumwolle. Die Ausgabo 1933 des Farbercihand- 
buchs der Firm a behandelt das Farben von Natur- u. Kunstseide, sowie ihren Misch- 
gcwebe. Mit der D u r a n d  & HUGUENIN A.-G. yeróffentlichtc dio Firma Muster- 
fiirbungen von unerschwerter Seidenstuokware m it Indigosolen hergestellt. — Setacyl- 
direktschwarz G SP  supra der J . R . G eigy  A.-G. zeigt gegeniiber alteren Yertretern 
dieser Farbstoffrcihe groCero Ausgiobigkeit, blumigeren Tiefschwarzton u. hervor- 
ragende Abendfarbe. Karton der Firma zcigen Tinon- u. Tinonchlorfarbstoffe im 
direkten Druck auf Baumwolle, sowie Farbungen auf Woll-Seide. (Mh. Seido Kunstseide 
38. 218—20. Mai 1933.) , S u y e rn .

— , Neue Produkte und Farbstoffe. BriUantsaureblau 6 B  der So c ie t e  d e s  Ma - 
t iź r e s  Co l o r a n t e s  DE SAINT-DENIS ist ein neuer Triphenylmethanfarbstoff, der 
auf Wolle u. Seide lebhafte Tono gibt, die lichtechter sind ais die m it den meisten

X. Farberei. Farben. Druekerei.

(Kunstseide 15. 173—74. Mai 1933.) S u y e r n .

Farbor-Ztg. 69. 156—57. 9/4. 1933.) S u y e r n .
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Farbstoffen der Gruppe erzielbarcn. Wollo fiirbt es in schwach essigsaurcm Badc, 
crschwertc u. unerseliwertc Seido aus dom W.- oder Sulfatbado, aus dem gebroehenen 
Seifenbado oder besser aus einem Bado mit 0,2 g Neosapol im Liter. Audi fiir das 
Farben von pflanzlioh oder m it C r gegerbtem Leder, von Papier, Federn u. Juto ist os 
geeignet. Eine Sohrift der Firm a behandelt das Fiirben von Ledern u. Pelzon, Karton 
zeigen sauro Farbstoffe fiir Wolle u. Resorvon fiir Baumwolle u. Wollo in Halbwoll- 
gowcben. — Migasol P J  der Ge s e l l s c h a f t  f u r  Ch e m is c h e  I n d u s t r ie  i n  B a s e l  
dient zum Undurchliissigmachen von Tcxtilion, es wird in wss. Lsgg. ohne weitero 
Zusatze angowondet. (Rev. gćn. Matieres colorantes Tointure, Impress. Blanchimont 
Apprets 37- 139—45. April 1933.) Su v e r n .

Georg Zerr, Fiinfzig Jahre deutsche Teerfarblackfdbrikation. Angaben iiber Neuc- 
rungen bei Fallbottichen, Filtrierapp., Trockenkammern, Zorklcincrungs- u. Sicht- 
maschinen, sowio iiber dio Entw. der Marronlacke, griinon, gelben, blauen Teerfarb- 
liicko. (Farbę u. Lack 1933. 196. 211—12. 223—24. 10/5.)' ScHEIFELE.

Hans Wagner, Die Verarbeitung der Pigmente zu Anstriehsloffen. Im  AnschluB an 
friiheren Bericht (C. 1931. I. 1835) gibt Vf. oinon Oberblick iiber dio patontierten 
Verff. der Pigmentvorbehandlung, der Pigmentdispergierung durch Emulgieren u. 
Disporgieren m it Phasenanderung, sowie der Herst. yon Sparanstrichcn, Schnelllack- 
prodd., Kombinationslacken u. Nitrocellulosebronzelacken. (Kolloid-Z. 63. 119—22. 
248—53. Mai 1933.) _ Sc h e i f e l e .

G. Aramer und H. H. Muller-Neugliick, tlber InnenanstrichmiUcl fiir Dampf-
kessel und ihre Priifung. Fiir Innonanstrich von Dampf kesseln finden Stcinkohlen- 
u. Braunkohlenteerdestillate, Mineralbldestillate, Leinólfarben u. Graphitemulsionen 
Vcrwondung. Nebon der chem. Unters. dieser Prodd. findet Priifung auf Trocken- 
fahigkeit, Ausgiebigkeit u. Haftfestigkeit statt. Dio Haftfestigkeit wird bestimmt 
durch den Dornbiegevers. u. den Abkochvers. im offenen GefiiB u. im Druckkessel. 
(Warnic 56. 195—99. 215—22. 8/4. 1933.) SCHEIFELE.

H. L. Matthijsen, Haltbarkeitsuntersuchungen mit Farben im Sclmelherwitlerungs-
tank. Yergleichende Vcrss. m it Blei- u. ZinkweiB auf Fe ergaben Dberlegenheit der 
ZinkweiBstandólfarbe, vielleiclit durch den Unterschied im Verhaltnis Pigment/Ol 
bedingt. Al-Standolfarbe ergab bessere Haltbarkeit ais Deckschiclit mit grauer u. 
gelbor BleiweiBfarbe, bedingt durch das Reflexionsvermogon der Al-Scheibchen, durch 
das ultraviolette u. andere Strahlen in der Wrkg. geschwiicht werden. Gelbe BleiweiB
farbe ist ais Deckschiclit bedeutend besser ais graue, wird aber schneller unanschnlich 
an Farbę u. Oberflache. Tank- u. Dachverss. stimmen durchweg gut iibercin. Mit 
CoMn-Soligen gekochtes Loinol liatte, vergliclien m it auf Pb-Mennige gekochten, keinen 
ungiinstigen EinfluB auf verschiedene Farben. (Verfkroniek 6. 127—34. 15/5. 
1933.) " . G r o s z f e l d .

H. C. Rhiem, Bestimmung des Zinksulfids in Lithopone. tJberfiihren des ZnS in
ZnO durch Gluhen. Berechnung aus der Gewichtsdifferenz. (Farben-Ztg. 38. 210.
1932.) WlI.BORN.

E. Becker, Bestimmung des Zinksulfids in Lithopone. Vf. wendet sich gegen die 
von R h ie m  (vorst. Ref.) angefiihrte Methode der t!berfuhrung des Zinksulfids in Zink- 
oxyd u. beschreibt dio in der Industrie allgcmein angewandto der Titration des Zinks 
m it Ferrocyankalium in ammoniakal. Lsg. (Farbon-Ztg. 38. 325. 17/12. 1932.) W il b .

Chemische Fabrik Pott & Co., Dresden, iibert. von: Robert Muller, Pirna- 
Copitz, Herslellung von Kondensationsprodukten aus guartaren Ammoniumbasen. Man 
erhitzt 100 Teile Trimethyhiaphthylammoniuinmethylsulfat (erhaltlich durch Behandeln 
von Naphtliylamin mit Dimothylsulfat) m it 100 Teilen Isopropylalkohol in Ggw. von 
300 Teilen konz. H2S04 auf 100°. Das entsteliende isopropyliertc Trimethylnaphthyl- 
ammoniumhydroxyd ist 1. in W. u. dient ais Netz-, Iieinigmigs- u. Emulgierungsmittel. 
(A. P. 1902 515 vom 25/11. 1929, ausg. 21/3. 1933. D. Prior. 27/11. 1928.) >to u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Zoltan Foldi, 
Budapest, C-Alkylierung und -Aralkylierung aromatischer Verbindu7igen. Ais Alky- 
lierungsmittel verwendet man Ester von aromat. Sulfonsauren. Z. B. entsteht bei 
mehrstd. Erhitzen von 200 Teilen Bzl. (I) u. 100 Teilen Toluolsulfonsaureathylesler auf 
300° ein Gemiseh von Athyl-, Didthyl- u. etwas Tridthylbcnzol, wahrend der Ester in 
Toluolsulfonsauro iibergeht. In  ahnlicher Weiso erhiilt man: aus m-Xylol u. Benzol- 
sulfonsaureallylester das l,3-Dime(hyl-4-allylbenzol neben yerharzten Bestandteilen; 
aus I u. Benzolsulfonsaurcbenzylcsler (II) 80°/o Diphenylmeihan u. 20% 1,4-Dibenzyl-
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benzol; iius m-Dinilrobenzol u. Toluolsulfonsdurebenzrjlester das l,3-Dinitro-5-bcnzyl- 
benzol (F. 183—185°); aus Phenol u. II 25—30% p-Benzylphenol u. 30—40%  o-Benzyl- 
phenol; aus Anisol u. II 80% p-Benzylanisol; aus Salicylsawremelhylester u. II den 
l-Oxy-4-benzylbenzol-2-carbonsauremethylester (F. 80°), der beim Verseifcn l-Oxy-4- 
benzylbenzol-2-carbonsaure (F. 136°) liefert; aus Zimtsaurealhylester u. II den a-Bcnzyl- 
zimtsduredlhylester (Kp. 120—170°), der beim Verseifen ct-Bcnzylzimlsaure (F. 157 bis 
158°) liefert, neben kohorsd. Dibcnzylzimtsdureaihylester; aus Naphthalm-l-sulfonsdure- 
butylester fiir sich die 4-Butylnaplitlialin-l-sulfonsdure; aus Naphthalin-2-sulfonsaurc u.
II dio 5-Benzyhxaplithalin-2-sulfonsdure. Letztere kann auch aus Naphthalin u. I I  u. 
anschlieBonde Sulfoniorung hergestellt werden. Die Naphthalinyerbb. dienen ais Nelz-, 
Reinigungs- u. Dispergierungsmittcl. (A. P. 1 897 795 vom 12/9. 1929, ausg. 14/2. 1933. 
Ungar. Prior. 19/9. 1928.) N o u v k l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Netz-, Reini
gungs- und Emulgierungsmitteln ais Hilfsmittcl fiir dio Textilindustrio u. verwandto 
Zweige durch Umsetzung der H 2SOj -Ester von Oxyalkylaminen, dio in der NH2-Gruppe 
wenigstens ein freics H-Atom besitzen, m it organ. Saurelialogeniden. — 95 Teilo Mono- 
dthanolaminschwefelsaureesler werden in 200 Teilen W. gol., u. 110 Teile einer 50%ig. 
NaOH, sowie 190 Teilo Stearinśdurechlorid werden langsam bei etwa 10° eingeriihrt. 
Dabei wird das Na-Salz des Stearinsdureoxydthylamidschwefelsdureesters der Formel 
Ct7HM-CO-NH—CH2-CH2—0 -S 0 3Na erhalten. In  einem anderen Beispiel wird der 
analoge H2S04-Estor m it Olsdurcchlorid hergestellt, oder es wird Olsaurechlorid m it dem 
Isopropanolaminschwefelsaureester umgesetzt. (E. P. 386 966 vom 25/6. 1931, ausg. 
•23/2.1933.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Stiisser, 
Koln-Deutz), Herstellung von Acetessigoxyaryliden m it freien OH-Gruppen im Arylid- 
rest, dad. gek., daB man solche aromat. Monoamine, dio freio OH-Gruppen enthalten, 
m it Acetessigcsler (I) in an sich bekannter Weise durch Erhitzen fiir sich oder in einem 
Lósungsm. zur Rk. bringt. —- Man kocht z. B. I  u. l-Amino-3-oxybenzol in Chlorbzl. 
unter Ruhren. Das Acelessig-3-oxyanilid, Krystalle aus verd. A., kuppelt m it Diazo- 
verbb. — Man kann auch ohno Lósungsm. 5 Stdn. am RiickfluB auf 150° erh itzen .— 
Weiter lassen sich erhalten: Acetessigsdure-7-oxy-2-aminonaphtlialid, bei 210° zers., — 
Acetessigsdure-5-oxy-l-aminonaphtJialid, zers. sich bei 173°. — Dio Verbb. sind Zwischen- 
prodd. fiir Azofarbsloffe. (Hierzu vgl. auch L im p a c i i;  C. 1931. II . 57.) (D. R. P. 
571 319 KI. 12o Tom 24/9. 1931, ausg. 27/2. 1933.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Hartmann 
und Friedrich Muth, Leverkuscn), Herstellung von Farblacken basiseher Farbsloffc, 
dad. gek., daB man zur Fiillung dieser Farbstoffo Schweflungsprodd. der Phenole, 
ilirer Homologcn u. Substitutionsprodd. verwendet, welcho ein oder mehrero Metallo 
der Schwofelammonium- odor Schwefelwasserstoffgruppo in komplexer Bindung en t
halten. — Hochmolckularo Schwcflungsprodd. der Phenole m it komplex gebundenen 
Metallen der Schwefelwasscrstoff- oder Schwofelammoniumgruppo werden z. B. or- 
halten durch Einw. von S oder S-Chloriden auf Phenole in Ggw. yon Salzen der ge- 
nannton Motallo in Lsg. oder in der Sehmelze. — Beispiel: 50 Gewichtsteile Schwerspat 
werden mit 100 Gewichtstoilen W. angoteigt. Darauf gibt man die Lsg. yon 10 Gewichts- 
teilen schwofelsaurcr Tonerde (18°/0 A120 3) in 100 Gewichtstoilen W. hinzu u. liiBt 
unter Ruhren bei ungefiihr 30° eino Lsg. von 5 Gowichtsteilcn cale. Soda in 50 Gewichts- 
tcilen W. langsam hinzuflicBon. Im  AnschluB daran laBt man gleichfalls untor Ruhren 
eine Lsg. von 11 Gowichtsteilcn kryst. BaCl2 in 100 Gewichtsteilen W. unter Ruhren 
hinzulaufen. Sodann lóst man in oinem anderen GefaB 2 Gewichtsteilo Neuyiktoria- 
blau B (ScHULTZ, Farbstofftabollon, 7. Auflagc, Nr. 822) in 400 Gewichtsteilen W. 
(sd.) u. gibt die Lsg. zu dom obon boschriebonen Substrat hinzu. In einem gesonderten 
GefaB stellt man oine 10%ig. wss. Lsg. her aus 1,4 Gewichtstoilen der komplexen Zinn- 
phenolschwefelverb., hergestellt durch Vorschmelzen eines Phenolschwefelkondensations- 
prod., dargestellt naeh D. R. P. 400242 m it Phenol in Ggw. von Zinnchlorur nach 
Beispiel 2 des E. P. 370458 1: 20 gel. Diese Lsg. laBt man unter Ruhren langsam zu 
dem Gomisch yon Substrat u. Farbstofflsg. hinzuflieBen, wodurch der Farbstoff aus- 
gefallt wird. (D. R. P. 574 675 KI. 22f yom 2/12. 1931, ausg. 19/4. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Eisenozyd- 
farben aus Fe-Salzlsgg., welcho durch Auslaugen von sulfatisierend oder chlorierend 
gerdsteten Abbranden gewonnen werden u. neben Fe noch andero Schwermetalle, 
dereń Hydroxydo in dem pn-Bereich von 4,0—10,5 gefallt werden, u. yielfach auch
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Alkalisalzc enthalten, durch Fallung m it alkal. reagierenden Stoffen, dad. gek., daB 
dio Ausfallung des Fc in Ggw. von Alkalisalzen, gegebcnenfalls bei Fehlcn derselben 
unter Zusatz von Alkalisalzen, bei einem Sauregeh. von nicht unter 1 g H 2SO., im Litor 
u. bei Tempp. von zweckmaBig iiber 50° vorgenommen wird, worauf die Fajlungs- 
prodd. in an sich bekannter Weise abgetrennt u. in Pigmente ubergefuhrt werden. 
(D .R . P. 575 411 KI. 22f vom 5/5. 1928, ausg. 27/4. 1933.) D r e w s .

Felix Singer, Berlin-Charlottenburg, Herstellung gelber Erdfarben, dad. gek., daB 
ein gemeinsam niedergeschlagenes Gemisch von A120 3 u. Cr-Oxyd oder ihrer Vcrbb. 
m it farblosen Erdalkaliverbb. gegliiht wird. (D. R. P. 575 537 KI. 22f vom 25/4. 
1926, ausg. 28/4. 1933.) D r e w s .

Jones-Dabney Co., iibert. von: Frank M. Crystler, U .S . A., Verfahren zur 
Herstellung von gldnzenden Oberzugen auf insbesondere Automobilteilen. Zunachsfc 
werden dio ublichcn Grundierungen aufgebracht u. getrocknet. Zuletzt kommt eine 
Deekschicht, dio in der Hauptsache aus solchen Kunstharzen besteht, welche boi 
hoherer Temp. erweichen u. schlieBlich geliartet werden. Beispiel: 1,82% Nitrocellulose; 
23,27°/o Glyptal-Leinolsiiureliarz; 74% Losungsm. u. 0,91°/o RuB. Diese Deckschicht 
wird nach dem Trocknen kurz m it Sandpapicr geschliffen u. dann bei 160—250° F  bis 
zum Erweichen 1/«—3 Stdn. erhitzt. Es entsteht eine hochglanzcnde Oberflacho. 
(A. P. 1904 417 Toni 21/10. 1931, ausg. 8/4. 1933.) B r a u n s .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
Ernst Schlenker, Kunstharze aus Olycerin und mclirbasisclien Sauren. (Vgl. C. 1933.

I. 1528.) Ubersicht. (Kunststoffo 23. 53—55. 73—78. April 1933.) H. SCHMIDT.
— , Untcrsuchungen iiber die Spritzfdhigkeit der Kunstharzmassen. Das Pressen von 

Kunstharzen in Spritzformen bietot mancho techn. Vorteile. Uber dio Spitzformen, 
Hartezeit, das Verhaltnis von ProBdruck zur Temp. u. Diiscnquerschnitt der Formen 
werden Angabcn gemacht. (Piast. Massen Wiss. Techn. 2. 164—65. 184—87.
1932.) " H. S c h m id t .

G. Payras, Das Aufplatzcn der Gcgenstdndc. aus Hamstoff harzen und die Miltcl zu
dessen Verhiitung. Wahrend oder nach der Hiirtung tr it t  eino Aufspaltung der Massen 
durch Wassor- u. Formaldehyddampf ein, dio durch anwesende Saurcresto entstchon. 
Nach angegebenen Verff. erfolgt dio Kondensation ohno Sauren bzw. dio Entfemung 
der Sauren nach der Kondensation. (Rev. gen. Matićrcs piast. 9. 79. Febr.
1933.) H. S c h m id t . 

W. C. Wilson, Nitrocellulose und die Herstellung von Nitrolacken. Geschichtliches.
Kollodium u. Celluloid. Herst. u. Eigg. der Nitrowolle. Entw. der Nitrolacke. (Chemical 
Buli. 20. 115— 18. Mai 1933.) ' W il b o r n .

— , Herstellung und Anwendung der Asplialtlacke. Eigg. der Asphaltc. Zur Kom- 
bination von Harzen, besonders Albertole u. Dammar, geeignet. Verh. der Losungsmm. 
Anwendung: Rostsehutz-, saurefeste, Chassis-, hitzebestandige, schmierolbestiindige 
Japanlacke. Stcinkohlenpechlacke. Asphaltlackfarben. (Rev. Produits chim. Aetual. 
sci. reun. 36. 193—98. 15/4. 1933.) W il b o r n .

A. H. Sabin, Ein Beispiel fiir  lanye Lcbensdauer eines Emaillelackuberzuges
au f Wasserleitumjsrohren. Fiir einen Teil der stadt. Wasscrleitung von Pittsburgh 
wurden im Jahre 1895 Stahlróhren m it Lackiiberzug verwendet. Dieser wurde durch 
Eintauehen der Róhren in eino Lsg. von Gilsonit in Leinol (50—55%  Leinól) u. 2-std. 
Erhitzen der Rohren bei 205° hergestellt. Dio Leitung ist in guter Verfassung n . diirfto 
noch 30 Jahre ihren Dionst tun. (Proc. Amer. Soo. Test. Mater. 32. P art II. 666—69.
1932. New York, Nat. Lead Co.) Sk a l ik s .

B. Gruber, Welches Weichhallungsmittel und fiir was'! Uberblick uber die vor-
schiedencn techn. Weichmachungsmittel u. ihre Eigg. (Chem. Markets 32. 237—39. 
Miirz 1933.) _ . SCHEIFELE.

A. J. Gibson, Plastische Massen. Schellack und Naturharzarten. Uber dereń Eigg. 
u. Verwendung. (Oil Colour Trades J .  83. 1062—64. 21/4. 1933.) H. S c h m id t .

Kausch, Tabelle der Warenzeiclien, Fabrikzeichen, Handelśbczeichnungcn und der- 
gleiclien fiir plastische Massen und aus solchen hcrgestellte Produkte. (Kunststoffe 22. 
207—10. 222—24. 254—57. 23. 107—08. Mai 1933.) H. S c h m id t .

Otto Merz, Zylinderdurchmesser der Kugelfallviscosimełer. Verss. m it Nitrocellu- 
loselsgg. nach der Wasag-Kugelfallmethode im Yiscositatsbereich von 80,120 u. 240 Sek., 
wobei die Fallzeit der Kugeln in yerschiedenem Abstand von der Glaswandung be-
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stimmt wurde, ergaben, daB der EinfluB der Wandadhasion z w ar m it steigender Vis- 
cositiit zunimmt, aber doeli so gering ist, daB man bei Fallzeiten von 80—-120 Sok. 
Zylinderdurclimcsser unter 30 mm, z. B. m it 22 mm yorwenden u. damit an Vcrsuchs- 
material sparcn kann. (Farbę u. Lack 1933. 201—02. 26/4.) SCHEIFELE.

Jakob Oster, Apparat zur Bestimmung der VerdUnńungs- und LosurgsrniUcl in
Ol- und Lackfarben. Kochkolbcn m it aufgesetztem RuckfluBkuhler, aus dcm das 
Kondensat (W. +  Losungsm.) in ein graduiertes U-Rohr flieBt, in dem der Losungsgch. 
abgeleson wird. (Farben-Ztg. 38. 210. 1932.) WlLBORN.

Louis Blumer, Zwickau i. Sa., Verfaliren zur Herstellung harzartiger Produkte 
durch in bekannter Weise durch Erhitzen yorzunehmende Yeresterung Yon Mischungen 
aus Naturharzen u. geeigneten organ. Sauren, insbesondere Fettsauren, mit mchr- 
wertigen Alkoholen oder dereń D eriw ., dad. gek., daB man solclie Mischungen Yer
wendet, die beim Erhitzen von fossilen u. rezent fossilen Naturharzen m it geeigneten 
organ. Sauren, insbesondere Fettsauren, event. unter Druck bzw. bei Ggw. von Dis- 
pergierungsmitteln zweckmiiBig in indifferenter Atmospharc erhalten werden. Evcnt. 
werden Ole bzw. rezente Hnrze bzw. Gemische dieser Stoffe anteilweise m it Yerwandt.
— 200 Teile Kongokopal werden m it 200 Teilen Leindlfettsdurcgemisch in C 02-Atmosphare 
unter Druck auf etwa 300° erhitzt. Sobald nach einigen Stdn. eine vollkommene Lsg. 
erfolgt ist, wird m it 25 Teilen Glycerin bei 200° verestert u. man orhii.lt ein Prod. m it 
der SZ. 10. Das Endprod. ist ziihfl. u. laBt sich m it Bzn. ohne weiteres zu einem streich- 
fertigen Lack verd. In  einem anderen Beispiel wird Kongokopal m it techn. Olsaure 
erhitzt u. m it Glycerin nachverestert — oder 100 Teile Bernstein werden m it 20 Teilen 
Kolophoniuin, 100 Teilen Erdnufiólfettsaurc u. 50 Teilen Leinól erhitzt u. m it 20 Teilen 
Glykol naciiYerestcrt. Die Prodd. eignen sich zur Herst. von Holzollacken oder Yon 
Lacken auf der Grundlage von Cclluloseestern bzw. -athern ais Zusatzstoffe. (D. R. P. 
575199 KI. 12o vom 20/8. 1929, ausg. 25/4. 1933.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M.), Herstellung von Konden- 
sationsprodukten. (Nachtrag zu D. R. P. 551 968; C. 1932. II. 1530.) Man kann s ta tt 
des Polyvinylalkohols auch andere Alkohole m it mindestens 6 C m it cycl. Kctoncn 
urnsetzen. Solche Alkohole sind Polyglycerine, Zucker (Traubenzucker, Mono-, Di- u. 
Polysaecharide), Starkę, Dextrin, Cellulose u. ihre Abbau-, Hydrierungs- u. Alkylierungs- 
prodd., Sorbit, Mannit. Man kann aueh von den Estern dieser Alkohole ausgehen, 
sofern man fiir intermediare Alkoholbldg. sorgt. — 50 Gewiohtsteile Rohrzuckermehl, 
150 Mcthylcyclohexanon u. 20 konz. H 2SO., werden 6 Stdn. kraftig geseliuttelt. Der 
gelbe Sirup m it der 5-fachen Alkoholmenge Yerd., m it NH3 neutralisiert, abfiltriert. 
Im Vakuum hinterbleibt beim Einengen eine gelb gefarbte, ziihe M. — 120 Gewichts- 
teile Dimethoxytrioxyhexan (aus Methylccllulose durch Hydrierung), 400 p-Chlorcyclo- 
hcxanon, 50 konz. H 2S 04 werden 4—5 Stdn. bei gewohnlicher Temp. geschiittelt, mit 
Bzl. verd., mehrfaeh m it W. ausgeriihrt, uber Na2C03 getrocknet, F iltra t eingeengt 
u. liberschussiges Cyelohexanon im Vakuum abdest. Gelbliche, glasartige M. (Oe. P. 
131 611 vom 12/12. 1931, ausg. 10/2. 1933. D. Priorr. 4/3. 1931 u. 27/12. 1930.) P an k .

Consortiuin fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Munchen, Her
stellung von Mischungen aus Polyvinylverbindungen wie Pólyvinylester, -acetale, Poly- 
acryls&ure u. dereń Ester, Polystyrol u. dereń D eriw . sowie Mischungen. Man vcr- 
mischt sie m it Cellulose oder ahnlichen Substanzen m it faserfórmiger Struktur wie 
Natur- u. Kunstwolle, Natur- u. Kunstseide, Holzspiinen oder Polyvinylalkohol. Der 
Mischung kónnen weitere Stoffe wie Weichmacher, Pigmente, ZnO, RuB, Asbest, 
Stearin, Baryt, Schiefermehl, Caput mortuum, Farbstoffe, Natur- u. Kunstharze wie 
Aldchydharze, Gummilack, Celluloseester wie Nitrocellulose zugesetzt werden. Man 
kann die Zusatzstoffe in die Lsgg. der PolyYinylverbb. einmischen u. sie auf Lacke 
Ycrarbeiten oder die M. durch Zusatz von W. fiillen u. auf Formkorpcr verpressen. 
Spritzmasscn, elektr. Artikel, Grammophonplatten evtl. m it Zwischenschichten konnen 
liiermit hergestellt werden. — Man mischt 25 (Teile) Papier m it 85 des Acetals aus 
Polyvinylalkohol u. HCHO in Methylenchlorid u. gibt hierzu 60 Aldehydharz, 50 Baryt 
u. 3 RuB. — Man mischt 50 Papier m it 500 einer 20%ig. Lsg. von Polyacrylsiiure- 
methylester in Essigester. (F. P. 741 924 vom 26/8. 1932, ausg. 23/2. 1933.) P a n k ó w .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Herstelluiig von Vinyllmrzen. 
Man polymerisiert die Vinylverbb., insbesondere Vinylchlorid u. Vinylacetat, bei einer 
Temp. unter 60°, Yorzugsweise bei 40°, in Ggw. eines Verdunnungsmittels, dessen 
Lósungskraft beziiglich des Polymerisats nicht gróBer ais die von Toluol ist. Solche
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Verdunnungsmittel sind Methanol, Athanol, Pentan, Hexan, Vinylhalogenidc, Toluol 
Xylol, Athyl-, Biltylacetat, Athylenchlorid, Propylenchlorid, Tetrachloracetylen, Chlor- 
benzol ii. Aceton. — Man erhitzt 260 (kg) Vinylchlorid, 65 Vinylacetat, 325 Methanol,
1,62 Benzoylperoxyd im Bleiautoklayen unter Riihren 60 Stdn. bei 40° u. crhiilt ein 
weiBes voluminóses im Methanol suspendiertes Pulyer, das zu 90% in Toluol unl. ist. 
Verwendung fur t)berzugo u. ais Formmasse. (F. P. 741657 vom 31/8. 1932, ausg. 
17/2. 1933. A. Prior. 25/9. 1931.) P a n k ó w .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: Edmond Frank 
Fiedler, Adams, V. St. A., Hcrstellung von Phcnolformaldehydliarzen. Man kondensiert
5,5 kg Phcnol u. 4,5 kg 36—38%ig. C Il.fi in Ggw. von 54 g Ca(OH)2, neutralisiert m it 
45 ccm H,SO,i (D. 1,84), entwassert im Yakuum u. tragfc in das Harz l° /0 (54 g) Montan- 
wachs ein. Nach Zugabe von 5%  CaO u. 10°/o Hexamethylentctramin wird die M. ge- 
mahlen u. auf PrcfSmischungcn yerarbcitet. (E. P. 387 932 voin 26/7. 1932, ausg. 9/3. 
1933. A. Prior. 27/7. 1931.) N o u v e l .

Israel Rosenblum, V. St. A., Hcrstcllung von dlldslichen Phcnolformaldehydliarzen. 
Phenole {Phcnol, Kresol, Amylplienol, Resorcin, Naphthol, Diplienyloxyd) werden m it 
CII „O in Ggw. eines Terpenalkohols (Terpineol, Borneol, Dipcntan), gegebenenfalls bei 
glcichzeitiger Anwesenheit von Zn- oder Ca-Oxyd, -Hydroxyd, -Carbonat, -Acetat, 
-Oleat, -Stearat, -Palmitat, -Benzoat oder -Abietinat, kondensiert. Nach dem Ent- 
wiissern konnen dem Harz natiirliche Harze oder dereń Ester zugesetzt werden. Die er- 
haltenen Prodd. sind 1. in fet ten Olcn. (F. P. 738 444 vom 17/5. 1932, ausg. 26/12. 1932. 
A. Prior. 18/5. 1931.) N o u v e l .

Soc. Nobel Franęaise, Frankreich, Herstcllung von Phe.nolharnsiofformaldehyd- 
harzen. Phcnol wird m it uberschiissigem CI1X> stark  alkal. kondensiert, worauf m it 
oiner Saure (Ameisen-, Essig-, Mileh-, Phthal-, Salicyl-, Benzoe- oder Salzsiiure) an- 
gesauort wird (vgl. F. P. 653 354; C. 1929. II. 498 u. F. P. 709 553; C. 1931. II. 2940). 
Zu dem erhaltenen Sol gibt man eine Lsg. von Harnsloff oder Thioharnstoff in CH,,0 u. 
dest. unter Zusatz von Glykol oder Glycerin. Jo nach dem Grade der Entwśisserung 
crhiilt man Harzc, die beim Harten weiBe oder durchsichtige u. farblose, lichtbestandige 
Prodd. liefern. (F. P. 740 250 vom 22/10. 1931, ausg. 23/1. 1933.) N o u v e l .

Soc. Nobel Franęaise, Frankreich, Hcrstellung von Phenolhamstofformaldehyd- 
luirzcn. Phcnol wird m it ubcrschiissigom C II/)  in Ggw. einer starken Saure (H2SO,|, 
H 3PO.,, HC1, H2S03 oder Oxalsaure) kondensiert. Dann fiigt man eine starko Base 
(NaOH oder KOH) u. eine schwacho Saure (Ameisen-, Essig-, Phthal-, Salicyl-, Benzoe- 
oder Milchsaure) in solcher Jlenge zu, daB ein pn von 6—7 erreicht wird. Zu dem Sol 
gibt man eine Lsg. yon H am stoff u. etwas Thioharnstoff in CH,0 u. dest. Es ■werden 
Harzc erhalten, dio beim H arten, je nach dem Grade der Entwiisserung, weiBo oder 
durchsichtige u. farblose, lichtbestandige Prodd. ergeben. (F. P. 740 251 vom 22/10.

Max Landecker, Barmen, Prej5pulver aus Harnsloff-Formaldehydharzen, dad. 
gek., daB sio mindestens einen Gcsamtgeh. von 5%  W. besitzen, in jedcm Falle aber 
noch pulyrig sind. Zur Hcrst. solcher PreBpulver trocknct man dio Kondensations- 
prodd. bis zum gowiinschten Wassergeh., oder man setzt den trockenon Massen W. 
oder krystallwasserhaltige Salze zu, dio in der Hitzo W. abspalten. Solche PreBpulver 
lassen sich im Gegonsatz zu den wasserfreien Pulvern ausgozeichnet, ahnlich den m it 
W. plastifizierten EiweiBstoffen verpressen. (A .P . 1904 243 vom 11/7. 1929, ausg. 
18/4. 1933. D. Prior. 29/5. 1928.) Sa k r ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Siegfried KieB- 
kalt und Hans Stock, Frankfurt a. M.-Hóchst), Vcrfaliren zur Herstcllung von Roliren 
und Formstueken aus hdrtbarem Kunstharz u. weitmaschigen Geweben, die mit dem Kunst- 
harz getrankt u. auf einen Dorn gewickelt werden, 1. dad. gek., daB zwischen die Gewebe- 
lagen Zwischenlagen aus saugfiihigen Papierstreifen gewickelt werden. — 2. dad. gek., 
daB dic Gowcbebinden gleichzeitig m it saugfahigen Papierstreifen aufgebracht werden, 
gegebenenfalls derart, daB durchgehende u. sich iibcrdeckende Tragschichten u. sich 
uberdeckende Dichtschichten entstehen. — 3. dad. gek., daB die Papierstreifen bereits 
vor dem Wickeln m it den Gewebestreifen verbunden werden. — Bei diesen Rohren 
bilden die Papierschichten die eigentliche Dichtschicht, wahrend die Gewebebinden 
die Tragsohieht darstellen. (D. R. P. 576 090 KI. 39 a yom 7/6. 1931, ausg. 6/5.

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: William Henry Moss,
Cumberland, V. St. A., Lacke, Filmc wid plastische Massen aus Cellulosederivaten, gek.

1931, ausg. 24/1. 1933.) N o u y e l .

1933.) Sa r r e .
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durch den Zusatz von bis zu 50% eines Kondensationsprod. bzw. Kunstharzes der 
Milchsdure (F. 30—35°) in Form von Lsg. in Aceton, A. o. dgl. neben Weichmachungs- 
mitteln, Farb- u. Fullstoffen u. Naturharzcn. (A. P. 1849108 vom 12/5. 1928, ausg. 
15/3. 1932.) E n g e r o f f .

0 ’Brien Varnish Co., iibert. von: Floyd M. Reece, South Bend,.Indiana, Her
stellung eines niclittrochienden óles und eines Lackes daraus. Chines. Holzol wird kurze 
Zeit auf 625° F  erhitzt, indom es dureli eine Heizschlange raseh hindurebgeleitet wird. 
Die Temp. kann bis auf 700—750° F  gestcigert werden. Zur Herst. des Lackes werden 
z. B. benutzt 5%  Nitrocellulose, 20% A., 20% Bzl., 40% Butylaeetat, 10% Butyl- 
alkohol, 4%  Athylacetat u. 1%  nicht trockncndcs chines. Holzol. In  einem anderen 
Beispiel wird Kopalharz oder Alkydharz ais Zusatzstoff yerwendet. (A. P. 1903 656 
vom 2G/11. 1930, ausg. 11/4. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Economy Fuse and Mfg. Co., iibert. von: Oscar A. Cherry und Franz Knrath, 
Chicago, V. St. A., Herstellung von Weichmachungsmitteln. Hierzu vgl. das Ref. iiber 
A. P. 1 800 815 (C. 1931. II. 1064). Nachzutragen ist, daB an Stello von Słearinsdure 
auch Bemsleinsaure, Benzoesdure, Olsaure, Abietinsaure oder Gemische dieser Sauren, 
u. an Stelle von Anilin  aueh Toluidin, Naphthylamin oder m-Phenylendiamin m it 
Furfurol oder ClhO, zweckmaBig in Ggw. einer Mineralsaure, kondensiert werden 
konnen. Die Prodd. werden m it Phenolformaldehydharzen verpreBt. (A. P. 1896 069 
vom 30/3. 1928, ausg. 7/2. 1933.) N o u v e l .

XII. Kautschuk, Guttapercha. Balata.
P. A. Davis, Giflige Substanzen in der G-ummiinduslrie. Teil 3—24. (2. vgl. 

C. 1930. I. 1016.) (Rubber Age [New York] 25. 611—12. 26. 83. 13 Sciten bis 658. 
27- 145. 10 Seiten bis 594. 28. 27. 10 Seiten bis 514. 29. 77. 6 Seiten bis 462. 30. 171. 
3 Seiten bis 313. 1932.) P f l u c k e .

Rudolf Ditmar, Schwefelfreie Hamstoffe und schwefelfreie Guanidine ais Vulkani- 
sationsbeschleuniger des Kautschuks und Theorien hieriiber. Patentubersicht. (Kolloid-Z. 
62- 117—21. 245—48. 1933. Graz, Kautschuklab.) G u r ia n .

Naugatuck Chemical Co., iibert. von: Albert William Holmberg und Philip 
Edmund Rice, Naugatuck, Verdicken von Kautschukmilch durch Zusatz eines kolloidalen 
Sulfids wie ZnS u. fixem Alkali wie NaOH, evtl. unter weiterem Zusatz von etwas 
Seife u. Leim. Zu starko Verdickung u. evtl. Schaumbldg. kann durch Zusatz von 
B(OH)3 rtickgangig gemacht werden. (E. P. 388 692 vom 22/9. 1932, ausg. 23/3. 1933. 
A. Prior. 8/10. 1931.) P a n k ó w .

Soc. Italiana Pirelli und Giuseppe Venosta, Mailand, Behandeln von Kautschuk
milch mit Ozon. 0 3 wird mit einem Gas oder Luft verd. durch die Kautschukmilch 
geleitet (bei ca. 15—40°), die so behandelte Kautschukmilch bleibt einige Zeit (3—60 
Stdn.) bei gewohnlicher Temp. stehen u. wird danach zweckmaBig m it einem Reduktions- 
mittel (Sulfit, Bisulfit, Hydrosulfit, Sulfoxylat-, Rongalit) behandelt u. in bekannter 
Weise verarbeitet. Man erhalt ein Koagulat von weicher Beschaffenheit. Eine Be- 
handlung m it 30—50 mg 0 3 pro 1 gewohnlicher Kautschukmilch entspricht % -std. 
Walzen von Rohkautschuk. Vermeidung des Zusatzes von Weichmachern. Vornahme 
der 0 3-Behandlung auf der Plantage u. Versand des so behandelten Kautschuks. 
(E. P. 388 923 vom 9/2. 1932, ausg. 30/3. 1933.) P a n k ó w .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New Jersey, Vulkanisieren von Kautschuk 
unter Verwendung von Mercaptothiazolbeschleunigern wie Mereaptobenzothiazol, 
Nitromercaptobenzothiazol, Rk.- oder Additionsprodd. von Mereaptobenzothiazol m it 
Aminen wie Diphenylguanidin oder dem Benzylhexamethylentetraminmercaptobenzo- 
thiazol. Man vulkanisiert in Ggw. geringer Mengen substituierter Benzoesauren wie 
Salicyl-, o-Chlorbenzoe-, o-Toluol- oder Anthranilsiiure oder dereń Salzen wie die Ferro-, 
Ca-, Cd-, Mg-, Ba-, Pb-, Al- oder Zn-Salicylatc. Die entsprechenden m- oder p-sub- 
stituierten Sauren sind weniger wirksam. Verliinderung der Anyulkanisation. (E. P. 
389139 vom 11/9. 1931, ausg. 6/4. 1933. A. Prior. 15/9. 1930.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., iibert. von: Clayton Olin North, Akron, 
V. St. A., Herstellung von AmiTialdehydkondensationsproduklcn. M an erhitzt 1 Mol. 
Anilin  (I )  u. 1,5 Moll. Butyraldehyd ( I I ) ,  wobei man fiir Entfernung des W. Sorge triigt. 
Nach Beendigung der Kondensation erhitzt man noch 2—3 Stdn. auf 145° u. trocknet 
im Vakuum. Das erhaltene Prod. ist eine gelbliche FI. Man kann auf 1 Mol. I  auch 2 oder
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3 Moll. II  yerwenden. In  letzterem Falle erhitzt man nach Beendigung der Konden- 
sation etwa 20 Stdn. auf 80— 100°. An Stello von I  kónnen Toluidin, X ylidin  oder 
p-Amimcymol, an Stello von II kann a-Athyl-p-propylacrolein benutzt werden. Die 
Prodd. dienen ais Vulkanisationsbeschlcuniger. (A. P. 1 897 210 vom 29/3. 1926, ausg. 
14/2. 1933.) N o u v e l .

Naugatuck Chemical Co., V. St. A., Herstdlung von Aminketonkondensations- 
produkten. Die Kondensation der im A. P. 1 807 355 (C. 1931. II. 1774) genannten 
sekundiircn Aminę u. ICetone, insbcsondere von Phenyl-fS-naplithylamin u. Aceton, 
erfolgt durch vielstd. Erhitzen in Ggw. von H J. Nach Bcendigung der Rk. wird dest. 
u. der Ruekstand gepulvert. Das erhaltene Prod. dient ais AUerungsschulzmittel fiir 
Kautschuk. (F. P. 737193 vom 14/5. 1932, ausg. 8/12. 1932. A. Prior. 16/5.
1931.) N0UVEL.

Soc. Belge du Caoutchouc Mousse, Briissel, Verfahren zur Herstellung von Oegen- 
standen aus pprosem Weich- und Hartlcautschuk mit geschlossenen Zellen durch Vulkatii- 
sieren der Rohmischung in Ggw. von hochgespanntem Gas, dad. gek., daB die erhitzte 
Mischung vor der Fertigvulkanisation aus den Formen genommen, expandieren gelassen 
u. darauf in endgiiltigen Formen fertig vulkanisiert wird. Der Gasdruck in den Zellen 
ist dann gleich dcm Atmospharondruck. (D. R. P. 575 440 Ivl. 39 b vom 8/7. 1931, 
ausg. 28/4. 1933.) P a n k ó w .

E. Klibler & Co. G. m. b. H., Berlin-Rcinickendorf, Verfahren zur Herstellung 
rauJier Kautschukplatten durch Walzen, dad. gek., daB ein durch Anvulkanisation ziili 
gemachter Kautschuk gewalzt wird, wobei man dem Kautschuk Altkautsehuk, Baum- 
wollfasern, Borstcn, Biinsstein, Schleifpulver zusetzen u. die Aimilkanisation auch 
auf der Walzo durchfiihren kann. Gleitsicherer Kautsclmk fiir Schuhwerk, Reifen, 
Matten, Belage, Schreibunterlagen, FuBabstreifcr. (D. R. P. 575 713 KI. 39 b vom 
29/9. 1931, ausg. 3/5. 1933.) P a n k ó w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, tibert. von: William S. Calcott, 
Penns Grove, Frederick B. Downing, Carneys Point, und Donald H. Powers, Penns 
Grove, Kaułschukartige Polymerisate aus Dienen wic Butadien, Isopren, Mctliylisopren,
1,4-Dimethylbuladien, Cyclopentadien, Methyl- oder Mcthylcncyclopentadien, Vinyl- 
acetylen, Diuinylacetylen u. den Hydrierungsprodd. dor beiden letzten Substanzen. 
Man polymerisiert die Monomeren oder Halbpolymerisate in wss. Emulsion (Zusatz 
von Schutzkoll., evtl. Alterungsschutz- u. Vulkanisationsmitteln) u. gibt vor, wahrend 
oder nach der Polymerisation zu der Emulsion ein Harz wie Kautschuk- oder Guayule- 
harz, Kautsehukmilch oder Kautschukmilchserum. — Man gibt zu einer Emulsion 
aus 100 (Teilen) Divinylacetylen, 200 W., 2 Na-Naphthenat u. 1 Gelatine 1 Guayule- 
liarz in wss. Suspension, liiBt 7 Tage bei 25° polymorisieren, gibt 1 Kautschukmilch, 
2/10 Hydrochinon zu u. koaguliert bei pu =  4 m it 2°/0ig. CH3C02H. — Man erhiilt 
piast, kautschukartige Massen, die in bekannter Weise gefullt u. k. oder w. vulkanisiert 
werden konnen. (A. P. 1903 500 vom 12/8. 1927, ausg. 11/4. 1933. E. P. 389109 
vom 30/5. 1931, ausg. 6/4. 1933.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Hans Lecher und 
Albert Koch, Polymerisation ton Butadienkohlenwasserstoffen. Das zur Polymerisation 
nach dem Emulsionsverf. bestimmte Gemisch von 1,3-Butadien, Isopren u. 2,3-Di- 
methylbutadien-(l,3) wird emulgiert, indem man es vor der Polymerisation durch engo 
Offnungen preBt. (Can. P. 294 516 vom 9/3. 1929, ausg. 5/11. 1929.) D e r s i n .

Willy Stoli, Berlin-Charlottenburg, Selbstdichtender Schlauch, insbesondere fiir 
Radreifen von Fahrriidern, Kraftwagen u. dgl., bei dem Weiehmachungsmittel, wie 
Harzol u. Chemikalien, wie ZnO, der Kautschukm ischung beigemengt sind, dad. gek., 
daB die Sehlauchwandung auBen u. innen yulkanisiert ist, m it allmahlichem tlbergang 
nach der unvulkanisierten Sehlauchwandinitte. S u. Vulkanisationsbeschleunigcr 
konnen zweeks Herst. der Schlauche yon auBen auf die auBere u. innere Schlaueh- 
wandung aufgebracht werden. — Z. B. knetet man Rohkautschuk m it einem Zusatz 
von 25% Harzol u. 2%  ZnO auf Walzen bis zur gewiinschtcn Konsistenz, formt dio 
M. zum Schlauch, streut auBen eine stark beschleunigende, innen eine schwach be- 
schleunigende Sehicht aus S auf u. vulkanisiert den ganzen Schlauch. (Oe. P. 132106 
vom 29/4. 1932, ausg. 10/3. 1933. D. Prior. 2/12. 1931.) Sa r r e .

Leon Sylvain Max Lejeune und Jean Etienne Charles Bongrand, Frankreich, 
Herstellung von Dichtungen aus Faserstoffen, die durchgehend m it Kautschuk impragniert 
sind. Gewebe odor Fasermatten, die man durchgehend mit Kautschuklsg. oder -milch 
impragniert hat, werden durch weiteres Impragnieren m it Kautschukmilch, Aufbringen
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von Kautschukplatten u. ovtl. Einlegen v. Metallnetzen zu dor erfordorlichcn GroBo 
aufgebaut u. in For men vulkanisiert. (F. P. 742 086 vom 27/11. 1931, ausg. 27/2. 
1933.) P a n k ó w .

Paul Meyersberg und Georg Wolf, Tsckcchoslowakei, Leder/asem enthąltende 
Kautschukmischung. Lederstiickchen, die evtl. vorker m it Alkali behandolt sind, werden 
m it Kautschukdispersionen (Revertex, auch yulkanisierten) im pragniertu. auf derWalze 
bei wenigstens 100° gewalzt, bis die im Leder vorhandene Feuchtigkeit entwichen ist 
u. gleiclizcitig unter Zerfaserung des Leders eine Durchdringung desselbcn m it Kautschuk 
crfolgt ist. Die Mischung kann nach Formgebung yulkanisicrt u. fiir FuBbSdon, Be- 
kloidungen u. a. verwendct, lackiert, gewaclist u. poliert werden. AuBer den iibliehen 
Fuli- u. Vulkanisiermitteln konnen aueh Geruchstoffe, die den Ledergeruch yerstarken, 
zugesetzt werden. (F. P. 742295 vom 7/9. 1932, ausg. 3/3. 1933.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co. Ltd., Guemsey, und 
Walter George Gorham, Birmingham, Herstellung von Polstermaterial aus Kautschuk. 
Man bringt auf Blócke oder P latten aus porósem oder Zellkautsehuk (z. B. aus Kautschuk 
milchschaum) RoBhaar auf, das m it wss. Kautschukdispersion oder einer Kautschuklsg. 
iiberzogen ist. — Man gieBt Kautschukmilchschaum in ein Gefafl u. yerteilt yor Vcr- 
festigung des Sehaumes auf dessen Oberflache RoBhaar. Nach der Verfestigung yer- 
te ilt man mehr H aar auf dieser RoBhaarlage u. spriiht dabei Kautschukmilch oder 
-lsg. auf. Nachdem die gewiinsehte Form erreicht ist, wird yulkanisicrt. (E. P. 389 487 
vom 15/9. 1931, ausg. 13/4. 1933.) P a n k ó w .

Theodore G. Sullivan, New Jersey, Farben von Kautschuhnischungcn. Eine wss. 
Farbstoff- u. eine Kautschukdispersion werden durch NaBmahlung fein yerteilt u. 
getrocknet. Oder man mischt ein Farbstoffzwischenprod., wio Viktoriablaubase, mit 
Kautschuk u. obonso ein Komplementarprod., wie Phosphorwolframsiiure. Beim Ver- 
mischen der beiden Ansiitze entsteht der Farbstoff in dor Kautschukmischung. Diese 
Farbstoff enthaltenden Kautschukmischungen yorwendet man ais Stammischungen. 
(A. P. 1903 578 vom 26/3. 1931, ausg. 11/4. 1933.) P a n k ó w .

Dewey and Almy Chemical Ćo., iibert. von: Stephen Barton Neiley, Massachu
setts, Farben von Kautschukfascrmassen. Man farbt die Fasern u. den Kautschuk ge- 
trennt im gleichen Ton, mischt sie, formt u. yulkanisiert. Entsprechend kann man 
Kautschukdispersionen yerarbciten. (E. P. 389 452 vom 11/6. 1931, ausg. 13/4. 1933. 
A. Prior. 25/9. 1930.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co. Ltd., Guemsey, Douglas 
Frank Twiss und Edward Arthur Murphy, Birmingham, Verzieren ton Kautschuk- 
gegensłanden. Um Muster auf Kautschukoborflachen auf anderen Kautschukgegen- 
stiinden, wie z. B. Handschuhcn, stets gleichmaBig zu reproduzieren, wird die Urform 
durch Aufblasen m it Luft, Einfiihren von Pulver wio Soifenstein, Ton, Gips, S allein 
oder mit Wachs, durch starkę Abkiihlung oder Vulkanisation in geschmolzcnem S ver- 
festigt; man kann diesen Kautschukartikel auch auf foste Unterlagen aufkleben oder 
ais solche yorwendeto dunno Kautschukartikel umwenden. Im  letzteren Fallo fiillt 
man in diese Form Gips, erlialt dadurch einen Abdruck, den man auf Metali oder keram. 
Materiał weiter iibertragen kann. Im  ersteren Falle kann man ebenfalls Abdriicke mit 
Gips herstollen u. von diesen Reproduktionen oder auch direkt von der ursprunglichen 
Kautschukform durch Aufbringen (Spritzen, Spriihen, Tauchen, Streichen, Elektro- 
phorese) von Kautschukdispersionen cino Abformung der Oberflache herstellen. Die 
aus diesen Kautschukdispersionen hergestcllten Gegenstande zeigen dann die gleiche 
oder eine Spiegelbildmusterung. — Ledormusterung erhalt man, wenn man von H aut 
odór Leder (ICrokodil, Alligator) ausgeht u. wie oben arbeitet. (E. PP. 389 531 u.
389 532 vom 19/9. 1931, ausg. 13/4. 1933.) P a n k ó w .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
Josef Urban, Ubersicht des Rubenwaclistums im Jahrzehnt 1920—1929. (Z. Zucker- 

ind. cechosloy. Republ. 57 (14). 177—82. 185—90. 10/2. 1933.) T a e g e n e r .
C. F. Bardorf und J. A. B. Bali, Ubersicht iiber die Untersuchung ran Rohrzucker- 

wacli3 in rohern und raffiniertem Zucker. (Vgl. C. 1928- I. 2878.) Die kolloidalen Be- 
standteile des Rohrzuckersaftes lassen sich, nach ihrer Isolierung durch Dialyse, durch 
aufeinanderfolgendes Ausziehen m it folgenden Lósungsmm. in 4 Fraktionen teilen:
1. in Aceton 1., Bezeichnung „G “ (griino Farbę), weiches Wachs, F. 52°, 2. in Alkohol 1., 
Bezeichnung „B “ (braune Farbę), spródes Wachs, F. 82°, 3. in W. 1., nicht schmelzbar,
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4. unl., nicht schmelzbar, N-haltig. Die Fraktionen 3 u. 4 werden im Laufe des techn. 
Reinigungsganges des Rohrzuckersaftes ziemlich leicht u. yollstandig entfernt, die 
Fraktionen 1 u. 2 dagegen, dio das eigentliche Wachs bilden, sind nur sehr schwer zu 
entfernen, u. finden sich noch im raffinierten Zucker, sie haften auch auBerst zah an 
allen festcn Korpern, m it denen sie in Beriihrung kommen. In  Zucker aus Britisch- 
Westindien, Cuba u. San Domingo wird der Geh. an den 4 Kolloidfraktionen bestimmt, 
auBerdem der Aschengeh. der Fraktionen. Der Geh. an Gesamtkoll. schwankt zwischen 
0,15 u. 0,38%, der an Wachs zwischen 0,057 u. 0,185%. Das Wachs wird von Filter- 
tuch, Kieselgur, Papiermasse u. Knoehenkohle hartnackig zuriickgchalten. Fiir yer- 
sehiedene Zuckersorten u. fur yerschiedene Adsorptionsmittel, die bei der Reinigung 
m it dem Zuckersaft in Beriihrung kommen, wird der Geh. des Wachses an der Fraktion G 
bestimmt. E r licgt bei roliem Zucker bei etwa 50%, bei reinem lióher. In  granuliertem 
Zucker (Aschengeh. 0,002—0,016%) sind weniger ais 0,001% Wachs enthalten, die, 
wie durch opt. Unterss. festgestellt wird, hauptsachlich aus der Fraktion G bestehen. 
(J . physic. Chem. 36 . 2940—-47. 1932. Montreal, Canada, St. Lawrence Sugar Refine- 
ries.) E r b e .

F. Lemke, Uber die Auslaugung von frischen Zuckerrubenschnitlen. Von den Riiben- 
schnitzeln gehen Adsorptionswrkgg. aus, welche ihrerseits die Qualitiit der frischen, 
getrockneten, vor allem aber der yergorenen Sclinitzel beeinflussen. Eine kalkalkal. FI. 
hat auf die CJualitat der ausgelaugten Sclinitzel scheinbar keinen EinfluB, sie wirkt 
sich aber auf die Safte gunstig aus. CaHC03 wirkt ungiinstiger ais Ca(OH)2 auf die Saft- 
beschaffenheit. Es empfiehlt sich also, fur Diffusionsdruckwasser keine NH3-haltigen 
Briidenwiisser zu yerwenden, sondern moglichst salzarmes Frischwasser, dessen Kalk- 
salze yorher weitgehend ausgefallt u. iiber Kiesfilter abfiltriert sind. Schuld an schlechter 
Filtration auf den Schlammpressen seheinen dio Kalksalze organ. Sauren zu sein, dio in 
kolloidaler, elast. Form die eigentliclien CaC03-Krystalle umhullen, u. dadurch die Bldg. 
fester, aber poróser Schlammkuchen beeintrachtigen. (Zbl. Zuckerind. 41 . 236— 40. 
8/4. 1933.) T a e g e n e r .

Noel Deerr, E in neues Polarimetermodell. Beschreibung eines Polarimeters, 
welches, im Gegensatz zu der bisher ublichen horizontalen Form, geneigt angeordnet ist, 
ahnlicli einem Mikroskop, wodurch ein beąuemeres Arbeiten ermoglicht sein soli. Da 
sich in den Tropen leicht Pilze im App. bilden, welche infolge des sauren Charakters 
die Oberflache der Prismen anatzen, ist ein besonderer Schutz derselben yorgesehen 
u. auch ein Gelatinefilter an Stelle der Bichromatlsg. yerwendet. Die Skaleń sind in 
Glas eingraviert u. vertikal montiert. (Int. Sugar-J. 35. 138—39. April 1933.) Ta eg .

F. W. Zerban, Die Polarisation von Zuckerliisungen. Die Internationale Com- 
mission fur einheitliche Zuckeruntersuchungsmethoden hat folgende Verbesserungen 
yorgeschlagen: Zur einfachen Polarisation soli das ganze Normalgewicht fiir 100 ccm 
yerwendet werden oder ein Vielfaches oder ein Teil dayon auf das entsprechende Yol. 
Ais Klarungs- u. Entfarbungsmittel soli dabei benutzt werden essigsaures Blei oder 
H o r n e s  trockenes Bleiacetat oder salzfreie Al-Lsg. Knoehenkohle u. Entfarbungs- 
pulver sind yerboten. Nach Auffullen zur Markę u. Austrocknen des Flasehenhalses 
mit Filtrierpapier wird die gut durchgeschiittelto Zuckerlsg. auf ein lufttrockenes, 
schnellaufendes Filter gebracht, das wahrend der Filtration mit einem Uhrglas bedeekt 
ist. Die ersten 25 ccm des Filtrats werden weggegossen u. nur der yollkommen klare 
Rest fiir die Polarisation yerwendet. Die Blei- u. Al-Lsgg. werden vor dem Auffullen 
bis zur Markę zugefiigt, das HORNEsche trockene Bleiacetat erst n achher. (Facts about 
Sugar 2 8 . 138. Marz 1933.) T a e g e n e r .

F. W. Zerban und C. A. Gamble, Kldrung mit Bleisubacelat. Ihr EinflufS auf die 
Polarisation vonZuckerrohrrohzucker. Die Verwendung von Bleisubacetat zum Klaren von 
Rohzuckerlsgg. vor dem Auffullen zur Markę yerursacht einen Vol.-Fehler u. damit eine 
Beeinflussung der Drchung, wodurch die direkte Polarisation der Saccharose erhoht 
wird. Vff. fanden im Durchsehnitt zahlreicher Beobachtungen, daB dieser Fehler
0,14—0,18° ausmaclit. Bei Benutzung der neuen Intern. Zuckerskala fiir ein Normal
gewicht yon 26 g muB diese Korrektur beriicksichtigt werden, wenn Bleisubacetatlsg. ais 
Klarmittel yerwendet werden soli. Mit H o r n e s  trockenem Bleisubacetat wird der Fehler 
yermieden, wenn es nach dem Auffullen zur Markę zugesetzt wird. (Facts about Sugar

F. W. Zerban und Ć. A. Gamble, Wirkung von Reverswnsproduklen und Amino- 
rerbindungen auf Zuckerbestimmungen in Zuckerrohrprodukten. Vergleicliende Verss. 
iiber polarimetr. Saccharosebest. m it Inyertase bzw. durch Inyersion bei 60° (nach

28 . 180—82. April 1933.) T a e g e n e r .
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J ackson u. Gillis  Methode I I  bzw. IV) bzw. durch Inyersion bei 67— 69,5° nach 
H erzfeld  lieferten im M ittel. fur filtrierte Sirupo 34,8G— 35,43— 35,14— 35,24, fiir 
Raffinerieabliiufo (Blackstraps) 33,34— 34,46— 33,85— 34,11, fur Rolizuckermelassen 
33,65— 34— 12— 3 4,27%  Saceharose. Die Abweichungen vom Invertaseverf. beruhen 
auf Ggw, von Reversions- u. Aminoyerbb., die bei dem HERZFELD-Verf. am starksten 
iu Erscheinung treten. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 34—35. 15/1. 1933. New 
York, Sugar Trade Lab.) Groszfeld .

George Fletcher & Co. Ltd., Derby, und Frank Henry Sykes, Derby, England, 
Krystallisieren von Zucker unter Verwendung eines KrystallisiergefaBes in Trommel- 
form, das Heiz- oder Kiililspiralen um die Achse der Drehtrommel besitzt. Die Spiralen 
werden durch die Mitte der Achse, bzw. des Drehlagers gespeist. (E. P. 388 603 vom 
7/5. 1932, ausg. 23/3. 1933.) M. F. Mu ller .

XV. Garungsgewerbe.
M. Guhl, J. L. Langeloth und Schulteis, Garbołtiche ohne ICulihchlangen. Ein 

neues Verfahren der Garbottichkuhlung. (Schweizer Brauerei-Rdseh. 44. 78—82. 20/4.
1933. — C. 1933. I. 2882.) Antelm ann .

Karl Friedrich Schuster, Uber hoch- und niederi-ergarende Heferassen. Mitteilung 
prakt. Beobachtungen iiber Garungserscheinungen yerschiedener, im Brauereibetrieb 
verwendeter Hefearten. (Tages-Ztg. Brauerei 31. 249. 22—23/4. 1933. Leipzig, Riebeek- 
Brauerei.) W in d is c h .

Heinrich Liiers und Wilhelm Huttinger, Zur Kennlnis des Gerstenspelzenproteins. 
Es ist ein Verf. beschrieben, um den ais „ Testinsaure'1 bezeichneten Proteinkorper der 
Gerstenspelze zu gewinnen. Nach Vorauslaugung der Spelzen m it 0,5%ig. alkoh. Kali- 
lauge u. darauffolgender Estraktion m it 0,5%ig. wss. Kalilauge erfolgt Fallung mit Salz
saure, Wiederlosung des Proteinkórpers in Kalilauge u. fraktionierte Fallung m it Essig- 
saure zwischen pn =  5,4 u. 4,1. Die erhaltene Fallung wird in feuchtem Zustand mit 
Aceton erschópfend extrahiert, wodurch yiel Gerbstoffe ais Verunreinigungen entfernt 
werden. Im  Spelzenprotein wurden Cystin, Tryptophan, Tyrosin u. Histidin nach 
colorimetr. Methoden quantitativ ermittelt.

Aus den bei der Reinigung des Spelzenproteins anfallenden Acetonruckstanden 
konnte ein atherloshcher, ein wasserloslicher u. ein acetonlóslicher Gerbstoff isoliert 
werden. Die chem. Analyse ergab, daB diese Gerbstoffe neben Ellag- u. Gallussdure, 
mit Ausnahme des wasserloslichen Gerbstoffes, auch glykosid. gebundenen Zucker ent- 
hielten. Luers u. Stauber  (C. 1931. I. 2813) haben aus dpn Spelzen fruher nach 
anderen Methoden einen Gerbstoff erhalten, der neben glykosid. gebundenem Zucker 
Phloroglucin u. p-Oxybenzoesiiure enthielt, aber frei von Ellag- u. Gallussiiure war. 
(Wschr. Brauerei 50. 97—102. 1/4. 1933. Miinchen, Techn. Hochsch.) WiNDrsCH.

M. Wanaverbecq, Einige Betrachtungen uber die diastatische Kraft von Malzen. 
Ein zu kurz oder zu lang bemessenes Weiehen von Weizen oder Gerste fiihrt zur 
Schwachung der diastatischen K raft des Malzes. Die diastat. K raft eines Weizenmalzes 
wachst schnell vom 5. zum 6. Tag der Keimung, dann langsamer, diejenige eines Gersten- 
malzes vom 5. bis zum 8. Tag, darauf ebenfalls langsamer. W ich tig  ist der EinfluB der 
Temp. u. der Dauer der Trocknung des Grunmalzes auf die diastat. Kraft. Das Maximum 
der diastat. K raft eines Gerstenmalzes wurde bei ph =  4,4 gefunden (385,8 Einheiten 
nach der W iNDiSCH-KoLBACH-M ethode). B ei p h  =  2,3 ist die diastat. K raft —  0. 
Ein Weizenmalz zeigte bei ph =  2,0 noch eine diastat. K raft von 38,3, bei Ph =  4,4 
ebenfalls eine maximale diastat. K raft von 406,4. Bohm. Gerste hatte eine optimale 
Zone zwischen pn =  5,4 u. 4,4 (158,2 Einheiten). Malze, die auf der Tennc gefiihrt 
sind, haben unter gleichen Bedingungen ein niedrigeres ph (5,8—5,9) ais solche von 
pneumat. Kammern (ph =  6— 6,1). (Buli. Ass. anciens E16ves Inst. super. Fermentat. 
Gand 33. 279—81. 34. 14—22. Nov. 1932.) A n t e l m a n n .

E. Jalowetz und S. Pickholz, Uber die Ursachen des truben Ablaufes von Malz- 
wurzen im  Laboratorium. Vff. fanden bei Laboratoriums-Maischyerss. (KongreBverf.) 
mit sortierten Malzanteilen, daB die Triibungsstoffe besonders in den Spelzen u. den 
ilinen anliegenden Schichten zu suchen sind. Eine Beeinflussung dieser Stoffe durch 
Weiehen m it 0,1—1,5% Kali- oder Natronlauge ist haufig festzustellen. Moglich ist 
ein EinfluB der Lange der Malzungszeit, sicher ist die Abdarrung, insbesondere die 
Abdarrtemp., von Bedeutung fiir den Wiirzeablauf. E rhitzt man in einem Trocken-

XV. 2. • 10
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schrank ein helles Malz m it klar ablaufender Wiirze 15—30 Minuten bei einer um 5—10° 
erkóhten Abdarrtemp., erhalt man oft triibe Wiirzen. Malze yon der oberen Hordę mit 
einem Wassergeh. von 10—12°/0 ergeben stets blankę Wiirzen, wahrend die von der 
unteren Hordę gezogenen Proben haufig eirien triiben Ablauf zeigen. Nicht gesehwachte 
Enzymtatigkeit usw., sondem die Beschaffenheit der Spelze — die durch das Darren 
herabgesetzte Lóslichkeit der EiweiBstoffe, Pentosane, Pektin- u. Gummistoffe in den 
Randzonen des Malzes — muB ais wahrscheinliche Ursache angesehen werden. Durch 
geeignete Anderungen des Maischverf. kann der triibe Ablauf der Wurze beseitigt werden. 
Der giinstige EinfluB des Vormaisch- u. EiweiBrastverf. bzw. von langen Rasten ist 
auf eine Verstarkung der Lóslichkeit der Triibungsstoffe in rein physikalischem Sinne, 
z. T. auch auf eine Koagulation dieser Stoffe zuriickzufiihren. Vff. besprechen ferner 
den EinfluB des Filtermaterials, Maischapp. etc. Das Materiał der Becher hat keine 
Einw. auf den Wiirzeablauf, wohl aber die Art des Riihrens. Das nach der KongreB- 
methode vorgeschriebeno standige Riihren verursacht triiben Ablauf, der dadurch 
yermieden werden kann, daB nur alle 10 Minuten je 1/2 Minutę geriihrt wird. (Brau- 
u. Malzind. 25 (32). 153—56. 167—69. 181—83. 195—97. 207—09. 221—23. 1932. 
Wien, Inst. f. Giirungsind.) A n t e l m a n n .

V. Bilek, Pneumatische Trommelmalzerei. Mitteilung yon prakt. Erfahrungen 
iiber die pneumat. Trommelmalzerei (ToPFsehes System) m it eingebauter, horizontaler 
Hordę. (Bohm. Bierbrauer 60. 111—14. 29/3. 1933.) W in d i s c h .

L. Heintz, Uber das Bebriihen des Hopfens. Im  Gegensatz zu St a d l e r  u . 
R e i d t  (C. 1 9 3 3 .1. 519) kommt Vf. auf Grund yon Laboratoriumsyerss. zu dem SchluB, 
daB beim Briihen von Hopfen m it W. gróBere Verluste an Hopfenharzen entstehen. 
(Wschr. Brauerei 50. 121—23. 22/4. 1933.) A n t e l m a n n .

H. Stadler und H. Reidt, Uber das Bebriihen des Hopfens. Erwiderung auf die 
yorstehend referierten Ausfuhrungen yon L. H e i n t z . (Wschr. Brauerei 50. 123—24. 
22/4. 1933.) A n t e l m a n n .

Fritz Emslander, Die Wasserstoffionenhmzenlration und die Dielektrizitałs- 
konstante beim Bier und bei dessen Bereitung. Eine neuartige U-fórmige Elektroden- 
anordnung m it relativ groBen Elektroden wurde fiir die elektrometr. Titration yon 
Wiirzen u. Bieren erstmalig yerwendet. Die ermittelten Titrationskurven zeigen, daB 
in Wurze u. Bier hauptsachlich ein Phosphatpuffersystem von Bedeutung ist. Aus 
den Bierkuryen ist die erste u. zweite Wasserstoffstufe, aus den Wurzekurven nur 
die zweite Wasserstoffstufe der Phosphorsaure ersichtlich. Der Neutralpunkt liegt 
bei ph == 6,7. — EinfluB der Chloride erniedrigt das pa, die Sulfate erhóhen es. Mit 
der Erniedrigung des pu durch die Chloride wird die Klarung der Wiirzen u. Biere 
gefSrdert. Der Effekt steigert sich im Sinne der HoFM EiSTERschen R e ih en . — Die 
yielfache Verwendung yon niedrigen Dielcktrica in der Brauerei (Pech, Paraffin, Lack, 
Glas, Emaille, Eichenholz, Buchenspane) wird darauf zuriickgefiihrt, daB solche Di- 
elcktrica fallend auf EiweiBkorper, also klarend wirken. Die EiweiBstabilitat, besonders 
die von Exportbieren, wird durch Dielcktrica gestort. Hierbei entstehen „Emulgatoren", 
was einerseits Erhóhimg yon Yollmundigkeit u. Schaumhaltigkeit, andererseits uner- 
wiinschte Triibungen zur Folgę haben kann. ■— Es wird gezeigt, daB die Aciditilt des Biercs 
gesteigert werden kann durch Erhóhung des Maltosegeh. u. durch moglichst weitgehende 
Ausfallung der alkal. puffemden, instabilen EiweiBkorper. Durch diese MaBnahme 
wird die Disposition der Biere fiir Infektion durch Sarzinen, die besser im mehr neu- 
tralen Milieu gedeihen, herabgesetzt. — Die Befundc uber den EinfluB der Metalle 
in der Brauerei gehen dahin, daB Metalle Osydoredd. auslósen, wodurch die Rk. yon 
Bier nach der alkal. Seite hin yerschoben wird. Aluminium ist im Bier sehr wenig 1.; 
es kann sich aber durch elektr. Strome Aluminiumhydroxyd bilden, welches dann einen 
amphoteren Elektrotyten darstellt. (Wschr. Brauerei 50. 89—̂ 95. 102—04. 108—12. 
119—20. 15/4. 1933.) W in d i s c h .

J. Raus, Obergarige Bierhersldlung. (Vgl. C. 1933. I. 3508.) Zusammenfassende 
Mitteilung iiber praktische Erfahrungen hinsichtlich der Behandlung der obergarigen 
Hefe u. der Garfiihrung bei der obergarigen Bierbereitung. (Brasserie ot Malterie 23. 
21—29. 5/4. 1933.) W in d is c h .

Richter und H . D am m , Bericht uber eine Priifung des Astra-Platlenerhitzers ais Bier- 
pasieurisierungsapparat. Es wurde die Pasteurisationswrkg. bei hellem Lagerbier — Ver- 
langerung der Haltbarkeit bei normalem Bier u. Abtótung yon Infektionskeimen in „kran- 
ken“ Bieren— mittels kurzfristiger u. gleichmaBiger Erhitzimg im geschlossenen Platten- 
app. (System Astra, Bergedorfer Eisenwerke, Bergedorf b. Hamburg) gepriift. Die
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Verss. ergaben, daB Abtotung der im Bier enthaltenon Kulturliefon u. zugesctzter 
Infektionsorganismen bei Tempp. oberhalb 61,8° erzielt wurde. Insbesondero traten 
auch keine EiweiBausschcidungen bei Tempp. yon 61—67° auf. Ungiinstige Geschmacks- 
yeriinderungen wurden nicht festgestefit. Kohlensaureyerluste lassen sich durch 
Steigerung des Druckes am Auslauf des HeiChalters (5,5—6,0 atu) yermeiden. (Wschr. 
Brauerei 50. 105—08. 113—18. 8/4. 1933.) W in d is c h .

Richard Feibelmann, Uber das Biersteinenlfemungsmittel T S T .  Das von . der 
Chem. Fabrik P y r g o s , Radebeul-Dresden, hcrgestellte Praparat eignet sich besonders 
zur Reinigung yon GefaBen aus Aluminium, Kupfer u. 7  2 ^4-Stahl in Brauereien. Es 
yerhalt sich diesem Materiał gegeniiber, sowie Pechuberziigen chem. indifferent. (Tages- 
Ztg. Brauerei 31. 118— 19. 25/2. 1933.) A n t e l m a n n .

Max Lindemann, Zur Frage der Wasserbestimmung in Gerste und Malz. Der im 
Brauereilaboratorium gebrśiuchliche Trockenschrank von ULSCH ermóglicht hinreichend 
genaue Bestst. des Wassergeh. in Gerste u. Malz (Eehlergrenze 0,2°/o), wenn dio sonst 
2i/2—3 Stdn. dauernde Trocknungszeit auf 60 Minuten abgekiirzt wird u. dem er- 
m ittelten prozentualen Wassergeh. 0,1% hinzuaddiert werden. (Tages-Ztg. Brauerei 
31. 250—51. 3/4. 1933. Munchen, Lab. d. Cenovis-Werke G. m. b. H.) W in d is c h .

P. Petit, Optische Untersuchung der Kolloide des Bieres. Zusammenfassende Darst. 
der yerschiedenen Arten yon EiweiBtriibungen im Bier u. dereń Beurteilung u. Charak- 
terisierung durch optische Methoden. (Brasserie et Malterie 23.17—21. 5/4.1933.) WlND.

Sidney D. Wells, Port Edwards, U. S. A., Verjahren zur Herstellung von Alkoholen 
durcli Vergarung yon Zellstoffablaugen, indem diesen angesauertes W. vor dem Hefe- 
zusatz hinzugefugt wird. Ais Garungserreger dienen besonders Closlridium aceto- 
butylicum u. B. Granulabacter pectinovorum, die zuyor in Reinzucht aus dem spateren 
Garmedium gewonnen werden. Es werden erhalten in der Hauptsache: Aceton, Butanol 
u. Athylalkohol. (A. P. 1904589 vom 17/6. 1931, ausg. 18/4. 1933.) S c h in d l e r .

Reichsmonopolverwaltung fiir Branntwein, Deutschland, Verfahren und For- 
richtung zur Entwdsserung von Alkoholen durch azeolropische Destillaticm. Ais Zusatzfl. 
werden m it A. nicht mischbare Fil. yerwendet, z. B. Trichlorathylen. Durch eine be- 
sondere Destillationsvorr. wird es ermóglicht, Moste oder Maischen direkt auf wasser- 
freien A. zu yerarbeitcn. Diese Vorr. ist niiher besehrieben u. durch Zeichnung cr- 
lautert. (F. P. 742 666 yom 16/8. 1932, ausg. 14/3. 1933. D. Priorr. 12/1., 4/3., 8/4., 
11/5. u. 1/6. 1932.) Sc h in d l e r .

Bernhard Jeitner, Liibeek, Verfahren zum Konzentrieren von Bierwiirze durch 
Einleiten yon erwarmter Luft mittels eines Verteilers. Das Erwarmen geschieht m it Hilfe 
des aus der Braupfanne abflieBenden Kondenswąssers. (D. R. P. 575 419 KI. 6 b vom 
1/3. 1931, ausg. 27/4. 1933.) S c h in d l e r .

Gottfried Jakob, Miinchen, Verfahren zur Beschleunigung der Iłeifung von Bier 
durch mehrmaligen Wechsel des LagergefaBes, wobei im ersten LagergefiiB Klarzusatz- 
flachen yerwendet u. beim Wechsel K larmittel, z. B. Holzmehl, zugesetzt werden. 
(D. R. P. 575 420 KI. 6 d yom 24/10. 1931, ausg. 27/4. 1933.) S c h in d l e r .

Roch Ferier, Manuel pour fabriquer soi-mćme les vins, cidres, poirćs, bieres, eaux dc vie, 
liąueurs, sirops, yinaigres a base de miel, sucre ct de fruits. Luttre: A. Balsacq 1932. 
(88 S.) 8°. 10 fr.

XVI. Nahrungsmittel. Genufimittel. Futtermittel.
von Ostertag, Verhiilung der Verdcrbnis von Lebensmilłeln. Vortrag iiber Lebens- 

mittelkonserrierung durch chem. u. physikal. Mittel, im besonderen Hitzesterilisierung 
u. Einkiihlung. (Osterr. Chemiker-Ztg. 36. 70—71. 1/5. 1933. Stuttgart.) GROSZFELD.

G. Biermann, Uber die konservierende Wirkung der Benzoesdure. (Erwiderung
auf die Stellungnahme von Tjaden.) (Vgl. C. 1933. I. 2329.) (Z. Flcisch- u. Milchhyg. 
43. 305—07. 15/5. 1933.) Gr o s z f e l d .

H. Cheftel, Die Sterilisierung von Nahrungsmittelkonscnen. Behandelt werden:
Arten der Organismen, ihre Konzz., EinfluB des Ph, Hitzedurchdringung, Temp. u. 
Dauer der Sterilisierung. (Food Manuf. 8. 122—25. 164—67. Mai 1933. Paris, Biol. 
Research Laboratories.) _ Gr o s z f e l d .

H. V. MOSS, Die Verhiilung des Zusammenbackens bei pulterfórmigen Nahrungs- 
mitteln. (Vgl. C. 1933. I. 3256.) Vf. besohreibt die Vorteile der Verwendung von

10 *
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Ca,(PO.), ais Zusatz zur Verhinderung des Backens. (Food Ind. 5. 133. April
1933.) " " R . K. Mu ller .

R. C. Sherwood, John S. Andrews, W. B. Wade und C. H. Bailey, Der Verlauf 
des Sauregrades im Weizenkeimling wahrend der Lagerung. Zu den Lagerungsverss., 
die sich bis auf 346 Tage ausdehnton, wurden handelsublichc Weizenkeime, nieht 
geąuetseht, m it einem Keimlingsgeh. von 55 bis 75% yerwandt. Die Best. der Saure- 
gradzunahme geschah nach der griech. Methode. Dio Prodd. m it 55% Keimlingsgeh. 
zeigten eine taglicho Zunahme des Sauregrades, berechnet auf %  H2S 04, von 0,00030 
b e i— 10° im Vakuum, von 0,00032 boi — 10° in N2, von 0,00179 bei 22° im Vakuum, 
von 0,00204 bei 29° im Vakuum, von 0,00210 boi 29° in N2. Entsprechend der lioheren 
Sauregradzunahme in N2 zeigten die Keimlinge bald leichten Geruch, wahrend die im 
Vakuum gelagerton Prodd. noch nach 300 Tagen bei — 10° in frisehom Zustand waren. 
Lagerung ohne Geruchsentw. ist nur bis zu 7° moglicli. (Ind. Engng. Chem. 25. 437—40. 
April 1933. Minneapolis, Minnesota, General Mills, Inc.) HAEVECKER.

T. H. Fairbrother, Melilbleichung. Kurze Besprechung der neueren Verff. (Food 
Manuf. 8. 168—69. Mai 1933.) G r o s z f e l d .

Fr. Boner, Das Vitalinverfahren im  Jahre 1933. Durch Ultraviolettbestrahlung 
von Mehl wurde die W.-Aufnahmefahigkeit gesteigert u. die Enzymtiitigkeit geschwiicht 
sowie eino kloberstarkendo Wrkg. erziolt. (Muhlo 70. 438—39. 4/5. 1933.) H a e v e c k e r .

H. Nuret und A. V. Ugrimoff, Einige Versuche iiber die Kómung oder Grofie, der 
Mehlparlikelchen der Weizenmehle. Sichtvorss. an Mehlon zeigten, daB Kleber- u. 
Proteingeh. zuerst m it der GroBe der Partikelchen steigt, um dann wieder zu sinken. 
Der Fettgeh. folgt der Proteinkurve. Hierzu Backverss. u. mkr. Aufnahmen. (Z. ges. 
Getreide- u. Miihlenwes. 20 . 44—49. 86—88. 95—98. April 1933. Paris, Miiller- 
schule.) H a e v e c k e r .

— , Milchsdurezusalz bei Obstprodukten. Anwendungsmóglichkeiten u. Vorteile der 
Milchsaure. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 19 3 3 . 60—61. 29/4.) GROSZFELD.

Franz Maring, Kann man bei der Fabrikation von farblosen Friichten Weifiblecli- 
dosen verwenden1 Ńach prakt. Yerss. setzt Vernierung den Angriff des Doseninhaltes 
auf die Wandung stark horab. Von einfachen WeiCblechdosen waren nach 1 Jah r 2% , 
nach l 1/* Jah r 7%  chem. bombiert, yernierte waren nieht angegriffen. (Allg. dtseh. 
Konserven-Ztg. 20. 272—73. 27/4. 1933.) G r o s z f e l d .

H. Serger und H. J. Schmalbruch, Schutziiberzug fiir Aluminiumgerdte. Eine 
Mischung von Na2CO., -f  Na2CrO,i in W. von 90— 100° gel. uberzieht Al in 5— 10 Min. 
mit einem gleichmaBig grauen Uberzug, der nach Verss. m it Gemuse im laufenden 
Betriebe sich ais prakt. nieht angreifbar envies. (Allg. dtsch. Konsorven-Ztg. 20. 
298. 313—14. 11/5. 1933. Braunschweig, Konserven-Versuchsstation.) Gr o s z f e l d .

A. Kosmahly, Uber Pektin und seine Gelierfdhigkeit. Fiir die Gelierfahigkeit 
des Pektins ist nur seine MolekulargróBe ausschlaggebend, die bei der Verarbeitung 
mogliehst geschont werden soli. Hoher Geh. an Methoxyl bedingt leiclitere Loslichkeit 
u. dam it Schonung des Pektins gegen Abbau. (Allg. dtsch. Konserven-Ztg. 20. 315 
bis 316. 18/5. 1933.) Gr o s z f e l d .

H. Kaulbersz-Marynowska, Zur Neułralisalionskurve und Pufferungskapazitdt 
einiger Fruchtsdfle (Cilronen, Orangen, Apfel, Bananen). Besprechung der mittels Sb- 
Elektrode gefundenen Neutralisationskurven. Die hochsten Pufferwerte wurden bei 
reinen Saften aus Citrone erhalten, dann folgen Orangen, Bananen, Apfel. Bei gewissen 
P H -W erte n  finden Strukturanderungen des Bananen- u. Apfelsaftes sta tt. Der Saft 
der Bananen geliert bei pn =  7, zwischen 7,0 u. 7,7, u. wird iiber 10,5 wieder fl., unter 
4,7 steigt die Zaliigkeit ohne Geleebldg. Apfelsaft zeigt iihnliche, aber weniger deutliche 
Anderungen, bei pn =  4,2—6,2 u. unter 3,4 ist die Viscositat hóher, doch tr it t  keine 
Gelienmg ein. (Arch. Physiąue biol. Chim.-Physiąue Corps organisćs 10 . 127—33. 
Marz 1933. Wilno, Polon, Univ.) G r o s z f e l d .

K. Braunsdorf, Zur Frage des Coffeingehalies der Aufgiisse von coffeinfreiem Kaffee. 
Ableitung u. Yorschlag von Grenzzahlen fiir den Coffeingoh. Uber Einzolheiten vgl. 
Original. (Z. Unters. Lobensmittol 65. 460—66. April 1933. Magdeburg, Chem. Unters.- 
Anst. der Stadt.) Gr o s z f e l d .

A. Steinmann, Untersuchungen iiber Jaiakakao. Die Starkę u. Tónung der Farbo 
des Javakakaos wird vorwiegend durch Licht u. Dauer der Fermentation bzw. dereń 
Wrkg. auf die Bldg. von Kakaofarbstoffen beeinfluBt. Kakaorot u. Kakaóbraun (vgl. 
FlNCKE, C. 19 2 8 . II. 2300) entstehen aus farblosem Mutterstoff; Kakaorot kann teils 
in freiem Zustand vorhanden sein, teils durch Behandlung m it Sauren entstehen (ge-
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bundenes Kakaorot). Die Entstehung von freiem Kakaorot ist vor\viegend yon der 
Kakaorasse abhiingig, weiBe unfermentierte Bohnen cnthalten es nicht. Das freie 
Kakaorot in unfermentierten belichteten violetten Bohnen verschwindet wahrend der 
Fermentation. Die Farbungszunahme bei langer Fermentation wird dem Freiwerden 
yon gebundenem Kakaorot durch Sauren (Essigsaure) zugeschrieben; letzteres geht 
langsam in Kakaobraun uber. Das Auftreten der dunkelbraunroten Farbę in den Bohnen- 
schalen bei der Trocknung an der Sonne ist yerniutlich ein photochem. Vorgang durcli 
Umwandlung einer farblosen Muttersubstanz, die auch spater noch bei im Dunkeln 
getrockneten Bohnen durch Befeuchten u. Belichten in Kakaorot (-braun) iibergehen 
kann. Wahrscheinlich werden die photochem. Rkk. nicht durch ultrayiolette Strahlen 
induziert; die stiirkste Rotfarbung wurde unter blauem Glas erhalten. (Z. Unters. 
Lebensmittel 65. 454—60. April 1933. Buitenzorg, Java.) G r o s z f e l d .

M. Chirifescu-Arva, Die chemischen Merkmale des rumdnischen Tabaks und die 
mchtigsten Gruppen der industriellen Qualiłdlen der Ernie 1929. Eingehende Diskussion 
der im vom Vf. geleiteten Institu t ausgefuhrten Unterss. u. Vergleich der aus der chem. 
Analyse sich ergebenden Giite eines Vers.-Materials m it seiner handelsiiblichen Bewer- 
tung, woraua sich u. a. ergibt, daB im allgemeinen zwischen den fur die Qualitat ais 
charakterist. angesehenen Koeff. u. der industriellen Klassifizierung eine Uberein- 
stimmung besteht. (Bul. Cultivarei Fermentarei Tutunului 21. 505—54. (555—57). 
Okt./Dez. 1932.) G u r i a n .

I. Vl&descu, Beilrag zum Studium der chemischen Zusammensetzujig des rumdnischen 
Tabaks (Ernte 1929). Ausfiihrliclie Unters. samtlicher in Rumiinien yorkommenden 
Tabaksorten unter Beriicksichtigung der handelsiiblichen Qualitaten. Die Unters. 
erstreekte sich auf die Ermittlung yon Gesamt-N, EiweiB-N, NH3, Nicotin, freier 
Alkalinitat, 1. Kohlenhydraten, Polyphenolen (Differenz zwischen der Totalred. u. der 
Red. nach dem EnteiweiBen), Asehegeh., „Schmuck“-Koeff., N-Koeff., Polyphenol- 
koeff., Farbę usw. Die Resultate sind in einer eingehenden Zusanimenfassung wieder- 
gegeben. Die Arbeit soli fortgesetzt werden unter Hinzuziehung von bulgar. u. tiirk. 
Tabaken. Zur besseren Vergleichsmoglichkeit sollen desgleichen in weiteren Arbeiten 
auch die Aromastoffe, die Brennbarkeit u. die Zus. der Asche untersucht werden. 
(Bul. CultiySrei Fermentotrei Tutunului 21. 414—95 [496—504]. Okt./Dez. 1932.) G ur.

Jean Oros, Desinfeklion des Tabaksamens mit heifSem Wasser. Die m it den drei 
Tabaksorten Satmarean, Ghimpa^i u. Yaha de Suluc angestellten Verss. zeigen, daB 
die Tabaksamen eine Behandlung m it W. von iiber 65° nicht aushalten, u. eine 
Behandlung m it heiBerem W. fiir Nicotiana tabacum schiidlich ist, wahrend Nicotiana 
rustica widerstandsfahiger ist. Ais Desinfektionsmethode kann dio Behandlung des 
Tabaks m it h. W. schon deshalb nicht empfohlen werden, weil die Sporen von Alternaria 
Fusarium u. a. dadurch nicht zerstort werden. (Bul. Cultivarei Fermentarei Tutunului 
21. 258—63. [264]. April/Juni 1932.) G u r ia n .

R. Heiss und E. Hohler, Einflufl von Temperatur und Feuchtigkeit auf die Farb- 
dnderung von Kuhlfleisch. Entscheidend ist der EinfluB der Kuhlraumtemp. Die 
relatiye Feuchtigkeit wird erst bei in Kuhlriiumen nicht iiblichen Temp.- u. Feuchtig- 
keitsgraden von Bedeutung. Auch der EinfluB der Luftgeschwindigkeit auf die Ver- 
farbung ist prakt. yernachliissigbar. Langzeitiges Lagern von Fleischstiicken bei 
hoheren Tempp. wie in Abhangeraumen, Fleischerladen u. Auslagen ist wegen des ex- 
ponentiellen Charakters der Abklingung der Lagerfahigkeit m it der Temp. bedenklich. 
(Z. ges. Kalte-Ind. 40. 54—56. 73— 75. April 1933. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) Gd.

Vałborg Aschehoug, Getmirzheringsfragen. Schleimigwerden der Lake von 
Islandshering ging m it niedrigerem Cl-Geh. einher. Bakterielle Zusammenkleisterung 
von Appetitsild war durch Anderung der Zus. der AufguBlake zu yermeiden. Halt- 
barkeit der Praserven wachst boi Saurezusatz. Rohe Zwiebeln rufen Bombagen heryor. 
Bisweilen troten in Praseryen Tyrosinkrystallo ais weiBer Belag infolge bakterieller 
Proteinzers. auf. (Fische u. Fischwaren 1932. 223—26. Okt. Stayanger, Nonvegen, 
Forschungslab. der Konservenind.) Gr o s z f e l d .

Karl Struwe und L. L. Tjótta, Lagerfahigkeit von Heringskonserven mit Tomaten- 
aufgup. (Fische u. Fischwaren 1933. 53—54. April. Wesermiinde, Inst. f. See- 
fischerei.) G r o s z f e l d .

G. Heuser und E. Krapohl, Hitzebestandige Sporenbildner in der Milch. Beob- 
achtet wurden yerschiedene Buttersaurebazillen, die besonders im Sommer Zerss. 
heryorriefen. Nachweis am einfaehsten nach der W EINZIRL-Probe. Bekampfung 
durch sachgemaBe Behandlung, besonders Kiihlung der Milch bis zum Yerbraueher.
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(Z. Unters. Lebensmittel 65 . 429—35. April 1933. Oberhausen, Rheinland, Stadt. 
TJntersuchungsamt.) Gr o s z f e l d .

Nikolaus King, Mikroskopie des Milchschaumis im reflektierłen Lichte. Der obere 
Teil der Blaschen des Magermilchschaumes setzt sich aus Gebieten von verschiedener 
Dicke zusammen. Die sehr diinnon Gebiete (schwarz, grau) sind wahrscheinlich fl. u. 
zeigen eigenartige Bewegungserschcinungen. Dio schaumzerstorende Wrkg. der Yoll- 
u. Buttermilch auf den Magermilchschaum wurde mkr. verfolgt. Dio Blaschen des Voll- 
milchschaumes enthielten teils unter, teils auf der Bliischenoberflache viele Fett- 
kugelchen. Die Blaschenwande sind gewohnlich so dick, daB keine Interferenzfarben 
oder nur solche von hoherer Ordnung auftreten. Rahmschaum zeigte auBer den farbigen 
Gebieten Fettlinsen, Flecke u. Kugelchen. Butterfett crhalt durch Zusatz von Lecithin 
die Fahigkeit einen bestandigen Schaum zu bilden. Ein zunaclist aus farbigen Gebieten 
bestehender oberer Teil desselben geht bald in ein grauschwarzes, den ganzen oberen 
Blaschen teil einnehmendes Gebiet uber, auf dem gelbliche u. irrisierende Fleckchen 
eingepragt sind. (Milchwirtschaftl. Forschg. 1 5 . 103—09. 22/4. 1933. Talinn, Estland, 
Staatl. Molkereiprodd.-Kontrollstation.) G r o s z f e l d .

Roemmele und Meyer, tfber die Reaklion der gelben Galtmilch und Betrachtungen 
iiber das pathologische Geschehen im  Euler der kranken Tiere. Milch von gesunden Kiihen 
reagiert in der Regel sauer, nie amphoter. Erhóhte aktuelle u. potentielle Aciditat 
der gelben Galtmilch (G.) wird von Milchsaure ais Stoffwechselprod. der Mastitis- 
streptokokken yerursacht. Der Chemismus der G. ahnelt bis auf den Geh. an Milch
saure weitgehend dcm der alkal. Milch. In  der Regel findet man in G. Erhóhung der 
Cl-Zuckerzahl, der serumgel. N-Stoffe, Erniedrigung der Gesamt-P„05, der Citronensaure, 
des Caseins, Milchzuckers u. CaO. Sehr wahrscheinlieh wird die alkal. Rk. durch 
Anderung der Phosphatpufferung, Abnahme des Caseins u. der Citronensaure, Hinzu- 
kommen yon aus der Blutbahn ubergetretenem NaHC03 yerursacht. Dabei erzeugton 
die entziindeten Eutorzellen eine in der Zus. von n. stark abweichende, der Zus. des 
Blutserums u. der Lymphe ahnliche Milch. Fur eine Heilung des G. ist zunachst Yolhge 
Entfemung der Krankheitserregcr, dann Beruhigung in der Milchbldg. erforderhch. 
(Milchwirtschaftl. Forschg. 1 5 . 77—85. 22/4. 1933. Wangen i. A., Staatl. Milcliw. Lehr- 
u. Forsehungsanst.) GROSZFELD.

C. N. S tark , Schleimige Milch, ihre Ursachen und Verbesserung. Aus 1000 Kulturen 
von Schleimbakterien wurden 7 Gruppen isoliert, davon 2 gramnegative Stabchen, 
5 Kokken yerschiedener Typen. Hinweis auf die Bedeutung des Futters ais Quelle 
dieser Keime, die wahrscheinlich nicht aus dem Eutcr stammen. Jungę Schleimbakterien 
werden bei der Pasteurisierung abgetotet, alte nicht. Beschreibung eines einfachen 
Verf. zur Priifung der Milch auf Schleimbakterien. (Annu. Rop. int. Ass. Dairy Milk 
Inspectors 1 9 3 2 . 224—35. 1933. Ithaca, N. Y. Cornell Univ.) G e o s z f e l d .

R. M. Washbum, Die Faktoren des Milchgeschmacks. Besprechung Yerschiedener 
Fiittorimgseinflusse auf den Geschmack der Milch u. anderer tier. Lebensmittel. (Annu. 
Rep. int. Ass. Dairy Milk Inspectors 1 9 3 2 . 246—56. 1933. Milwaukee, Wisconsin, 
Olsen Publishing Comp.) Ge o s z f e l d .

Samuel Friedman, Kinderemahnmg. Die besonderen Milchzubereitungen. Be
sprechung der Yerschiedenen Kindermilchprdparate, wie N atur milch, Kindermilch 
m it Naturmilchfett, mit synthet. F ett, Protein-, Milchsauremilch, nicht allerg. Milch. 
Tabollo iiber Zus., Nahrwert, Verd. u. a. (Arch. Pediatrics 50 . 261—71. April 1933. 
Boston.) Ge o s z f e l d .

J. G. Hardenbergh und L. T. Wilson, Die Erzeugung antirachitischer Milch durch 
Fiilterung der Milchkiihe. Durch tagliche Gabe von 100 000 (60 000) Ratteneinheiten 
Ergosterin (bestrahlte Hefe) stieg die antirachit. Wrkg. der Milch auf das 32-fache. 
Irgendwelche Schiidigungen der Tiere wurden dabei nicht beobachtet. (Annu. Rep. 
int. Ass. Dairy Milk Inspectors 19 3 2 . 106—22. 1933. Plainsboro, N. J ., Walker-Gordon
Lab. Comp. Inc.) Ge o s z f e l d .

W. E. Krauss, Rohmilch gegen pasteurisierte Milch vom Emahrungsslandpunkt aus 
gesehen. Pasteurisierung yermindert nur den an sich unbedoutenden Geh. an Yitamin C 
u. B, was sich leicht durch entsprechende Diaterganzung ausgleichen laBt. Der Geh. 
an den iibrigen Yitaminen bleibt nach beschriebenen Tierverss. unbeeinfluBt. (Annu. 
Rop. int. Ass. Dairy Milk Inspectors 1 9 3 2 . 76—89. 1933. Wooster, Ohio, Agricult. 
Esperim ent Station.) _ G e o s z f e l d .

Charles T. Mc Cutcheon und H. A. Harding, Methoden zur Verringerung der 
Bakterienzahl von pasleurisierter Milch. Prakt. Angaben zur Hintanhaltung einer Entw.,
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besonders der thcrmophilon Bakterien. (Annu. Bep. int. Ass. Dairy Milk Inspectors
1 9 3 2 . 28—39. 1933. Detroit, Michigan, Dep. of Health.) Gr o s z f e l d .

P. S. Lucas, Bruce Hartsuch und H. J. Baraum, Eine Unłersuchung uber 
physikalische und chemische Eigenschaften rerschiedener Reinigungsmiltel fu r  Miłch- 
gerdle. Angaben iiber Zus., relative Loslichkeit in W., p h  u .  Pufferwrkg., Emulgierungs- 
vennogen, Wassorenthartung, Korrosionswrkg. auf Metallo bei einigen Reinigungs- 
mitteln des Handels. Uber Einzelheiten vgl. Original. (Annu. Bep. int. Ass. Dairy 
Milk Inspectors 1 9 3 2 . 40—47. 1933. Lansing, Michigan S tate College.) GROSZFELD.

A. Loewy und G. Cronheim, Zur Frage des Butterfarbstoffes. Eino Trennung 
des natiirlichen u. kunstlichen Butterfarbstoffes m it PAe. ist nicht moglich, wolil aber 
ein Ausziehen des letzteron m it absol. A. Nach colorimetr. Messungen war der Farb- 
stoffgeh. von B utter aus Hóhenmilch (Davos) fast doppelt so groB wio bei Tiefland- 
butter. Vergleich mit 0,5°/oig. Crocuslsg. 53,8 bzw. 29,6°/0. (Z. Unters. Lebensmittel 65. 
450—51. April 1933. Davos, Schweiz, Forschungsinst. f. Hochgobirgsklima u. Tuber- 
kulose.) Gr o s z f e l d .

Paul Ritter, Verfahren zur Herstellung ron Kasedauerpraparaten. Beliebig groBe 
Kasestucke werden 30 Tage dunkel, bei etwa 20°, in eine Lsg. aus 50% Glycerin, 
37,5% W. u. 12,5% Formalin (40%ig) gelegt u. dann unter Vermeidung des Aus- 
trocknens rasch vom ausgepreBten F ett befreit. Aufbewahrung im GlasgefiiB mit 
Lsg. von gleicher Zus. (Milchwirtschaftl. Forschg. 1 5 . 1—3. 22/4. 1933. Liebefold- 
Bem.) G r o s z f e l d .

W. Ritter, Die beweglichen Kurzstdbchen im  Magenlab. Die beweglichen Kurz- 
stabchen erwiesen sich ais eino A rt beweglieher Essigbaktorien m it ausgepragter Be- 
fahigung Milehsauro abzubauen. (Milchwirtschaftl. Forschg. 15. 4—21. 22/4. 1933. 
Liebefeld-Bern.) G r o s z f e l d .

A. J. Hammer, Einige Probleme des Chemihers in der Mehlindustrie. Zusammen- 
fassendo Darst. der Unters. von Mehl u. Getreido zur Best. der Qualitat. (J. Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 52 . 152—55. 24/2. 1933.) H aey eck er .

W. Meyer, Lactosebestimmung in Brot. Storungen bei dem Verf. von F u h r i-  
SNETHLAGE (C. 1927- I. 661) durch Bacillus mesentericus (saurer Faulnisgeruch, 
Kahmbldg.) wurden durch HgCL nach folgendem Yerf. umgangen: 100 ccm Brot- 
auszug +  10 ccm 0,2%ig. HgCL-Lsg. wurden 45 Min. auf etwa 1/2 eingekocht, mit
5 Tropfen (NH4)2S das Hg ausgefalit, aufgekocht, 5 ccm l% ig. Peptonlsg. zugefiigt, 
m it W attepfropfen verschlossen, auf 10—20 ccm eingedampft u. wio ublich weiter 
verfahren. (Chem. Weekbl. 3 0 . 317—18. 29/4. 1933. s’Gravenhage, Keuringsdienst 
van Waren.) Gr o s z f e l d .

Arie Goudswaard, Silberhdutchenbeslimmungen ani Rei$. Im  AnschluB an eine 
Besprechung bisheriger Verff. wird das folgende vorgeschlagen: den Reis m it einer 
frisch bereiteten Verdunnung 1: 10 folgender Jlischung iibergieBen: je 1 Vol. K 4Fe(CN)6- 
Lsg. (10%), Eg. u. W., 1 Min. schiitteln, abgieBcn, 5 mai m it W. waschen, mit verd. 
FeCl3-Lsg. ubergieBen, nach 1 Blin. abgieBen, 5 mai mit W. waschen, mit verd. Carbol- 
fuchsinlsg. (wie D.A.B. 6) iibergieJBen, nach 1 Blin. abgieBen, m it 0,1 n. HCl waschen, 
bis die Waschfl. nicht mehr ro t gefarbt ist, dann den Reis auf Filtrierpapier oder porosem 
Tonteller trocknen: Silberhautreis ist ganz rot, geschliffener Reis ganz blau gefarbt, 
teilweise geschliffener Reis weist beide Fiirbungen nebeneinander auf, sie gestatten 
eine quantitative Schatzung des Schleifungsgrades. (Phannac. Tijdschr. Niedcrl.- 
Indie 10 . 112—20. 1/4. 1933.) D e g n e r .

Le Roy V. Strasburger, Die chemischen Kennzeichen ron Erbsenkonse-rren. Ais 
Qualitatsindox ist der Geh. an Trockenmasse (W.-Best. nach dem Toluolyerf.) brauchbar, 
gofunden fiir Erbsen nach SiebgróBe 1—4: 18,5 — 23,5 — 26,2 — 27,1%. Erbsen mit 
iiber 28% sind unternormal. Das Blanchieren ist ohne EinfluB auf die Klarheit der Fl., 
Zartheit, Bruch u. gleichmiiBige Farbę der Erbsen. Das Weichwerden der Erbsen beim 
Kochen (processing) wrird leiehter durch langeres Erhitzen bei maBiger Temp. (240° F) 
ais durch kurzes starkes Erhitzen erreicht. Konserren aus aufgeweichten Trockenerbsen 
hatten 26,9—37,0, aus Alaskaerbsen je nach SiebgróBe 1—4 15,67 — 31,02, aus suBen 
Erbsen 17,24 — 19,78% Trockenmasse. (Canner 7 6 . Nr. 19. 10—12. 22/4. 1933.) Gd.

F. Emanuele und M. Guastalla, Die Besiimmung ron mineralischen Verunreini- 
gungen in Tomatenkonserren. Die i. u. organ. Bestandteile werden in geeignetem App. 
(Figur im Original) abgesehlammt, der zuriickbleibonde Sand wird nach dem Trocknen 
gewogen. Konseryen 1. CJualitiit sollen nicht mehr ais 0,1 g, 2. Qualitat nicht mehr ais
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0,5 g Sand im kg enthalten. Bei hóherem Sandgeh. tr it t  Beanstandung ein. (Ind. ital. 
Conserve aliment. 8. 114-—16. Mai 1933. Parma.) G r im m e .

H. A. Schuette und R. J. Pauly, Bestimmung der diastatischen Kraft von Honig. 
Vereinfachte Abanderung des Verf. von G o t h e  m it Einstellung auf pg-Optimum; 
iiber Einzelheiten vgl. Original. Von groGem EinfluB auf die Diastasezahlen erwies 
sich die Art der yerwendeten 1. Starkę. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 53—54. 
15/1. 1933. Madison, Univ. of Wiseonsin.) G r o s z f e l d .

Hans Weishaar, Untersuchungen iiber Bestimmung, Mindestwert und Herkunft 
der Honigdiasla.se. Zur Beurteilung der Eermentkraft des Honigs ist das Verf. von 
K och  dem von G o th e  uberlegen, in folgender Ausfiihrungsform: 8 g Honig werden 
in 60 ccm W. gel. u. im elektr. W.-Bad in 17—20 Min. auf 40° erwarmt. Gleichzeitig 
werden 12 ccm einer 2%ig. Lsg. von 1. Starkę nach Z u lk o w sk y  auf 40° gebracht 
u. dam it vereinigt. Von Zeit zu Zeit werden je 2 ccm der auf 40° gehaltenen Mischung 
entnommen, zu 18 ccm W. gefiigt, 1 ccm einer 1: 10 verd. Jodstammlsg. (Jod 1, K J  4 g 
auf 100 ccm) zugegeben. Vergleich m it wss. Jodlsg. gleicher Konz., Endpunkt, wenn 
die Starkę bis zum achromat. Punkt abgebaut ist. Die diastat. K raft ist 100, wenn 
der Abbau in 18. Min. erfolgt. — Nach Verss. an 1219 Honigen wird ais Mindestwert 
fiir Honige des norddeutschen Trachtgebietes ein Diastasegeh. von 30% (60 Min. 
Abbauzeit) vorgeschlagen. Von der Honigdiastaso stammen aus dem Nektar 1,50 bis 
2,50, den Pollen 0,25—0,75, aus den Bienen iiber 95%. Die Entstehung aus Bliiten- 
staub erfolgt indirekt, indem soino EiweiBstoffe im Mitteldarm der Biene resorbiert 
u. in den Speicheldriisen zu Diastase umgesetzt werden. Feststcllung durch Fiitterungs- 
verss. von Bienenvolkem bei eiweiBfreicr Diat. (Z. Unters. Lebensmittel 65. 369—99. 
April 1933. Celle, Landesinstitut fiir Bienenforschung.) G roSZPELD.

G. de Vito, Sclineller Nachweis von zur Verfalschung von Bułter benutztem Triacetin 
mittels einer scharfen Rcaktion der Essigsaure. 20 g geschmolzene Butter werden mit 
10 ccm W. stark geschiittelt. Event. vorhandenes Triacetin geht in das W. uber. Durch 
feuchtes Filter filtrieren, F iltra t 1 Min. lang m it einigen Tropfen 50%ig. KOH kochen, 
mit H N 03 schwaeh ansiiuem, darauf yersetzen m it gleichem Vol. 5%ig. La-Nitratlsg., 
einigen Tropfen 0,1-n. Jodlsg., darauf m it verd. NH3 bis zur schwachen Opalescenz u. 
erhitzen. Bei Ggw. von Triacetin farbt sich das ausfallende bas. La-Acetat yiolett, 
ahnlich wie Jodstarke. (Olii minerał., Olii Grassi, Colori Vernici 13. 57. 30/4. 1933; 
Ann. Chim. applicata 23. 56—58. Febr. 1933. Bologna.) G r im m e .

A. Casolari, Eine neue Methode zur Bestimmung des Bułterfettes. Zur Ausfiihrung 
der Best. dient ein beiderseits offenes zylindr. GlasgefaB von ca. 190 mm Lange u. 
innerem Durchmesser von 25 mm m it einem Fassungsraum von ca. 80 ccm. Das obere 
Ende ist in einen kurzeń Hals ausgezogen, welcher m it Gummistopfen verschlieBbar ist, 
das untero Ende wird verschlossen m it einem breiten Gummistopfen, so daB das GefaB 
stehen kann (Figur im Original). Man wiegt 50 g Butter in den App., gibt 5—10 ccm 
30%ig. A. hinzu u. erwarmt auf 70—75°. Zentrifugieren, dann abkuhlen. Nach dem 
Erstarren alkoh. Fl. nebst koaguliertem EiweiB abgieBen, Fettkuchen m it k. W. ab- 
spiilen, Oberflache m it Filtrierpapier abtrocknen u. zuriiekwiegen. Die % -Besultate 
werden um 0,3 erhóht. (Ann. Chim. applicata 22. 706—12. Okt. 1932. Reggio 
Emilia.) GRIMME.

F. E. Nottbohm und O. Baumann, Die Hóhe der kochsalzjreien Asche von Natur- 
und Schmelzkdsen. Mit wenigen Ausnahmen liegen die aus Cl u. Na20  berechneten 
NaCl-Werte innerhalb einer Fehlergrenze von 0,2%. Der Cl-Verlust beim Veraschen ist 
von der Hohe des NaCl-Geh. unabhangig. Zur Beurteilimg von Kase wird Verwertung 
des Geh. der Trockenmasse an NaCl-freier Asche empfohlen. Diese ist von der A rt der 
Kiiseherst. beeinfluBt. Alle m it Lab dickgelegte Milch, die noch nicht zu weit yorgereift 
ist, liefert einen Bruch m it etwa 7%  Asche in der fettfreien Trockenmasse, auBer 
Camembert m it 3,26—3,61% . Bei Schmelzkase wurden bis zu 16,76 °/0 gefunden, 
doch erscheint eine Begrenzung auf 12%, bei Emmentaler (Naturkasc im Mittel 8,63°/o) 
auf 13% moglich. (Z. Unters. Lebensmittel 65. 439—50. April 1933. Hamburg, 
Hygien. S t a a t s i n s t i t u t . ) _____________ ____  G r o s z f e l d .

Frank D. Chapman, Berlin, V. St. A., Sterilisicren von Genufimitleln. Man fuhrt 
das luftdicht verschlossene Gębach m it Unterbrechung durch eine erhitztc Fl., die aus 
einer Mischung von ]V., Athylcnghjkol u. Glycerin besteht, wobei die charakterist. 
Merkmale der Mischung zur Kontrolle der Warmeiibertragung dienen. (A. P. 1 901 083 
Tom 19/1. 1931, ausg. 14/3. 1933.) S c h u t z .
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Charles Hary, Frankreich, Backhilfsmiitel zur Brotbereitung, bestehend aus einem 
Zusatz von entolten u. gemalzten Bohnen oder anderen Leguminosen zum Weizenmehl. 
(F. P. 742 577 vom 15/12. 1931, ausg. 11/3. 1933.) Sc h in d l e r .

Brogdex Comp., Winter Haven,Florida, iibert. von: Ernest M. Brogden und Miles 
L. Trowbridge, Pomona, Californien, Konservicrung frischer Fruchte durch Behandlung 
m it einer Lsg. von Borax, Casein u. Kohlehydraten, insbesondere Glucose, die man auf 
den Friichten trocknen laBt. (A. P. 1 903283 yom 23/11. 1928, ausg. 4/4. 1933.) J u l .

Minutę Jelly Inc., iibert. von: Robert T. Northeutt, New Jersey, V. St. A., 
Pektinhaltiger Sirup. Man stellt eine Lsg. her, dio wenigstens 40% krystallisierte 
Kohlenliydrate, z. B. Zucker, enthalt, sauert die Fl. an, so daB sie wenigstens 1/2%  Saure 
(bezogen auf Weinsaure) enthalt, worauf das Prod. m it trockenem gepulvertem Pektin 
vermischt wird. (Can. P. 299 977 vom 14/4. 1928, ausg. 6/5. 1930.) S ch u tz .

Paul Wurzburger, Frankreich, Bntfernen der giftig wirkenden Bestandteile aus 
Getrdnken, z. B. des Coffeins. Man behandelt z. B. Kaffee m it einem Adsorptionsmiltel, 
z. B. akt. Kohle, dio m it aromat. Verbb., z. B. Kaffeearoma, impragniert sind. (F. P. 
7 4 1 903 vom 19/8. 1932, ausg. 23/2. 1933.) S c h u t z .

Paul Wurzburger, Frankreich, Entfernen giftig wirkender Słoffe, besonders Alkaloide 
wie Coffein u. dgl. aus Getrdnken. Man schaltet zwischen den Behalter des Getrankes, 
z. B. Kaffee, u. die AusfluBoffnung ein Filter, z. B. aus akt. Kohle. (F. P. 741902 
Tom 19/8. 1932, ausg. 23/2. 1933.) S c h u tz .

Paul Wurzburger, Frankreich, Verfahren zum Entfernen von giftig wirkenden 
Stoffen, z. B . Coffein, aus Getrdnken. Man behandelt das betreffende Getrdnk, z. B. 
Kaffee, m it einem Adsorptionsmiltel, wie alkal. gemachter akt. Kohle, das entgegen- 
gesetzt elektr. geladen ist, wie der zu adsorbierende Stoff, z. B. Coffein, so daB das 
Adsorptionsmittel das betreffende Alkaloid auf elektr. Wege anzieht. (F. P. 741904 
vom 19/8. 1932, ausg. 23/2. 1933.) S c h u t z .

XVII. Fette. Wachse. Wasch- u. ReinigungsmitteL
— , Ranziglceil. E in Vberblick uber neuere Verdffentlichungen. Besprechung der 

verschiedenen Arten der Ranzigkeit u. ihres Nachweises, Antiosydationskatalysatoren, 
die neuere Theorie des Banzigwerdens der Fette von T a u f e l  (C. 1932. II. 2558). (Food 
Manuf. 8. 155—57. Mai 1933.) G r o s z f e l d .

Charles F. Poe und Hazel A. Fehlmann, Vitamin-A-Gehalt von naturgefarbten 
Margarinen. Wachstumskurven von Ratten. Nur Palmol zeigte, wohl durch seinen 
Carotingeh., merkliche Vitaminwrkg. Verglichen m it Butter ist der Vitamin-A-Geh. 
von Margarine gering. (Ind. Engng. Chem. 25. 402—03. April 1933. Boulder, Univ. 
of Colorado.) GROSZFELD.

William Brown, Ubersicht uber die Trockenreinigung. Geschichtliches. Chem. 
Waschmittel u. die an sie zu stellenden Anforderungen. — Bzn., Eigg. u. Anwendung. 
Einzelheiten iiber den in Amerika ais „Sloddards Solvent“, in England ais „White Spirit‘l 
bezeichneten aliphat. KW-stoff. — Bzl. u. Solventnaphtha. (Dyer Calico Printer, 
Bleachor, Finisher Test. Rev. 69. 191—93. 239—40. 295—96. 343—45. 399—400. 
14/4. 1933.) __________________  F r iedem a nn .

Frans Bloernen, Altona, Verfahren zum Aromatisieren von Ólen und Fetten, gek. 
durch den Zusatz von Estern der Milchsaure, bei denen die Milchsiiure an ihrer 
Alkoholfunktion verestert ist, wie beispielsweise Acetylmilchsaure, Butyryl-, Butyryl- 
lactylmilchsaure. Die Ester konnen gleiehzeitig auch an ihrer Saurefunktion verestert 
sein. (D. R. P. 573 785 KI. 53h vom 11/11. 1930, ausg. 29/4. 1933.) J u l ic h e r .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Robert T. Haslam, West- 
field, New Jersey, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von Fettsauren. Paraffin-KW- 
stoffóle, die wachsartige Anteilo enthalten, oder in denen diese durch katalyt. Druck- 
hydrierung gebildet worden sind (etwa bei Drucken iiber 25 at, vorteilhaft von 200 a t 
u. bei Tempp. uber 650° F, vorteilhaft bei 750—800° F), werden bei atmosphar. Druck 
u. Tempp. iiber 250° F, etwa bei 350° F  katalyt. oxydiert, bis das Prod. schwach jjelb 
gefarbt ist. Durch Dest. oder Verseifung u. Extraktion wird aufgearbeitet. 50—70% 
vom Paraffinwachs werden so ais Oxydationsprodd. erhalten. (A. P. 1904 452 T om  
14/8. 1930, ausg. 18/4.1933.) D o n a t .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Brodersen, 
Dessau), Yerfahren zur Herstellung von Monocarbonsdureestem der Polyglycerine oder
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ihrer Analogen, 1. dad. gek., daB man mindestens 2 Moll. gleicher oder yerschiedener 
mehrwertiger Alkohole in Ggw. von geringen Mengen alkal. wirkender Mittel mit 1 Mol. 
einer Carbonsaure erhitzt,2. dad. gek., daB man bei Vorliegen der Carbonsaure in Form 
eines Esters insgesamt mindestens 2 Moll. gleicher oder yerschiedener mehrwertiger 
Alkohole yerwendet unter Einrechnung etwa sehon im Ester vorhandener mehrwertiger 
Alkohole. — 235 Teilo Cocosol, 185 Teile Glycerin u. 3 Teile Kaliseife werden unter 
Riihren auf 240° erhitzt, in 3 Stdn. auf 270—280° gebracht, u. so gehalten, bis eine 
Probe beim Erkalten homogen bleibt. Das zahe Ol gibt m it W. haltbare Emulsionen. 
S ta tt Cocosol kann die entsprechendo Saure oder Ricinusol oder Triacetin yerwendet 
werden. (D. R. P. 575 911 KI. 12o vom 21/8. 1930, ausg. 4/5. 1933.) Donat.

Walther Schrauth, Berlin-Dahlcm, Verfahren zur Herstellung von Stearin. Techn. 
Stearin wird hergestellt, indem yollig liydrierter Spermwaltran geschmolzen, m it dem 
doppelten der aus der VZ. berechneten Menge festen Alkalis bzw. Erdalkalis (etwa 
2 Teile auf 10 Teile hydriertes Ol) z. B. bei 250—280° verseift, u. das erhaltene Prod. 
mit Mineralsiiure behandelt wird. Bei der Yerseifung wird gleichzeitig der entstandene 
Alkohol oxydiert. Die Behandlung mit Alkali dauert etwa 2 Stdn., das Prod. ist schnee- 
weiB oder sehwach gelb. (A. P. 1 904 546 vom 26/2. 1931, ausg. 18/4. 1933. D. Prior. 
25/2. 1930.) D onat.

Emery Industries Inc., Amcrika, Verfahren zum Reinigen von Oeweben, gek. durch 
dio Verwendung von klaren Emulsionen aus Fettlosungsmm. u. W. Beispiel: 30 g 
Tiirkischrotol yon 31°/o W.-Geh., 21 g Olsaure, 9 g Kaliumoleat, 3 g W., 29,5 g Solyent- 
naphtha u. 7,5 g Hexahydrophenol werden zur Emulsion yerarbeitet. (F. P. 738 063 
(vom 2/6. 1932, ausg. 20/12. 1932.) Schmalz.

Siegfried Fischer jr., Los Angeles, Cal., Untersuchung von Olen u. anderen fettigen 
Substanzen auf ihre Fettigkeit. Ein poroser Stoff, z. B. Filtrierpapier, wird m it dem 
zu priifenden Ol getrankt u. seine Eindringtiefe m it der yon einem Vergleichsól, z. B. 
Ricinusol, yerglichen. Man kann auch Filtrierpapier m it der gleichen Menge des zu 
untersuchenden Oles u. des Vergleichsols tranken u. die Olflecken photometr. priifen. 
(A. P. 1895154 yom 4/11. 1929, ausg. 24/1. 1933.) Geis z l e r .

XVIII. Paser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.Kunststoffe.
Harold De Witt Smith, Warum ist eine Textilfaser eine Textilfaser ? Kurze 

Darst. der Ergebnisse der rontgenograph. Strukturanalyse von Fasermaterialien. 
(Amer. Dyestuff Reporter 22. 152—56. 27/2. 1933.) K r u g er .

H. Mark, Neuere Arbeiten iiber die Struktur von Verbindungen mit hohem Mole- 
kulargemcht. (Rayon Rec. 7. 164—65. 7/4. 1933. Wien, Univ.) K r u g er .

Gustav U llm ann, Wolier stammt der Ausdruck „ Bauchen“ oder „Beuchen“ ? 
Sprachgeschichtlicher Beweis dafiir, daB der Fachausdruck fur das alkal. Auskochen 
von Pflanzenfasern „ Bauchen“ u. nicht „Beuchen" geschrieben werden muB. (Melliands 
Textilber. 14. 242—44. Mai 1933.) F r ied em a n n .

P. Krais, Neue Textilhilfsmittel. E in  neues o rgan . B le ich m itte l d e r F a r b - u . 
G e r b s t o f f w e r k e  Ca r l  F l e s c h  j r ., F ra n k fu r t  a . M. is t  Biancal, y e rw en d b ar beim  
B euchen  y o n  B aum w olle, bei d e r B u n tw arenb leiche  ais Z u sa tz  zum  H 20 2, zum  B leichen 
y o n  L einen , K u n s t-  u . Ń a tu rse id e  u . zum  E n tb a s te n  u . E n tsch lich ten . —  E in e  Ver- 
ó ffen tlichung  d e r I .  G. FARBENINDUSTRIE A k t .-G e s . b e h an d e lt d as R ein igen  von  
T epp ichen , L au fe r, D eko ra tio n ss to ffen  u . dgl. m it Ig ep o n  u. d as M ottensicherm aehen  
m it E u la n . —  E in  W egw eiser d e r Z s c h im m e r  u . S c h w a r z , Chem. F a b rik , D olau , 
g ib t A u fk la ru n g  iiber d ie v o n  d e r F irm a  fu r  tex tilte ch n . Zwecke herg este llten  M itte l. 
A is Z u sa tz  z u r  B euche em p fieh lt d ie F irm a  Boilit, ein g u t  ne tzen d es u . b leichendes 
H ilfsm itte l. Maltseidenavivage 28 is t  e in  neues, gebrauchsfertiges A vivagem ittel. 
(M schr. T e x t.- In d . 48. 84— 85. A pril 1933. D resden .) S u v e r n .

— , Die Bleiche von Kammzug mit Wasserstoffsuperoxyd. Das Laboratoire DE 
LA Chambre DE COMMERCE DE R oubaix  hat das Yerh. yon Kammziigen bei der 
Bleiche m it H„02 untersucht. Die Festigkeit bleibt bei Konzz. bis 30% H20 2 unver- 
iindert, erst bei" 50%  laBt sie yollig nach. Die Delmung sinkt ebenso erst iiber 30'% H20 2 
stark ab, yorher sinkt sie auch bei 24-std. Behandlung nur von rund 18 auf 14%. Der 
Griff der Wolle wird schon bei geringen Konzz. des Bleichmittels hart. Die Anfarbung 
bleibt innerhalb der techn. wichtigen Grenzen fast unyerandert. (Ind. textile 50. 
225—26. April 1933.) F riedem a nn .
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N. N. Sashittal, Aktivin beim Entschlichten und Bleichen. (Indian Text. J .  43. 
257—58. 30/4. 1933.) F riedem ann .

H. C. W ood, Gardinol und Br Ulania v irolprodukt e. Die Vortoile, die sich bei der 
Benutzung dor Praparate beim Waschen, Farben, Bleichen, Mercerisieren u. in der 
Appretur orgeben, sind geschildert. (Amer. Silk Rayon J . 52. Nr. 5. 29—30. 56. Mai
1933.) v Su t e r n .

— , Neue chemisclie Verfahren zum Appretieren. Gute Schlichtung von Gamen wird 
erzielt, wenn man erst m it einer, vorteilhaft mit Glycerin versetzten, Lsg. von Frucht- 
gummi, z. B. aus Joliannisbrotkcmen, yorappretiert u. dann mit einer Lsg. yon Starkę 
oder Leim fertig schlichtet. Bei Benutzung von Kunstharzen arbeitet man vortcilhaft 
so, daB man mit einer wss. Lsg. von Starkę u. einer Lsg. des Kondensationsprod. yon 
Thioharnstoff u. Formaldehyd behandelt, absclilcudert u. das Kondensationsprod. dann 
durch Erhitzen unter Anwesenheit saurer Kondensationsmittel auf der Faser unl. maeht. 
Griff u. Aussehcn yon Geweben wird yerbessert, wenn man auf das Gewebe Ammon- oder 
Alkalimetallsalzlsgg. u. ein aus mehrbas. Carbolsauren u. melirwertigen Alkoholen durch 
Kondensation entstehendes Harz aufbringt, u. dieses durch Trocknen, Sauro oder 
Metallsalzlsgg. fixiert. (Z. ges. Textilind. 36. 277. 17/5. 1933.) F riedem a nn .

Glenn W. Herrick und Grace H. Griswold, Naphthalin ais Bauchermittel gegen 
. die Larven der Kleidermotte und Tcppichkdfer. In  gecignoter Konz. u. in geschlossenen 

Behaltern tótete Naphthalin Eier u. Larven der Kleidermotte sicher ab, wahrend dies 
bei don gleichen Stadien des Teppichkafers nicht immer der Fali war. (J . econ. Entomol. 
26. 446—51. April 1933.) Grim m e .

Albert C. Walker, Einflufi der atmosphdrischen Feuchtigkeit und der Temperatur 
auf die Beziehung zwischen Feuchtigkeitsgehalt und elektrischer Leitfahigkeit von Baum- 
wolle. Wird rohe Baumwolle dem EinfluB einer m it W. gesatt. Atmosphare ausgesetzt 
u. dann getrocknet, so ist bei erneuter Befeuchtutig die elektr. Isolation geringer ais 
yorher; bei m it W. abgekochter Baumwolle tr i t t  diese Erscheinung nicht ein. Dies 
Verh. ist zweifellos auf eine unter (Juellung erfolgende W.-Aufnahmo der Baumwolle 
zuruckzufiihren, bei der die Gelstruktur yerandert wird, so daB die Rk. schwer rever- 
sibel ist (ygl. C o ll in s ,  C. 1930. H . 2199). Ob die W.-Aufnahme der Baumwolle besser 
durch die Zsigm ondysche Porentheorie (vgl. U r q u h a r t  u . W illia m s , C. 1925. I. 
2125) erklart wird oder durch die Art der Orientierung der Hydroxylgruppen — die auf 
Grand des Verh. acetyherter Cellulosen wahrscheinlich fur die W.-Aufnahmo ent- 
scheidend sind — kann noch nicht entschieden werden. (J. Text. Inst. 24. 145— 60. 
April 1933.) F rie d e m a n n .

H. R. Hirst und A. T. King, Einige Experimente iiber die Ghlorung von Wolle. 
Zweck der Unters. war die Feststellung, unter welchen Bedingungen der gleiche Woll- 
stoff mit der gleichen Mengo aktiven Chlors das Optimum der Krumpffreiheit bei 
groBter Festigkeit u. bester Farbę erlangt. Die Verss. wurden m it CU, m it Chlorkalk 
u. mit CIOH angestellt; ferner wurde yersucht, die sehr schnelle Rk. des Cl2 auf Wolle 
durch Zusatz von Neutralsalzon zu yerlangsamen. Dio Chlorabsorption wurdo durch 
Feststellung des CI2-Geh. der Bader vor u. nach der Behandlung ermittelt. Der 
Schrumpfungsgrad wurde durch Seifen u. Walken neben unbehandelten Gegenmustern 
bestimmt, Farbę u. Griff nach je drei Klassen festgelegt. Tiefo u. Egalitat der Farbung 
wurden durch Ausfarben mit Erioglaucin Supra (Ge ig y ) in essigsaurer Lsg. gepruft 
u. nach 7 bzw. 6 Klassen eingeteilt. Mit 2,5 g Chlorkalk in 2 1 wurden dio besten 
Resultate m it 6,8 ccm HC1 (1,16) erzielt, am ungunstigsten yerhielt sich Borsaure. 
Unterchlorige Siłure gab schlechtere Resultate ais Chlorkalk +  HC1. Sattigung der 
Chlorlsgg. m it Na2SO., oder NaCl yerbesserte etwas Farbę, Griff u. egales Farben; 
CaCl2 driickte den EinfluB des Chlors auf die Krumpffreiheit stark zuriick, gab aber 
guten Griff, Farbę u. Festigkeit. Chlorgas, in W., NaCl, Na2S04 u. CaCl2 gelost, gab 
bei Na2SOj die beste Festigkeit; Griff u. Farbę waren in allen Fallen gleich, nur bei 
CaCl2 waren Festigkeit u. Krumpffreiheit unzureichend. Bei sonst gunstigen Verha.lt- 
nissen erwies sich Zimmertomp. ais am besten; Eiskiihlung ist zwecklos. _ Sehr geringe 
Chlorkonzz., wio 0,03—0,05 g Cl2 im 1 beeinflussen die Schrumpfung in der Walkę 
nicht. (J. Text. Inst. 24. 174—84. April 1933.) F riedem a nn .

Gordon D. Pratt, Wollbleiche. Vergleich der Schwefelung und der Peroxydbleiclie. 
Kurzo Beschreibung der Wollbleiche durch Schwefelung, durch H 20 2 u. durch kombi- 
nierte Bleiche. Dio Peroxydbleiche hat den Vorzug gróBerer Bostandigkeit, da bei 
schwefelgebloichter Wolle die Gilbe an der Luft u. im Licht wiederkehrt, auBerdem ist 
der Griff der mit I L.O. gebleichten Wolle weicher u. offener u. sie laBt sich leichter
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kardieren u. biirsten. Naturfarbige Wollen werden nur durch Schwefel entfarbt, man 
hat aber gefarbte Ware vor der Beriihrung m it schwefelgebleichter zu schiitzen, um 
nicht ausgebleichte Stellen zu bekommen. Zarte Farben kónnen nur auf H 20 2-ge- 
bleichter Wolle egal erhalten werden. Die Kosten sind beim Schwefeln geringer. (Canad. 
Test. J .  50 . Nr. 8. 25—26. 21/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Das Erschweren von Seidenstiick. Yf. geht die yerschiedenen Arten der Seiden- 
erschwerung fiir reinseidene Stiickware durch u. bespricht die Zinn-Phospliaterschwe- 
rung, die Erschwerung mit Zucker, m it Gelatine u. Tannin, m it Eiweiparten u. Form
aldehyd u. einige neue Methoden yon nur theoret. Wert, so m it Zirkon- oder Titan- 
clilorid, m it Zinn- u. Cerchlorid u. andere. Nur fiir schwarze Soupleseide eignet sich 
die Erschwerung mit Pb(N 03)2 u. Leim. Besonders im Hinblick auf hohe Erschwerung 
arbeiten Bader m it Ba, Wo u. Bi. Sn kann man erfolgreich zum Teil durch Zn er- 
setzen. Dio Zinn-, Phosphat- u. Silicatbehandlung fiihrt man in einem Gang durch. 
Vf. bespricht dann ausfuhrlich die techn. u. apparativen Einzelheiten der Zinn-Phos- 
phaterschwerung. (Rev. univ. Soies et Soies artific. 7. 393. 501—03. 615—17.
1932.) F r ie d e m a n n . 

Walter Obst, Veredelungs- und Regenerationsrerfahren fiir Holz- und Korksubslanz
und synthetischer Kork. Uber das regenerierte Holz (Masonit), yeredelte Korksubstanz 
(Kunstkork, Backkork) u. Cupren. (Kunststoffe 23. 82—84. April 1933.) H. S c h m id t .

J. Shwirbljanski, Neuer billiger Rohstoff fu r  die Papierfabrikation. Aus den 
PreBruckstanden der Zuckerriibenschnitzel kann nach Auskochung der Pektinstoffo 
m it schwachen Sauren fur Klebzwecke der Buckstand m it 22% Cellulose ais Zusatz 
zu Papier benutzt werden. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1931. 
N r. 8. 30— 33.) H . Sc h m id t .

Sch. I. Chasanow und N. A. Strunników, Aufarbeiten von Slroh nach dem Ver- 
fahren von Ssudakow. Stroh wurde 12 Stdn. m it einer 2,5% ig. NaOH-Lsg. (17% yom 
Strohgewicht) getriinkt, die M. nach dem Abtropfen 2,5— 3 Stdn. bei 2,2—3 a t gedampft 
u. 7 Stdn. gebleicht. Uber die Arbeitsbedingungen, erhaltenen Strohzellstoffe u. brauch- 
baren Papiere, m it u. ohne 30% Sulfitzellstoffzusatz, wird eingehend berichtet. (Papier- 
Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 4. 47—51. Fabrik „Arbeitsheld", 
Dobrusch.) H. SCHMIDT.

N. Maximow, Papier aus Maisstengeln und -blattern. Maispflanzen wurden mit
6,5 Be Kalkmilch 3,5 Stdn. bei 3,5—4 a t aufgeschlossen u. aus der Fasermasse brauch- 
bares Papier hergestellt. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1931. 
Nr. 10. 25—28.)  ̂ H . S c h m id t .

A. Ssowjetowa, Verwertung von SuPwasseralgen in der Industrie. Cladophora- u. 
Bhizoeleniumarten werden 2 Stdn. bei 110° u. 1,5 a t gekocht oder erst gedampft, 
dann im Hollander m it k. bzw. angesauertem W. behandelt, u. aus dem Faserstoff 
(mit 30—40% Cellulose, 25—30 Starkę u. 10—30 Dextrinen) Papier, Warmeisolier- 
wolle u. Klebstoff gewonnen. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1931. 
Nr. 8. 22—30.) H. S c h m id t .

N. I. Juschkow, Torfproblem in der Papierindustrie. Roher Torf wurde m it oder 
ohne 2%  Ca(OH)2 gekocht, yorgewasohen, gesauert, nachgewaschen, gebleicht u. m it 
Zusatz yon ungebleichtem Zellstoff bzw. auch Abfallpapier auf Papier yerarbeitet. 
(Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 4. 42—47.) H. SCHMIDT.

F. Hoyer, Zur Frage der Altpapierverarbeitu?ig. (Papierfabrikant 31. Verein d. 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 272—74. 30/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

Raffaele Sansone, Fiirberei in mehreren Farben. (Anfang vgl. C. 1933. I. 2761.) 
Arbeitsweise der Apparatur fiir die Papierfarberei. (Papeterie 55 . 410—14. 25/4.
1933.) F r ie d e m a n n . 

Kazumoto Nakamura, Unlersuchung iiber die Kochung von Holz. I. Der Einflup
der Kochdauer auf die Festigkeit non Sulfitzellstoff. Rasche Erhohung der Kochtemp. 
iiber 100° zu Beginn der Kochung ergibt Zellstoff m it schlechter Festigkeit. Durch 
niedrigere Temp. im spateren Stadium der Kochung wird zwar die Kochdauer ver- 
langert, aber Festigkeit u. Bleichbarkeit werden yerbessert. Yermmderung des Druckes 
am Ende der Kochung ergibt leicht bleichbaren Stoff. Die Festigkeit ist der Bleichbarkeit 
umgekehrt proportional u. nimmt m it yerlangerter Kochung ab. (Cellulose Ind. 9.
14. April 1933. Karafuto Kogyo Co.) K r u g e r .

George M. Rommel, Georgia-Kiefem fiir Sulfitzellstoff und Zeitungspapier. Die 
im Staate G e o r g i a  (U. S. A.) yorkommenden Kiefern (Slash Pine-Pinus hetero- 
phylla, Longleaf-P. palustris, Loblolly-P. taeda, Shortleaf-P. echinata u. Virginia-P. Vir-



1933. I I .  H j tu i -  F a s e e -  u .  S p i n n s t o f f e .  H o l z .  P a p i e r  t js w . 157

giniana) lassen sich nach dem Sulfitverf. mit nieht uber 5,5% Gesamt-S02 u. etwa
1,1— 1,7% gebundener S 02 bei 116—135° mit sehr guten Resultaten verkocken, wenn 
die Stamme nieht iiber 25 Jahre alt sind, da sie dann kein Kernholz, sondern nur Splint- 
holz haben, u. zu den sonst iibliclien Harzschwierigkeiten bei Kiefernholz keinen AnlaB 
geben. (Chem. metallurg. Engng. 40. 197—200. April 1933.) F r ied ejia n n .

F. Deplano, Sardinische Bohstoffe fiir  die Zellstoffherstellung. Aus Opuntia ficus 
indiea L. u. Chamaerops humilis L. laBt sich durch Behandlung m it elektrolyt. Alkali- 
hypochloritlsgg. bei gewohnlicher Temp. u. gewóhnlichem Druck yollkommen weiBe 
u. relativ reine, ligninfreie Cellulose m it einem a-Cellulosegeh. von 80,7 bzw. 76,21% 
u. einer Cu-Zahl von 2,21 bzw. 2,14 in einer Ausbeute yon 35,4 bzw. 41,3% gewinnen. 
Mikrophotographien der erhaltenen Fasern im Original. (Rend. Seminar. Fac. Sci. 
R . TJniv. Caghari 2. 15—23. 1932. Cagliari, Univ.) K ruger .

R. Michel Jaffard, Wissenschaftliche Orundlagen der Celluloseherslellung und der 
Bleiche vegełabiler Textilfasem. Schilderung des morpholog. u. chem. Baues der 
Pflanzenfaser, der Cellulose u. ihrer Pektin-Lignin-Kittsubstanzen u. ihrer Begleiter, 
wie Fette, Harze, Wachse, Zucker u. Sauren. Chem. N atur der Cellulose, des Lignins 
u. des Pektins. AufschlieBung verholzter Fasern. 1. m it W., 2. m it Alkalien u. Erd- 
alkahen. 3. m it bas. Salzen, wie Carbonaten, Silicaten usw. 4. m it Sulfiten. Die 
Wrkg. des W. auf die Inkrusten ist sehr geringfugig, sehr kraftig hingegen die des Atz- 
natrons; die Kinetik der Natronkochung wird an Hand der Literatur mathemat. u. 
graph. ausfuhrlich erlautert. Rolle des Kalkes in der Lumpenkochung, Rolle der Carbo- 
nate, der Silicate, des N a2S, der H 2S 04 u. der Bisulfite. Mechanismus der Sulfitkochung; 
Vorteile: Billigkeit, gute Ausbeute u. (Jualitat, Fortfall ubler Geriiche; Nachteil: ge
ringe Eignung fiir harzreiche Holzer. Neutrales Sulfit wegen der Schwierigkeit der 
Ruckgewinnung u. der geringen Wrkg. (Abwesenheit freier S 02 u. geringe Alkalitat) 
fur sich wenig wertvoll, besser in Verbindung m it NaOH u. in der Textilbleiche. Auf- 
schluB der Cellulose muB durch Bleiche, d. h. Entfernung der gefarbten Unreinigkeiten, 
vervollstandigt werden. Theorie der Bleiche, besonders die móglichen Arten der Oxy- 
dation, nach der Ionentheorie u. der von STIEGLITZ. Chem. Charakterisierung der 
Faserbestandteile. Besprechung der Chlor- u. der Hypochloritbleiche. Rkk. der Cl- 
Verbb. m it den Inkrusten, m it der Cellulose u. unter sich. Inkrusten sind Lignin, 
Pektine, Hexopentosane u. EiweiBkorper. Auf diese — schon stark abgebauten — 
Kórper wirken Oxydations- u. Chlorierungsrkk. ein. Bedingungen, Chemismus u. 
Wrkg. der Chlorierung, Kinetik der Chlorbleiche, Einfliisse von pH, Temp., Laugen- 
u. Stoffkonz. Abhangigkeit des Angriffes auf die Cellulose vom pn-Wert der Bleich- 
lauge, Empfindlichkeit der Faser gegen Oxydation im Yerhaltnis zur Entfernung der 
Inkrusten; verschiedene Oxycellulosen. Spontane Zersetzung der Hypochlorite 
in saurer Lsg. u. unter dem EinfluB metali. Katalysatoren. Die Stufen- oder Mekr- 
phasenbleiche. Bleiche der wenig verholzten Textilien. Die H 20 2-, die Peroxyd- u. 
die Persalzbleiehe; ihre Abhangigkeit vom pn u. von der Temp. Geringe Einw. des 
H20 2 auf die Cellulose, katalyt. Zers. des Superoxyds durch fast alle Metalle, mit Aus- 
nahme von Pb u. Sn. Hohe Arbeitstemp. u. alkal. Medium sind die Vorteile der H20 2- 
Bleiche, da diese Bedingungen der Entfernung der Inkrusten giinstig sind. Rasen- 
bleiche wirkt durch Feuoktigkeit u. Luftsauerstoff, anscheinend auch durch die 0- 
abspaltende Wrkg. des Blattgriins. Bleiche m it KM n04 in neutraler u. saurer Lsg.: 
gutes WeiB, geringe Faserschw&chung, in alkal. Lsg. energischerer Angriff. Umfang- 
reiches Literaturverzeichnis. (Rev. gón. Tointure, Impress., Blanchiment, Appret 10. 
839—45. 921—27. 1001—05. 11. 7—15. 93—101. 167—75. Marz 1933.) F riedem a nn .

S. Fotijew und E.Massjukow, StufenweisesBleichen ton Zellstoff. Genaue Angaben 
iiber das 2-stufige Bleichen von weicher u. harter Sulfitcellulose mit 9,7 u. 25,5%ig. 
Chlorkalk, den Bleichmittelverbrauch m it der Zeit u. die Eigg. der gebleichten Cellulose. 
(Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1931. Nr. 10. 8—12. Leningrad, 
Papierlab. d. Chem.-techn. Forstinst.) H. SCHIIIDT.

Sidney Maurice Neale und William Arthur Stringfellow, Die Aufnahme von 
Bariumhydroxyd, Natriumhydrozyd und Wasser durch Cellulose aus wdpngen Barium- 
hydroxydldsungen und aus gemischten Losungen. Bei gleicher Konz. nimmt Cellophan 
aus Ba(OH)2-Lsgg. viel mehr Ba(OH)2, aber viel weniger W. auf, ais NaOH bzw. W. 
aus NaOH-Lsgg. Mit steigender Ba(OH),-Konz. nimmt die W’.-Aufnahme ab, so daB 
Cellulose in Ba(OH)2-Lsgg. weniger geąuollen ist ais in W. Der Ba-Komplex weist 
anscheinend nieht wie der Na-Komplex hohe osmot. W.-Anziehung u. elektrolyt- 
ahnliche Dissoziation auf, sondern die Ba-Atome sind fester gebunden, wahrscheinlich



158 H jy n j. F a s e r -  u .  S p i n n s t o f f e .  H o l z .  P a p i e r  u s w .  1933. II.

durch 2 O-Atome, vielleicht an benachbarten Glucoseresten, so daB die Struktur zu 
schrumpfen strebt. Dic Abhangigkeit der Ba(OH)2-Aufriahme stimmt m it der Annahmo 
einer von der OH'-Ioncnkonz. abhangigen Salzbldg. nicht uberein; sio wird durch die 
Gleichung: K c  — b j( l— 6) [e =  Ba(OH)2-Konz., b — Aquivalentc Ba/Mol. C6H10O5] 
befriedigend wiedergegeben. Aus Lsgg. m it konstanter NaOH-Konz. (ca. 0,5-n.) u. 
wechselnder Ba(OH)2-Konz. steigt die Ba(OH)2-Aufnahme kontinuierlich m it steigender 
Ba(OH)2-Konz., wahrend die NaOH-Aufnahme fallt; die Ba(OH)2-Aufnahme ist viel 
gróBer ais aus reinen Ba(OH)2-Lsgg. Die ersten NaOH-Zusatze (bis 0,2-n.) iiben den 
groBten Effekt auf die Ba(OH)2-Aufnahme aus. Unter der Annahme, daB dio Bldg. 
des dissoziierten Na-Salzes von der OH'-Aktivitat, die Bldg. des Ba-Komplexes von der 
A k tm ta t des nicht dissoziierten Ba(OH)2 abhangt, kann die Form der beobachteten 
Kurven wiedergegeben werden. (J . Text. Inst. 24. Transact. 30—34. Jan. 1933. 
Manchester, Coli. of Technology.) K ruger .

Katsumoto Atsuki und Masanori Ishiwara, Untersuchungen iiber die Esterifi- 
zierung von Cellulose und Celluloseesłer. IV. Die selekthe Aufndhme der Komponenten 
der Mischsaure durch Cellulosenitrat. (III. vgl. C. 1929. II. 1788.) Bei der Nitrierung 
von Baumwolle m it H N 03—H,SO.(—W.-Gemischen ist nach beendigter Nitrierung 
die Badzus. innerhalb u. auBerhalb der nitrierten Faser betrachtlich verschieden. 
Wenn dio Abfallsaure auBerhalb der Faser ca. 10% W. u. H2S04 u. H N 03 im Ver- 
haltnis 2 ,2: 1 enthalt, enthalt die Saure im Innern der Faser fast dieselbe W.-Menge. 
E nthalt aber die Abfallsaure mehr oder weniger ais 10% W., so ist die absorbierte 
Saure wasserreicher ais die Abfallsaure. Das Verhaltnis H2S0.,/HN03 sinkt mit der 
Diffusion der Mischsaure in die Faser. Wahrscheinlich diffundiert H N 03 rascher ais 
H 2S 04 u. wird wegen derselben polaren Gruppo durch Cellulosenitrat sclcktiv aufgenom- 
men. W. diffundiert m it H N 03 u. wird durch die Esterifizierung gebildet, u. da die 
Diffusion von H„S04 beschrankt ist, wird die absorbierte Saure reich an W. u. H N 03. 
Die Verdiinnung der Blischsaure bei der Diffusion in die Faser u. die Einstellung eines 
Gleichgewichts zwischen der absorbierten Saure u. der Abfallsaure auBen ist die fiaupt- 
nrsache fiir die Unmoglichkeit, das wahro Trinitrat zu gewinnen. (J .  Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 35. 587 B—91 B. Dez. 1932. Tokyo, Imp. Univ.) K ruger .

L. Bernard, Die hoheren Cdlulosefeltsaureester. Ubersicht iiber die Patent- u. 
andere Literatur. (Rev. gćn. Matiferes piast. 9. 75—76. Febr. 1933.) H. Schm idt .

Ichiro Sakurada, Ober Quellung und Auflósung von Celluloseestem. (Vgl. 
Sakurada  u. Ta n ig u sh i, C. 1932. I I . 1550.) Nicht nur acetonlósliches Cellulose- 
acetat, sondern auch Triacetat ąuillt in stark polaren Fil. besser ais in schwacher polaren. 
Unters. des Quellungsgrades von Triacetat in 2-mol. Bzl.-Lsgg. Terschiedener organ. 
Stoffe ergibt, daB alle quellungsakt. Fil. ein groBes Dipolmoment besitzen, wahrend 
dies bei quellungsinakt. Fil. ziemlich klein ist. Nach Verss. mit Gemischen von CC14 u. 
Essigsaureathylester ąuillt Triacetat in dipolarmeren Fil. etwas mehr u. in stark 
dipolaren weniger ais acetonlósliches Acetat. Bei Nitrocellulose besitzen ebenfalls alle 
Losungsm. u. Quellungsmittel ein verhaltnismaBig hohes Dipolmoment. Mit Aus- 
nahme von Chlf. ist die Reihenfolge der Quellungs- u. Ldsungsaktivitat fur Triacetat, 
Sekundaracetat n. Nitrocellulose fast dieselbe. Triacetat ist am schwersten, N itro
cellulose am leichtesten 1. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 500 B—503 B. 
Nov. 1932. Kioto, Inst. of Physical and Chem. Bes.) K r uger .

O. B. Litwin, Uber die Acetylierung der Cellulose. Zur Best. des Essigsdureanhydrid- 
geh. in Acetylierungsgemischen wird 10—20 g Sirup m it 50—70 ccm Methylonchlorid 
verd. u. nach Zusatz yon 25—30 Tropfen Pyridin m it frisch dest. Anilin unter Durch- 
schiitteln u. Tupfeln auf m it Furfurol gesatt. Filtrierpapier titriert; Empfindlichkeit 
0,03 g. Die Veranderung des Essigsaureanhydridgeh. im Verlauf einer techn. Acetylierung 
wird verfolgt. Der Verbrauch des Essigsaureanhydrids tr i t t  relativ rasch ein u. geht 
dem Endpunkte des Prozesses, bei dom sich die gebildete Acetylcellulose homogen 
auflost, bedeutend voran. (Cellulosechem. 14. 49—50. 2/4. 1933. Moskau, Forschungs- 
inst. f. Kunstseide.) K ruger .

T. E. Elłison, Eine Bemerkung iiber die Viscositat von Celluloseacetatldsungen. 
Bei geeigneter Ausfuhrung der Acetylierung besteht zwischen der Viscositat der Acetate 
u. der Viscositat der Xanthogenate nach K ung u. Seger  aus demselben Cellulose- 
material eino dcutliche, aUerdings nicht Hneare Beziehung. Wahrscheinlich hiingen 
beide von dem Grad der Teilchenverkleinerung der Linters durch physikal. u. chem. 
Behandlung ab. — Acetylierung u. Viscositatsbest. zur Betriebskontrolle: Die zu 
untersuchende Linterprobe wird 24 Stdn. bei Zimmertemp. verschlossen stehen ge-
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lassen, eine 3 g troekenen Linters entsprechende Menge (Best. des W.-Geh. an einer 
besonderen Probe durch 6-std. Trocknen bei 103 ±  2°) in einem 200 cem-Erlenmcyer 
48 Stdn. iiber H2S04 entwiissert (W.-Geh. ca. 0,7%); 97 ±  0,1 g einer taglich frisch 
hergestellten Mischung Yon 1000 g 8%ig. Essigsaureanhydrid (in Eg.) -j- 2,5 ccm konz. 
H 2S04 zugesetzt u. 23,5 Stdn. im Thermostaten bei 20° stehen lassen. Etwas mehr 
ais die erforderliche Menge in das Viscosimeter einsaugen (Brit. Engin. Standard Vis- 
cosimeter Nr. 4), in den Thermostaten zuriickbringen, das Niyeau einstellen u. genau
24 Stdn. nach Zusatz des Acetylierungsgemisches die AusfluBzeit messen. D.20 der 
Acetatlsgg. 1,066. Die Methode setzt gleiche Acetylierungsgesehwindigkeit der Proben 
yoraus; anderenfalls muB die Viscositat im Punkt yollstandiger Acetylierung gemessen 
werden. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 134—36. 17/2. 1933. British Acetate 
Silk Corp.) K r uger .

Sin-itiro Iwasaki und Eiji Sugino, Untersuchungen iiber Viscose yon G. Kita und 
Mitarbeitern. XXXXVI. Mitt. Der Spinnometer und seine Anwendung. IV. (XXXXV. 
Ygl. C. 1933.1. 1223.) Es werden untersucht 3 Viscosen Aj, A4 u. A9 aus 1,4 bzw. 9 Tage 
gealterter Alkalicellulose u. eine Viscose M4 aus dem Gemisch Yon 1 u. 9 Tage gealterter 
Alkalicellulose, das derart hergestellt ist, daB die DuCLAUXsche Konstantę der Kupfer- 
amminviscositat der aus dem Gemisch regenerierten Cellulose der aus der 4 Tage gealter- 
t e n  Alkalicellulose gleich war. Bei glucosehaltigem Spinnbad Y erh ie lten  sich Aj, A4 u. A9 
sowie A4 u . M4 ziemlich verschieden; M4 war spinnfiłhiger ais A4. Bei ZnS04-haltigem 
Spinnbad warcn die 4Viscosen ebenfalls sehr verschieden spinnfahig; Unterschied 
zwischen A4 u. M4 nicht so groB wie beim glucosehaltigen Spinnbad. Beim H2S04- 
Spinnbad ohne Zusatz Unterschied anscheinend noch geringer. Die HOTTENROTH- 
Zahl—Keifungsdauerkurven stimmten fur die 4 Viscosen prakt. uberein. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.l 35. 551 B—53. Dez. 1932.) K ru g e r .

A. V. Schliitter, Untersuchung ton Transparent - Folien, in Sonderheit 
solchen aus Cellulosehydral. Von einer Beihe von Transparentfolien wurde die 
chem. Zus., Aussehen, Dicke, Quadratmetergewicht, BeiBfestigkeit u. Dehnung, 
Berstdruck, Wasserdampfdurchlassigkeit, Glycerin- u. Eeuchtigkeitsgeh., Schattenbild u. 
Eluorescenz untersucht. Eine Listę der Hersteller ist beigefugt. (Kunstscide 15. 
158—63. Mai 1933.) Suvern .

Karl M. Herstein, Teztilindustrie und Mikrochemie. Einige opt. Hilfsmittel der 
Faserunters. u. Farbrkk. sind beschrieben. (Text. Colorist 55. 238—39. 274. April
1933.) Suv ern .

V. Venkataraman und Nazir Ahmad, Priifung einer vorgeschlagenen Beziehung 
zwischen den Ergebnissen der Strahn-Priifung und Einzelfaden-Priifung. Verss. an einer 
Reihe von Baumwollgarnon ergeben, daB die nach der Methode Yon Gr eGSON (Textile 
Weekly 9. Nr. 214. 124 [1932]) erhaltene Strahn-Festigkeit im aUgomeinen groBer bzw. 
kleiner ist ais die beobachtete, wenn das Verhaltnis Strahn-Festigkeit x  100: 160 X 
mittlere Einzelfaden-Festigkeit kleiner bzw. groBer ais 70 ist. Die proz. Differenz 
zwischen den bereclmeten u. beobachtcten Strahn-Festigkeiten sind nur dann relativ 
klein, wenn das Verhaltnis zwischen 67 u. 77 liegt. In  fast allen anderen Fallen versagt 
Gregsons Methode yollkommen. (J. Text. Inst. 24. Transact. 35—43. Jan. 1933. 
Matunga, Bombay, Techn. Lab.) K ruger .

Korn, Fortschritte in der Papier- und Zellstoffprufung im  Jalire 1932. (Vgl. C. 1932.
II. 471.) Literaturiibersicht. (Wbl. Papierfabrikat. 64. 293—95. 307—08; Zellstoff u. 
Papier 13. 197—201. 6/5. 1933.) F riedem a nn .

M. Grandy, Die Erkennung ton Farbsloffen au f gefdrblem Papier. Behandelt 
werden bas., direkte, saure u. Chlorantinfarbstoffe. Die Prufungen bestanden in 1. Be- 
tupfen der Muster m it konz. H ,S 04, HC1 u. NH3H. 2. Mit den gleichen Sauren, 10%ig., 
sowie 10%ig. Essigsaure, 3. Betupfen m it k., 10%ig. NaOH oder Na2C03. 4. Kochen 
mit 30%ig. KOH. 5. Aufkochen in konz. SnCl2-HCl-Lsg. oder in saurer, 10%ig., 
Rongalitlsg. oder in 10%ig. alkal. Hydrosulfitlsg. 6. Behandlung mit k. Chlorkalklsg. 
von 2° Tw. 7. Behandlung m it Losungsmm., wie W., A., Bzl., CI1C13 u. Amylalkohol. 
Bei sauren Farbstoffen ist das starkę Ausbluten beim Kochen mit W. besonders kenn- 
zeichnend, wahrend die bas. Farbungen durch A. stark abgezogen werden; Gemische 
von sauren u. bas. Farben konnen durch Abkochen m it einem Gemisch von W. u. 
Amylalkohol sehr scbón getrennt werden. Direkto Farbstoffe werden Yon der SnCl,- 
HC1 fast alle zu WeiB reduziert. Chlorantin- u. direkte Farbstoffe werden von l% ig. 
NHa abgezogen. Minerał. Pigmente konnen nach den Rkk. ihrer chem. Bestandteile 
bestimmt werden. Azofarbstoffe sind in Bzl. 1., wahrend Kiipenfarbstoffe charakterist.
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Kiipon geben. Zur Kennzeichnung der einzelnen Farbstoffmarken ist ikr Verh. beim 
Abkochcn mit W., bei der Red. u. bei der Chlorbleiohe aufsohluBreich. Einzelheiten 
im Original. (Paper-MakerBrit. PaperTrade J . 85. Transaet. 102—04.1/5.1933.) F r ie .

Henry Dreyfus, England, Verfahren zur Hervorrufung von Schrumpfeffekten bei 
Textilmaterialien. Man kann besondere Effekte erzielen, wenn man die Fasern oder 
Faden nickt dureligehend, sondern nur in bestimmten Abstanden m it Schrumpfungs- 
mitteln behandelt, sie dann m it unbehandelten Fasern oder Faden bzw. solchen anderer 
A rt Yereinigt u. dann noohmals eine Behandlung m it einem Sehrumpfungsmittel vor- 
nimmt. Die A rt des letzteren richtet sich nach der N atur der Faser: F ur Cellulosofasern 
eignen sich Alkalilaugen gegebenenfalls in Mischung m it CS2 oder Thiocyanaten; fiir 
tier. Fasern Mineralsduren (HNOs, H„SOv  H3POx); fiir Fasern aus Celluloseestern oder 
-athern Essig-, Ameisen-, Milchsdure, Aceton, Ather, Phenole usw., ferner Athylen- oder 
Methylenchlorid, Chloroform, Tetrachlorathan usw. Das Behandlungsmittel wird zweck- 
niaBig m it Benzol oder CClx yerdiinnt. (F. P. 736 073 vom 28/4. 1932, ausg. 18/11. 
1932. E . Prior. 18/6. 1931.) Be ie r s d o r f .

Henry Dreyfus, England, Yerfahren zur Hercorrufung von Schrumpfeffekten bei 
Cellulosederirate enthaltenden Textilien. Man behandelt die Stoffe, z. B. Acetatseide, 
m it „latenten“ Lósungsmm. fiir das betreffende Cellulosederiy., wie Methylen- oder 
Athylenchlorid, Dichlordlhylen, Chloroform, Tetrachlorathan, Athylacetat. Diese Be- 
handlungsmittol konnen zwecks Modifizierung der Wrkg. zusammen m it einem nicht 
m it W. inischbaren Verdiinnungsmittel, wie Benzol, Toluol, Xylol, Benzin, Tetrachlor- 
kohlenstoff, Trichlordthylen usw. zur Anwendung gebracht werden. Die Behandlung 
kann auch lokal begrenzt erfolgen u. auf Mischgewebe angewendet werden, dereń yer- 
schiedene Fasern sich unterschiedlich gegeniiber dem Behandlungsmittel verhalten. 
(F. P. 736142 Tom 29/4. 1932, ausg. 19/11. 1932. E. Prior. 18/6. 1931.) B e ie r s d o r f .

Manson Chemical Co., Montclair, iibert. von: Augustus E. Maze, Orange, 
V. St. A., Papierleim, bestohend aus einer Dispersion einer wachsartigen Substanz u. 
einem Ol, z. B. von Paraffin, Ceresin, Japan-, Hontan-, Bienenwaclis usw. u. z. B. einem 
farb- u. geruehlosen Erdóldestillat m it oder ohne Zusatz eines Emulgators. — Z. B. 
lóst man 1/5 (Teil) N H ,-Stearat in etwa 10 W. u. 4 Paraffin in 6 iiber 200° sd. Erdól
destillat yon 0,850 spez. Gew. bei 17° u. verarbeitet die beiden Lsgg. in einer Kolloid- 
miihle zu einer Emulsion. Das m it diesem Leim, insbesondere aus einer betrachtliche 
Mengen Hydrocellulose enthaltenden Pulpę liergestellte Papier ist wasserfest u. trans
parent u. eignet sich insbesondere zum Verpacken yon Lebensmitteln. (A. P. 1 863 867 
yom 30/12. 1925, ausg. 21/6. 1932.) Sarre .

Manson Chemical Co., New Jersey, iibert. von: William C. Lodge, Montreal, 
Quebec, Canada, Herstellung von Papier. Dem Papierstoff wird nach dem Mahlen u. 
vor der Herst. der Stoffbahn eine wss. Dispersion yon Wachs u. Starkę zugesetzt. 
Event. werden an Stelle yon Wachs Erdólkohlenwasserstoffe benutzt. Z. B. werden 
zur Dispersion 20 Teile Starkę, 20 Teile Leim, 40 Teile Paraffinwachs u. 410 Teile W. 
yerwendet. (A. P. 1 903 787 vom 28/9. 1929, ausg. 18/4. 1933.) M. F. Mu l l e r .

American Glanzstoff Corp., New York, iibert. von: Johann Joseph Stoeckly, 
Teltow-Seehof, und Erhard Witte, Berlin-Lichterfelde, Reinigung von Cellulose- 
losungen, insbesondere von Yiscose, die aus harzreichem Zellstoff hergestellt worden 
ist, indem man sie nach dem Abfiltrieren der groben Verunreinigungen m it 0,4% 
Paraffin emulgiert, nach 24 Stdn. sorgfaltig filtriert u. dann yerspinnt. E in Zusatz 
yon 1—0,01% Turkischrotdl, Glycerin oder Glykol erleichtert das Emulgieren des 
Paraffins. ( A. P .  1886 504 yom 24/4. 1930, ausg. 8/11. 1932. D. Prior. 17/4.
1929.) E ng ero ff .

British Bemberg, Ltd., London, Herstellung von Kupfcroxydammoniakseide. 
Der gróBere Teil des Fallbades, etwa 90%, wird am unteren Ende des Spinntrichters 
abgehebert u. in einen geschlossenen Behalter gepumpt, in dem es entluftet u. crganzt 
wird, um sogleich wieder yerwendet zu werden. Das restliche y o m  Faden mitgerissene 
Fallbad wird in bekannter Weise aufgearbeitet. (E. P. 383 507 Yom  7/3. 1932, ausg. 
8/12. 1932. D. Prior. 5/3. 1931. Zus. zu E. P. 356 457; C. 1932. 11. 4411.) E n g ero ff .

Algemeene Kunstzijde Unie N. V., Arnheim, Holland, Erhdhung der Dehnung 
uon CelMoseacetatseide. Die im AnschluB an den SpinnprozeB m it einem Quell- oder 
Losungsm. unter Streckung behandelten Faden werden nach dem Trocknen erneut, 
un ter Vermeidung von Langung u. Schrumpfung, einem organ. Q.uellmittel, bestehend 
aus 75°/o Methylenchlorid u. 25% PAe. ausgesetzt. Die Seide erhalt auf diese Weise
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ihre zuvor durch Streckung yerminderte Dchnung zum Teil wieder. (E. P. 383 028 
yom 20/10. 1931, ausg. 1/12. 1932. D. Prior. 8/11. 1930.) E ngeroff .

American Glanzstof! Corp., New York, iibert. von: Richard Elssner, Johnson 
City, V. St. A., Gleichm&pig geschrumpfte Kunstseide erhalt man, indem man die auf 
perforierten Spulen nachbehandelte Seide trocknet, wieder anfeuchtet u. nochmals 
trocknet, dann umspult bzw. zwirnt, wobei ein lockerer Garnkórper erhalten wird, 
wieder anfeuchtet u. trocknet. SchlieBlich wird noch ein 4. Mai angcfeuchtet u. ge- 
trocknet. (A. P. 1867 617 vom 29/8. 1931, ausg. 19/7. 1932.) E ngeroff .

American Glanzstoff Corp., New York, iibert. von: Jack L. Bitter und Richard 
Elssner, Johnson City, V. St. A., Trocknen von Kunstseide. Um das ungleichmiiBige 
Schrumpfen der Seide auf Spulen zu yermeiden, wickelt man die Spule zunachst in 
ein Tuch u. bringt sie in ein Trockengestell. Hierbei trocknet zuerst die innere Schicht. 
Dann spult man unter Verwendung von Spannung um, so daB das feuchte Garn nach 
innen gelangt u. wickelt die Spule nochmals in ein Tuch ein. — Nach einer anderen 
Ausfiihrungsform kann auch die frisch gesponnene u. aufgespulte Seide nach der iib- 
lichen Nachbehandlung bei 70° getrocknet werden, in einem Raum von 60—80°/o 
relativer Luftfeuchtigkeit umgespult bzw. gezwirnt, angefeuchtct u. erneut bei 70°
2—8 Stdn. getrocknet werden. (A. PP. 1867 609 vom 2/7. 1931, ausg. 19/7. 1932 u.
1 867 610 yom 29/8. 1931, ausg. 19/7. 1932.) E ngeroff .

American Glanzstoff Corp., New York, iibert. von: Richard Elssner, Johnson 
City, V. St. A., Verfahren zum Trocknen von Kunstseide. Die aufgespulte u. in iiblicher 
Weise nachbehandelte Seide wird bei 20—30° u. einer Luftfeuchtigkeit von 80% lang
sam getrocknet, auf einen anderen Spulkórper zu einem losen Garnkórper ubergezwirnt, 
so daB die AuBenlage nach innen gelangt, angefeuchtet u. getrocknet. — S ta tt dessen 
kann auch die erste Trocknung bis zu einem Eeuchtigkeitsgeh. von 80°/o erfolgen, 
dann wird auf perforierte Scheibenspulen unter geringer Spannung umgespult u. das 
noch feuchte Garn gezwirnt. Die lose gezwirnte Seide besitzt noch eine Eeuchtigkeit 
yon 20—60% u. wird nun endgiiltig getrocknet. (A. PP. 1867 618 vom 11/9. 1931, 
ausg. 19/7. 1932 u. 1867 619 vom 26/2. 1932, ausg. 19/7. 1932.) E ngeroff .

British Celanese Ltd., London, und William Ivan Taylor, Spondon, Herstellung 
von Stapelfasem  aus Natur- u. Kunstseide beliebiger Herkunft. Die Seidenstrange 
werden in ein zweckmaBig noch Netzmittel enthaltendes Wasserbad getaucht u. in 
Form von dicken Biindeln auf eine glatte, m it einer Nute versehene zylindr. Walze 
aufgespult, auf der sie nach vorherigem Abpressen des iiberschiissigen W. mittels einer 
geeigneten Schneideyorr. zu dem gewunschten Stapel geschnitten werden. Die Stapel- 
faser wird getrocknet, aufgelockert u. kardiert. (E. P. 382651 vom 29/7. 1931, ausg. 
24/11. 1932.) __________________ E ngeroff.

Die Sicherheit bei der Herstellung und Verwendung von Zellhorn. Genf: 1933. (YIII, 177 S.) 
gr. 8°. nn M. 4.—.

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
Carl G. Schwalbe und Karl-Erik Neumann, Kunstliche Torfbildung: Inkohlung 

von Spliagnummoos. Bei der Inkohlung von Holz- u. Pflanzenmaterial spielen neben 
biolog. Vorgangen auch chem. Rkk. eine wichtige Rolle. Die Inkohlung u. Humus- 
bldg. yollzieht sich unter Einw. teilweise aerober, teilweise anaerober Mikroorganismen. 
Dabei entstehen Sauren, die hydrolysierend wirken u. die Bldg. yon Humusatoffen 
yerursachen. Sphagnummpos laBt sich durch Erhitzung mit Kohlensaure bei 100° 
u. 25 a t Druck in einer Versuchsdauer yon 1600 Stdn. in torfahnliche Prodd. um- 
wandehi, wahrend bei Abwesenheit yon Kohlensaure diese Umwandlung nur langsam 
yor sich geht. (Angew. Chem. 46. 177—79. 25/3. 1933. Eberswalde, Holzforschungs- 
inst.) W innacker .

Hasenknopf, W. Fuchs und w. Gothan, tiber fossile Harze der Grube Golpa, bei 
Bitterfeld. (Unter Mitarbeit von R. Gagarin.) In  der Braunkohle yon Golpa finden 
sich braunlich trube bis briiunlich durchsichtige Harzklumpen in der untersten Kohle 
u. im Liegenden, die yon Koniferen herzustammen scheinen. Ferner enthalten Zweige 
u. Zapfen von Koniferen einer ais Blatterkohlo bezeichneten Schicht gelbliche, lniirbe 
Harzausscheidungen. Im Glimmersand unterhalb des Flózes kommt dem balt. gleichen- 
der B e r n s t e i n  vor. Ferner wurde im Sande unterhalb des Flózes ein Harz ge- 
funden, das mit dem Namen „WeiBharz“ bezeichnet wurde. Im gleichen Sande fanden 
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sich senkrecht stehende, eigentumliche, zigarrenfórmige P y r i t k o n k r e t i o n e n ,  
dereń Form u. Stellung bisher nicht erklart werden konnte. (Braunkohle 32. 309—15. 
326—29. 20/5. 1933. Golpa, Aachen, Berlin.) Ben t h in .

P. Lebeau, Uber die Anthrazite: Peranłhrazite und wahre Anthrazite. (Unter Mit- 
arbeit von H. Guerin, A. Lavaste, R. Lefranęois, R. Perchet, G. Viel.) Von 
21 Peranthraziten verschiedener Herkunft wurde der Geh. an W., Asche, C u. H  be
stimmt, ferner die Gaszus. boi der Entgasung zwischen 1*00 u. 1000° von 100 zu 100°. 
Mit M. Malaval wurden auBerdcm die Flammpunkte ermittelt, m it Paul Corriez 
der elektr. Widerstand, m it G. Viel die Temp. des Zerberstens, m it H. Guerin die 
Einw. von Ldsungsmm. u. chem. Reagcntien. Zusammenstcllung der Vers.-Ergebnisse. 
(Ann. Office nat. Combustibles liąuides 8. 7—109. Jan./Febr. 1933. Paris.) SCHUSTER.

T. M. Chance, Die Aufbereitung iton Anthrazit. Zerldeinerung, Separation u. 
Reinigung des Rohmaterials. Beschreibung typ. maschineller Einrichtungen. (Trans. 
A. S. M. E. Fuels Steam Power 52. 33—-40. 1930. Philadelphia, Pa.) SCHUSTER.

Fr. Frank, Braunkohle und Torf ais Energiequellen des Verkehrs. Ubersicht iiber 
dio Yerschiedenen Verff. zur Gewinnung von Ol u. Gas aus Braunkohle u. Torf. (Jb. 
Brennkrafttechn. Ges. e. V. 13. 11 Seiten. 1932. Berlin. Sep.) Bem thin .

A. W. Kotli und Irvin Lavine, Studien iiber Dakota-Braunkohle. IX. Einflu/3 
anorganischer Substanzen auf die Tieftemperaturterkokung ton Braunkohle. (Vgl. C. 1932.
II. 3811.) Zur Feststellung des Einflusses der Aschebestandteile der Braunkohle auf 
den SchwelprozeB in bezug auf Koks-, Teer- u. Gasausbeute u. -beschaffenheit wurden 
Verschwelungen der Kohle unter Zusatz von Na2C03, A1,,(SOj)3- 13 H 20 , MgCl2-6 H20 , 
CaC03, AlCl3-6 H20, FeCl.,-6 H20  u. von Huminsaure durchgefuhrt. In  gleicher Weise 
wurde der EinfluB dieser Salze auf die Verschwelung mit HC1 oder NaOH extrahierter 
Kohlen untersucht (Ausbeutetabellen im Original). Al2(SO.,)3• 18 H 20  u. AlCl3-6 H.,0 
yerursachcn ein Zusammenbacken des Schwelkokses; ihre Wrkg. stcigert sich bei vór- 
lieriger Entfornung der Asche der Kohle durch Extraktion mit HC1, wird jedoch stark 
vermindert bei Entfernung der Huminsauren aus der Kohle durch Extraktion mit 
NaOH. (Ind. Engng. Chem. 25. 328—33. Marz 1933. Grand Forks, N. Dak., Univ. of 
North Dakota.) Be n t h in .

Pistorius, Kohlenwassergaserzeuger auf Kokereien. Zur Deckung des Spitzen- 
bedarfs an Gas wird die Verwendung von Kohlen-Wassergaserzeugern empfohlen u. 
eine gemeinsam mit der DlNGLERschen Maschinenfabrik ausgearbeitete Konstruktion 
beschrieben. Kennzeichnend fiir den Generator ist eine niedrige Schwelzone, die zu- 
dem zur Verhinderung des Zusammenbackens der Kohle mit einem Riihrwerk aus- 
gerustet ist, u. groBer Schachtąuerschnitt zur Erzielung groBer Durchsśitze u. gleich- 
mafliger Schwelung u. Entgasung. (Brennstoff-Chem. 14. 169—70. 1/5.1933. Char- 
lottenburg.) J . SCHMIDT.

Th. Bahr und A. J. Petrick, Uber die katalylisclie Beduktion ton Tcerphenolen zu 
Benzolkohlenuasserstoffen. I. Es wird die Red. von Phenolen iiber Molybdanoxyd auf 
Stuttgarter M. bei Atmospharendruek untersucht. Es wurden 3—15 ccmjh der Phenole 
m it -1—20 l/h H2 iiber etwa 150 g Kontaktmasse =  60 g Oxyd geleitet. Kresole. Die 
Red. beginnt bei 300° u. erreicht bei 360—380° das Optimum. Hauptprod. ist Toluol, 
daneben werden etwas Xylol u. geringe Mengen hochsd. KW-stoffe u. Ather erhalten. 
Alle 3 Isomere verlialten sich gleich. Mittlerer Umsatz bei 360° u. 160 Stdn. Versuehs- 
dauer 87%. Phenol. Hier betrug der mittlere Umsatz bei 360° nur 57%. Hauptprod. 
ist Bzl., daneben wurde Diphenyl nachgcwiesen. Eine Hydrierung des Benzolkernes 
tr i t t  nur in ganz geringem MaB ein (<  1%). Dioxybenzole werden erst zu Phenol, dann 
zu Bzl. reduziert. Auch hier wurde Diphenyl gefunden. Beim Eesorcin tra t teilweise 
Zers. ein, ebenso bei Triphenolen. Naphtliole ergaben bei 360° Naphthalin u. daneben 
a-Aaphthylenozyd (F. 182—183°) u. eine entsprechende /J-Verb. mit F. 135° (Pikrat 
172— 176°) (Literaturwerte: /5-Naphthylenoxyd, F. 161° P ikrat 170—171°). In techn. 
Gemischen von Kresolen (Trikresol) oder Phenol-Kresol wurden die einzelnen Phenole 
mit gleicher Geschwindigkeit hydriert. In gleicher Weise konnten auch hochsd., xy- 
lenolhaltige Phenole wie phenolhaltige Teerfraktionen weitgehend reduziert werden. 
(Brennstoff-Chem. 14. 161—65. 1/5. 1933. Miilheim [Ruhr], Kaiser-Wilhelm-Inst. 
f. Kohlenforschung.) J . SCHMIDT.

Ernst Weise, Die Verkokung des Sleinkohlenleerpechs. Altere Verss. in guBeisernen 
u. ausgemauerten Retorten. Griinde ihrer MiBerfolge. Neue Verss. in Koksofen heferten 
Pechkoks mit 0,5%  Asche u. 0,5% fluchtigen Bestandteilen. Ausbeute im GroBbetrieb: 
68%. (Asphalt u. Teer. StraBenbauteclin. 33. 130—32. 1/3. 1933.) Sciiu ster .
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Kurt Peters und Ludwig Neumann, Uber die Bildung fliissiger Kohlcnwasser- 
stoffe aus Acetylen. III . Mitt. Dic Gewinnung von Benzin durch elektrische und an- 
schliefiende katalytische Umwandlung von Koksofengas. (II. vgl. C. 1930. I. 3742.) 
In  Fortfiihrung der friiheren Verss. wird eino Apparatur beschrieben, die es im Dauer- 
betrieb gestatte, Koksofengas mit Hilfe elektr. Entladungen in ein Gas mit 7%  C,H2 
umzuwandcln, das anschlieBend bei 250—270° katalyt. iiber einem Eisen-Nickeloxyd- 
kontakt polymorisiert wurde. In  64 Stdn. wurden aus 27 cbm Gas 32 cbm aeetylen- 
baltiges Gas gewonnen, das 140 ccm Polymerisationsprodd. u. etwa 29 cbm Restgas 
m it 5°/0 C2H., ergab. 52,6% des C2H2 wurden zu Benzin u. Ol — ausschlicBlich ungesatt. 
u. aromat. KW-stoffe, 75% unter 150° sd. — polymerisiert, dor Rest gibt C2H4 u. 
etwas C2H6. Das acctylenhaltige Gas enthalt bis 0,5% HCN, die bei der Katalyse in 
NH3 ubergefuhrt wird. Die Verss. zeigen, daB fiir gleichmaBige Temp. des IContaktes 
gesorgt werden muB, da niedere Tempp. die Hydrierung des C2H 2 begiinstigen. (Brenn- 
stoff-Chcm. 14. 165—68. 1/5. 1933. Miilkeim [Ruhr], Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlen- 
forschung.) J . Schm idt.

Ryonosuke Abe, Untersuchung uber den Einflufi der Katalysatorcn bei der Ver- 
flussigung der Fushunkohle nach dem, Berginverfahren. VII. Uber die rontgenspektro- 
skopische Aimlyse des Fe^O,,-Katalysators bei Wasserstoff- oder Stickstoffatmosphdre. 
(VI. vgl. C. 1932. II. 1993.) Das Fe30 4 wird in Stickstoffatmosphiire von nascierendem 
H 2 nur schwach reduziert. Wasserstoffatmosphare bewirkt schon bei 350° teilweisen 
Ubergang in a-Fc. Bei 500° ist alles Fe30 4 in oc-Fe iibergegangen. Da das Berginverf. 
bei ungefahr 350° beginnt, wird angenommen, daB auch hier ein allmahlicher Obergang 
von Fe30 4 in a-Fe stattfindct. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 411—15. Sept.
1932. Zentrallab., S. M. E. G.) W inna CK er .

Roger C. Wells und E. Tłieodore Erickson, Die Analyse und Zusammensetzung 
von fettigem Materiał, das bei der Zersetzung ron Heringen im Meeruiasser entstanden war. 
Im  Hinblick auf die ENGLER-HoFERsche Theorie von der Entstehung des Petroleums 
aus Fettsubstanzen in Sedimenten wird ein fettiges Materiał untersucht, das von einem 
eine Heringsladung tragenden bei Mole Harbor, Admiralty Island, Alaska, gesunkenen 
Schiff stammte u. zweifellos durch die Einw. von Meerwasser auf die Heringe entstanden 
war. Ais das Wrack auseinanderbrach, kamen Stiicke dieses Materials an die Ober- 
flache, zerbrachen u. sanken allmahhch wieder unter. Die Elementaranalyse ergab 
5,00% Ca u. 0,82% Mg neben nur wenig P, das Ca (u. Mg) muB also hauptsachllch 
ais Salz von organ. Sauren yorgelegen haben. Die nach Spaltung mit HCl erhaltenen 
unl. Fettsauren wurden nach VARRENTRAPP in die gesatt. u. ungesatt. Sauren getrennt. 
Auf Grund des F. wurde bei den gesatt. Sauren die Ggw. von Palmitin- u. Myristin- 
saure angenommen, die bernsteinfarbenen ólahnlichen ungesatt. Sauren liatten die 
JZ. (WlJS) 70. Im  Unyerseifbaren fand sich Cholesterin. Bei 7-tagigem Erhitzen auf 
350° im geschlossenen Rohr gab das fettige Materiał wie auch ebenso behandelte 
Palmitinsaure bzw. dereń Ca-Salz ein grunlich fluorescierendes petroleumahnliches 
Prod. (J . Amer. chem. Soc. 55. 338—41. Jan. 1933. Washington [D. C.], U. S. Geolog. 
Suryey.) Be h r le .

H. Hofmeier und H.Meiner, Versuche zur Zerlegung leichtsiedender Kohlenwasser- 
sloffgemische in ihre Komponenten mit Hilfe von Kieselsauregcl. Durch Filtration iiber 
Silicagel wird die Adsorptionsfahigkeit gegeniiber KW-stoffgemisehen untersucht. 
Silicagel adsorbiert vorzugsweise Olefine u. Aromaten. Von den im Gemisch vor- 
handenen 10% Aromaten wurden etwa 50% aufgenoinmen. Die Beladung betragt 
ungefahr 150% des Eigengewichtes. Zum Austreiben sind Tempp. bis zur Rotglut 
erforderlich. Infolgcdessen tr itt  eine teilweise Zers. der adsorbierten KW-stoffe ein. 
(Angew. Chem. 46. 229—32. 22/4. 1933. Braunschweig, Techn. Hochsch.) WlNNACKF.R.

P. S. Caldwell und A. S. T. Thomson, Der Einflufi der Oberfldchenrauhigkeil 
und der Umlaufgeschwindigkeit auf die Lagerschmierung. Die Reibungskoeff. von Ni- 
Cr-Stahl auf WeiBmetall, Phosphorbronze u. GuBeisen werden in einer De e l e y - 
Reibungsmaschine ermittelt. Die aufeinander gleitenden Oberflachen waren ver- 
schiedenartig bearbeitet u. es ergab sieli, daB Schaben, Pohercn u. Einlaufen der Ober- 
flache den Reibungskoeff. stark erniedrigt; bei Stalli auf WeiBmetall betragt diese 
Erniedrigung 45%, auf Bronze 25% u. auf GuBeisen 8% . Schleifen u. Lappen setzt 
bei Reibung von Stahl auf WeiBmetall u. Bronze den Ileibungsbeiwert noch weiter 
lierab. Ni-Cr-Stahl auf GuBeisen ergibt den niedrigsten stat. Reibungskoeff. (0,130), 
bei Stahl auf WeiBmetall betragt er 0,164, auf Bronze 0,175. In  allen Fallen brachte 
erhohte Geschwindigkeit ein Absinken des Wertes. Wenn die Lagcrbelastungen nicht

11*



164 HX]X. B p . e n n s t o f f e .  ErdOl. M i n e e a l ó l e .  1933. II.

zu groB sind, wird ein Minimum des Wertes erreicht, nach dem er mit weiter gesteigerter 
Gesehwindigkeit wieder anwachst. Bei groBer Lagerhelastung ist zum Erreichen dieses 
Mininalwertes sehr hohe Gesehwindigkeit erforderlieh. Je  groBer die Viscositat des 
zum Sehmieren yerwendeten Oles, desto niedriger ist diese Gesehwindigkeit. Je  geringer 
die stat. Reibung, desto niedriger ist das Minimum. Die Vorgange hei der Schmierung 
werden theoret. an Hand der Yers.-Daten erórtert u. auf das Auftreten primarer u. 
sekundarer Olfilme gesehlossen. (J. Roy. techn. Coli. 3. 106—-15. Jan. 1933.) G old .

Robert C. Williams, Einige Bemerkungen iiber die G-renzschmierung durch Seifen- 
losungen. Es wird ein App. beschrieben, m it dem die Wrkg. yon Schmiermitteln auf den 
ProzeB des Drahtziehens bestimmt werden kann. Gezogen wird Kupferdraht, ais 
Schmiermittel dienen Lsgg. yon Natronseife, Ammoniumlinoleat u. Talgemulsionen in 
NatTonseifelsgg. Die schmierende Wrkg. von Na- u. NH4-Seife wird hervorgerufen 
durch die Prodd. der Hydrolyse (Fettsaure oder saure Seife), bei Unterdriickung der 
Hydrolyse hort die schmierende Wrkg. auf. Das Emulgieren yon Talg in der Seifenlsg. 
beeinfluBt die Sclimierwrkg. im pjj-Bereich 6,8—12,7 nicht. Wenn das ph yariiert 
wurde, bestand kein Parallelismus zwischen Oberflaehenspannung u. Schmierwrkg. der 
Lsg. — Wahrscheinlich spielt der Peptisationsgrad der Fettsauren oder sauren Seifen 
fiir die Schmierwrkg. eine Rolle. (J. physic. Chem. 36. 3108—14. 1932. Columbus, Ohio, 
Battelle Memoriał Inst.) E r b e .

Watson B. Rulon, Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung ton Kohle- 
briketts. Kohlepulyer wird in einer FI., welche es nicht benetzt, fein yerteilt, dann wird 
durch Zugabe yon das Kohlepulyer benetzenden fliichtigen Losungsmm. unter Riihren 
eine schlieBlich piast, werdende Dispersion hergestellt. Die piast. M. wird in Brikett- 
form zerteilt, worauf diese Briketts durch Erwarmen yerfestigt werden. (Can. P. 
299 054 vom 15/10. 1927, ausg. 8/4. 1930.)  ̂ • E ben .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Verfahren zum Schwelen von Brenn- 
stoffen durch Irmeheizung nach D. R. P. 401 363, bei welehem die Crackung der m it dom 
Sehwelmittel kreisenden fliichtigen Schwelerzeugnisse dadurch bewirkt wird, daB h. 
Gase in geeigneter Menge dem im Kreislauf gefiihrten Schwelgasstrom zwecks Auf- 
heizung auf die Cracktemp. beigemischt werden, dad. gek., daB die in den Kreislauf 
einzufiihrenden h. Gase durch fortlaufende Vergasung eines Teiles des die Schwelzone 
yerlassenden Kokses mittels W.-Dampf u. Sauerstoff oder mittels W.-Dampf u. hoch m it 
Sauerstoff angereicherter Luft erzeugt werden. — Dem Sauerstoff sollen so reichliche 
Dampfmengen zugegeben werden, daB bei der Yergasungsrk. mehr CO„ ais CO gebildet 
wird. (D. R. P. 576 001 KI. lOa yom 15/9. 1928, ausg. 6/5. 1933. Zus. zu D. R. P. 
401 363; C. 1924. II. 2308.) De r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a, M., ubert. von: Christian
Schneider, Neurossen, Schwelung bituminoser Braunkohle. Man blast ein heiBes, inertes 
Gas in die Beschickung, so daB diese in wirbelnder Bewegung erhalten u. dabei yerkokt 
wird, worauf das h. Gas entstaubt wird. Die entgaste Kohle wird darauf in gleicher 
Weise vergast. (Can. P. 295 970 yom 30/4. 1928, ausg. 24/12. 1929.) De r sin .

Soc. deRecherehes et de Perfectionnements Industriels, Paris, Verkokung ton 
Briketten. Man erhitzt die Briketts stufenweise bei steigender Temp. in Kammern in 
einem Strom h. Spulgases, das durch unyollstandige Verbrennung mittels zugesetztem
O2 aufgeheizt wird. Dadurch werden die Briketts ohne Schwellung gehartet. (E. P. 
388853 vom 20/10. 1931, ausg. 30/3. 1933.) De r s in .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt (Erfinder: Hans Klencke und Helmut 
Wendeborn, F rankfurt a. M.), Verfahren zum Yerkoken, Verschwelen und Stiiclcigmachen 
ton Brennstoffen, insbesondere feinkórnigen, auf einem Rost, z. B. Wanderrost, unter 
Durchleiten yon Luft durch die Brennstoffschicht, dad. gek., daB Brennstoff oder 
Brennstoffgemische m it oder ohne die Aschenbeschaffenheit beeinflussende Zusatze auf 
dem Rost zunachst gezundet, unter Durchblasen oder Durchsaugen yon Luft yerkokt 
oder yerschwelt u. schlieBlich durch unmittelbare Beriihrang mit einem Kiihlmittel, 
z. B. durch Wasserberieselung, gekiihlt werden. (D. R. P. 575856 KI. lOa yom 12/9.
1930, ausg. 4/5. 1933.) D e r s in .

Eugen Citovich, R uta, Italien, Herstellung ton Brenngas. Man yergast Kohle in 
einem m it feuerfesten Steinen ausgekleideten Hochdruckgenerator durch Einblasen von 
Luft u. Dampf bei Drucken > 5 0  a t u. erhalt ein relatiy heizschwaches Gas, das direkt 
unter dem yorhandenen Druck in eine Dieselmaschine eingefiihrt werden kann. (E. P. 
388 037 vom 10/8. 1931, ausg. 16/3. 1933. D. Prior. 9/8. 1930.) De r s in .
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Combustion Utilities Corp., New York, iibert. von: Solomon Caplan, Brooklyn, 
Y. St. A., Herstdlung von niedrigsiedenden Teersdurcn. Diimpfe von hoehsd. Teersauren 
(Xylenole) werden m it etwa der 4-fachen Menge W.-Dampf durch ein auf 600—800°, 
zweckmaBig auf 650°, erhitztes Rohr aus Porzellan, Al oder m it Al ausgekleidetem Fe 
geleitet. Unter Abspaltung von CO u. H2 erhalt man niedrigsd. Teersauren (Phenol, 
Kresole) in einer Ausbeute yon iiber 90%- Das Verf. laBt sich auch in Ggw. von KW- 
stoffen, also mit Teerfraktionen, ausfiihren. (A. P. 1 904 269 vom 29/9. 1926, ausg. 
18/4. 1933.) N o u v e l.

Georg Zotos, Berlin, Spallung von Minerał- oder Teerólen und Kohlepasten. Man 
leitet W.-Dampf unter 2 a t Druck u. bei 500° in eine Reaktionskammer zu dem zu 
spaltenden Ol, wo er seine Warme abgibt, die Spaltung bewirkt u. dabei zu Druekwasser 
kondensiert wird, dns abgeleitet u. im Wilrmeaustauscher zur Aufheizung des W. yer
wendet, oder direkt in den Dampfcrzeuger zuriickgefiihrt wird. Man kann ferner Gase, 
wie Wasserstoff, Luft oder Ammonialc, m it yerwenden, auch Wasserstoff iibertragende 
Stoffe, wie Formiate oder Hydride, dem Ol zusetzen. (E. P. 386 993 vom 23/6. 1931, 
ausg. 23/2. 1932.) De r sin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Entphenolierung von Teerólen. 
Teeróle, Erdole oder Druckliydrierungsprodd. werden m it Pyridinsalzen unter gleich- 
zeitigem Zusatz von aliphat. KW-stoffen behandelt. Man erhalt 2 Schichten, dereń 
obere aus phenolfreien aromat, u. aliphat. KW-stoffen u. dereń untere aus einer Lsg. 
der Phenole in den Pyridinsalzen besteht. Aus der letzteren werden die Phenole durch 
Dest. gewonnen. (F. P. 739 742 vom 7/7. 1932, ausg. 16/1. 1933. D. Priorr. 12/2. u.
3/3. 1932.) Nouvel.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Reinigung von Plienolen. Roh- 
phenole werden katalyt. unter Druck hydriert. Der Druck soli mehr ais 20, zweckmaBig 
100—200 a t betragen. Man arbeitet bei Tempp. von 250—400° in Ggw. von Metallen 
der 6. oder 8. Gruppe des period. Systems oder dereń Verbb. Bei der Hydrierung werden 
die S- u. N-haltigen Verunreinigungen abgebaut u. nur ein geringer Teil der Phenole in 
KW-stoffe umgewandelt. (F. P. 738100 vom 3/6. 1932, ausg. 20/12. 1932. D. Prior. 
22/6. 1931.) N ouyel.

Hans Lofller, Charlottenburg, Veredeln von Kohle, Teer o. dgl. durch Hydrierung 
unter hohen Drucken u. Tempp. Zum Erhitzen u. Kiihlen der Rk.-Prodd. wird iiber- 
hitzter NaBdampf oder kondensierter W.-Dampf yerwendet* (Tschecttosl. P. 39 728 
vom 12/7. 1930, ausg. 10/5. 1932.) Schonfeld .

British Colliery Owners Research Association, iibert. von: Joseph Ivon 
Graham und Donal George Skinner, Birmingham, Druckhydrierung von Kohle. Kohle 
m it nicht kokenden Eigg., z. B. sogenannte lignit. Kohle, wird vor der Hydrierung auf 
etwa 10° iiber ihren Zers.-Punkt, aber nicht iiber 470° in Abwesenheit yon II2- u. 
O.-haltigen Gasen vorerhitzt. Es konnen Katalysatoren, z. B. M o02, zugesetzt werden. 
AnsehlieBend wird die Kohle m it Ol angepastet u. hydriert. Durch die Vorbehandlung 
wird W., CO„, CO u. S  abgespalten. (E. P. 387 415 vom 10/9. 1931, ausg. 2/3.
1933.) D er sin .

Chemical Reactions Ltd., London, iibert. yon: Deutsche Gold- und Silber- 
Scheideanstalt VOrmals Roessler, Frankfurt a. M., Druckhydrierung flilssiger Brenn- 
sloffe. Das vom Reaktionsofen kommende Gas-Dampfgemisch wird unter dem Arbeits- 
druck gekiihlt u. in einen fl. Anteil u. Gas zerlegt. Das Gas wird zuriickgeleitet, wahrend 
der fl. Anteil auf gewohnlichen Druck entspannt u. yon Rk.-W. u. Gasen befreit wird. 
Der I I2S  wird m it dem W. abgetrennt. Die fl. Anteile werden dann im Warmeaustausch 
mit den aus dem Rk.-GefaB austretenden Prodd. aufgeheizt u. in die Dest.-Kolonne 
eingefiihrt, wo sie fraktioniert werden. (E. P. 388171 yom 1/1. 1932, ausg. 16/3.
1933.) De r sin .

Silica Gel Corp., iibert. von: Gerald Charles Connolly, V. St. A., Raffination 
flussiger Kohlenwasserstoffe. Man behandelt das Ol m it II„SO, von 62—64° Be, yersetzt 
mit W., trennt die Saure ab, neutralisiert, dest. u. wascht m it W. oder Alkalilsg. nach. 
Das Verf. eignet sich zur Behandlung yon Crackdestillaten, Schieferolen u. Rohbenzol. 
(E. P. 388 782 yom 28/8. 1931, ausg. 30/3. 1933. A. Prior. 29/8. 1930.) De r sin .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. yon: William Stansfield 
Calcott und Herbert Warren Walker, Verhinderung der Harzbildung in Benzin. Man 
setzt dem Benzin eine Menge yon etwa 0,001—0,1 °/0 sekundarer Arylamine der all- 
gemeinen Formel A r-N H  • R  zu, in der Ar einen Rest der Benzolreihe u. R einen aromat., 
aliphat. oder aromat.-aliphat. Rest, nicht aber Naphthyl bedeutet. Geeignet sind
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z. B. Methyl-, Athylanilin, Diphenylamin, 4-Anilinodiphenyl, 2-Melhyldiphenylaminc, 
Ditolylamine u. Dixylylamine. (E. P. 388 826 vom 9/6. 1931, ausg. 30/3. 1933.) De r s .

Texas Co., New York, ubort. von: Kenneth G. Mackenzie, Westport, Connecticut, 
Schmieról, bestehend aus etwa 95% KW-stoffólen mit einer Yiscositat von 37—60 Sek. 
(Saybolt) bei 100° F  u. 2—5%  oxydiertes Paraffin, das reichliche Mengen an verseif- 
baren Stoffen enthalt. (A. P. 1 904 065 vom 12/7. 1930, ausg. 18/4. 1933.) R ic h ter .

James Stormouth, Epping, Australien, Reinigung gebrauchłer Schmierdle. Die 
Ole werden zunachst zweclcs Abscheidung der groberen Yerunreinigungen erhitzt u. 
m it etwa 10% Ricinusol unter Ruhren u. Einleiten von iiberhitztem H 20-Dampf be- 
handelt, wobei dic leicht fliichtigen Bestandteile abdest. Hierauf werden etwa 3%  
Triathanolamin zugesetzt u. nach dem Erkalten die Verunreinigungeu in einer Zentrifuge 
ausgeschieden. Zur weiteren Reinigung werden die Ole in der Hitze m it einem Ent- 
farbungspulyer versetzt u. filtriert. (A. P. 1903 370 vom 14/9. 1932, ausg. 4/4. 1933. 
Aust. Prior. 12/8. 1931.) R ic h te r .

Standard Oil Development Co., New York, iibert. von: Nathaniel E. Loomis, 
Westfield, Oewinnung ton Asphalt. Man leitet asphaltartiges Rohpetroleum durch eine 
Heizschlange u. in'einen Verdampfer, in dem die leichtsd. Anteile verdampfen u. ein fl. 
Riickstandsol verbleibt, das in einen Vakuumerhitzer ilbergofiihrt u. auf handels- 
ublichen Asphalt abdest. wird. (Can. P. 296 045 vom 15/2. 1929, ausg. 24/12: 
1929.) De r s in .XXI. Leder. Gerbstoffe.

— , Ole fiir die Gerberei. Arten u. Anwendungsgebiete der in Frage kommenden 
Ole im Zusammenhang. (Olien Vetten Oliezaden 17. 663. 29/4. 1933.) Gr oszfeld .

Satoshi Sawayama, Beitrag zur physikalischen Chemie der Chromgerbung. (Vgl.
C. 1931. II. 1664.) Vf. besclireibt zahlreiche Yerss. iiber den EinfluB mehrerer Faktoren 
(z. B. Erwarmen der Chromsalzlsg., Basizitat, Red.-Mittel) auf die Ausflockungszahl 
von Cr-Briihon, iiber Dialyse der Briihen, uber Diffusion der Briihen in Gelatinegallerten, 
iiber die Beeinflussung des pH-Werts (EinfluB von Bed.-Mitteln u. Neutralsalzen) u. 
iiber den EinfluB der Salzkonz. auf die Adsorption der Briihe durch Hautpulyer. Die 
Unterss. festigen dic Erkenntnis, daB nieht nur die Basizitat der Briihe, sondern auch 
dereń pn fiir die Charakterisierung eines gerbenden Cr-Salzes ausschlaggebend ist. 
(J. Fac. Agrie., Hokkaido Imp. Uniy. 31. Nr. 2. 19—164.) GlERTH.

— , Chromgare Hiilften. Beschreibung des gesamten Herst.-Prozcsses. (Hide and 
Leather 85. Nr. 11. 14—15. 18/3. 1933.) Se lig sb er g er .

F. E. Humphreys, Das Wasser im Leder. Allgemeine Ausfiihrungen iiber die 
Rolle des W. in der Rohhaut, in der BlóBe u. im fertigen Leder. (Leather Wid. 25. 
358—60. 13/4. 1933.) Selig sb er g er .

R. C. Bowker und E. L. Wallace, Der Einflu/3 des 'pB  auf die Schadigung loh- 
garen Leders durch Schwefelsaure. Verschiedenartig gegerbte lohgare Leder, die mit 
ansteigenden Mengen H 2S 04 yeraetzt worden waren, wurden nach 2 Jahren auf ReiB- 
festigkeit u. (durch Einweichen von je 4,9 g in 100 ccm W.) auf ihren pn-Wert unter
sucht. Aus den zahlreichen Tabellen ist ersichtlich, daB alle Leder gleicli welcher 
Gerbart mit eiuem pn von 3 u. darunter zerstórt waren, unabhangig davon, wieviel 
Siiure sie urspriinglich aufgenommen hatten; demnach diirfte der pH-Best. bei der 
Beurteilung einer Lederschadigung durch Saure eine gróBere Bedeutung zukominen 
ais jedor anderen im Gebrauch befindlichen Methode. (J . Amer. Leather Cliemists Ass. 
28. 125—35. Marz 1933. Bur. of Standards.) Se lig sb er g er .

Walter Petrie, Die Erfordemisse eines idealen Fullprozesses fiir Sohlleder. Vf.
empfiehlt zum Nachgerben Celluloseextrakte auf Sodabasis in Kombination mit Dorscli- 
tran  u. erortert die Uberlegenheit seiner Arbeitsweise uber andere Methoden zum 
Fiillen von Leder. (Leather Wid. 25. 360—62. 13/4. 1933.) Selig sb er g er .

— , Uber die Fabrikation ton Chevreaux. Beschreibung der Herst. yon Chevreaux 
im Zweibadyerf. u. der Zurichtung. (Ledertechn. Rdsch. 25. 41—44. April 1933.) Se l ig .

M. C. Lamb und G. M. Rocke, Ein erprobtes Yerfahren der Anwendung basischer 
Farbstoffe fiir Leder. Vor dem Farben yegetabil. gegerbten Leders mit bas. Farbstoffen 
ist eine Behandlung m it Metallsalzen erforderlich; am besten eignen sich CuS04 oder 
Cu-Acetat, die in gleichen Gewichtsmengen wie anschlieBend der Farbstoff zur An
wendung kommen. (Leather Wid. 25. 461. 11/5. 1933. Leatherseller’s Techn. 
College.) Selig sb er g er .
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Fred 0 ’Flaherty, Einige Bemerkungen zur mikroakopischen Technik unter beson- 
derer Berucksichtigung der Mikrotannologie. Vf. beschreibt einige Methoden zur Herst. 
histolog. Schnitte von H aut u. Leder, insbesondere Farbungen zur Hervprhebung von 
Fettbestandteilen, elast. Fasern, Muskelgewebe, Retikulargcwebe u. yon Pilzen u. 
Bakterien. (J. Amer. Leather Chemists Ass. 26. 257—63.) Gie r t h .

H. Bradley, Ein neuer Apparat zur Prilfung voii Schuhmaterial. Ein zwischen 2 
kreisfórmigen Kahmen eingespanntes Lederstiick wird mittels eines Gewindes auf eine 
kleine Staiilkugel gepreBt. Der Widerstand des Leders gegen das Eindriicken wird auf 
ein Diaphragma iibertragen u. hierdurch meCbar gemacht. Man yerfolgt das Eindriicken 
bis zum Bcrsten des Leders oder bis zum Springen der Lackschicht bei Lackleder. 
Die Auswertung der Priifungsergebnisse u. die Eignung des App. zur Ermittlung der 
topograph. Verhaltnisse bei g a n z o n Ledern bzgl. Festigkeit u. Dehnung werden 
naher behandelt. (J. Amer. Leather Chemists Ass. 28. 135—59. Marz 1933. Brit. Boot, 
Shoe & Ali. Trad. Res. Ass.) Selig sb er g er .

Robert Schneider und Armand Poelman, Saint-Maurice, Frankreich, Verfahren 
zum Schulze von Leder, Fellen und Geweben wahrend der Verarbeitung. Vor dem Auf- 
tragen einer ammoniakal. Latexlsg. wird auf die Werkstoffe eine 0,2-n. CH3-COOH- 
Lsg. aufgcspritzt. Hierauf spritzt man eine 40°/oig. Latexlsg. m it ca. 2 at. Druck auf. 
Durcli diese Behandlung liiBt sich der Kautschukiiberzug leicht wieder entfernen. 
An Stelle der CH3-C00H-Lsg. kann eine H 3PO.,- oder CaCl2-Lsg. ais Koagulations- 
mittel u. an Stelle von Latex eine Leim-, Gelatine- oder Celluloselsg. ais Auftrags- 
masse Verwendung finden. (Schwz. P. 158 897 vom 28/11. 1931, ausg. 16/2. 1933.
F. Prior. 3/12. 1930.) Se iz .

XXIV. Photographie.
J. A. Lester und Julian M. Blair, Anwendung der Gleichung von Blair-Leighton 

auf Róntgenstrahlen. Blair u .  Leighton  (C. 1932. II. 2278) haben eine fiir blaues 
Licht giiltige Gleichung fiir die Wachstumsgeschwindigkeit des latenten photograph. 
Bildes angegeben. In  der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daB die Gleichung auch 
giiltig ist, wenn das latente Bild durch Róntgenstrahlen konstanter Intensitat hervor- 
gerufen wurde. (J. physic. Chem. 37. 17—20. Jan. 1933. Boulder, Univ. of Colorado, 
Dept. of Physics.) SKALIKS.

H. D. Murray, Diazoverbindungen in der Photographie. I. Lichlempfindliche 
Diazoverbindungen. Nach einer theoret. "Obersicht iiber die Beziehungen zwischen 
Konst. u. Lichtempfindliehkeit der Diazoverbb. gibt Vf. eine Zusammenstellung der 
Hauptpatente uber die Anwendung der Diazoverbb. fiir Ein- u. Mehrfarbenphoto- 
graphie. (Photographie J . 73 (N. Ser. 57). Sond.-Nr. 6—16. April 1933.) R oll.

F. Lapeyre, Ein Kriterium der Empfindliclikeit von Negativemulsionen fiir die Be- 
diirfnisse der Praxis. Vf. definiert ais Empfindlichkeit eine Zahl, die der minimalen 
Beleuchtung der dunkelsten Partie eines grauen Objektes von dem Kontrast 1,5 um- 
gekehrt proportional ist, die bei Belichtung von 1/20 Sek. u. Kopieren auf ein Papier 
von der Gradation 1,2 ein Bild mit klarem Lichte u. guten Schatten ergibt. Die prakt. 
Ausfiihrung der Empfindlichkeitsbest., die an Hand einer Schar yon Schwarzungs- 
kurven ausgefiihrt wird, wird besehrieben. (Buli. Soc. franę. Photogr. Cinematogr. 
[3] 20. (75). 49—54. Febr. 1933.) F r ie s e r .

Technicolor Motion Picture Corp., Amerika, Photographische Emulsicm fu r  die 
Herslellung von Gelatinereliefs. Dio Emulsion, die einen hohen Ag-Geh. hat, enthalt 
Ag-Halogenkórner prakt. gleicher GroBe u. ist mit einem Licht adsorbierenden F arb 
stoff angefarbt. Auf eine solche Emulsion wird mit Licht soleher Farbę kopiert, die 
komplementar zur Emulsionsfarbe ist. J lit der Emulsion erhalt man gleichmaBig 
gehiirtete Reliefs u. hiervon gleichmaBige Drucke. (F. P. 741 926 vom 27/8. 1932, 
ausg. 23/2. 1933. A. Prior. 4/9. 1931.) Grotę .

Technicolor Motion Picture Corp., Amerika, Herstellen photographischer Gelatine
reliefs mittels hartender Entwickler. Der unverbrauchte Entwickler, welcher nach der 
Entw. in der Emulsion verbleibt, wird oxydiert, wodurch eine nicht Farbstoff ab- 
sorbierende, aber 1. Gelatine entsteht, welche die Zwischenriiume zwischen der geharteten 
Gelatine ausfiillt u. so dem Relief eine glatte Oberflśiehe yerleiht. Zur Entw. wird
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yorzugsweise cia Pyrogallolentwickler, ais Osydationsmittel mit Luft angereichertes 
W. yerwendet. (P .P . 741927 vom 27/8. 1932, ausg. 23/2. 1933. A. Prior. 4/9.
1931.) Gr o tę .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Photographische 
Bader. Photograph. Entw.-, Abschwachungs- oder Desensibilisierungsbiidern werden 
ais Netzmittel die Ester der aromat. Sulfodicarbonsiiuren (Herst. vgl. Ref. F. P. 
713 082: C. 1932. I. 872) zugesetzt. (F .P .741388 vom 19/8. 1932, ausg. 10/2. 1933. 
Schwz. Prior. 18/9. 1931.) Gr o tę .

Voigtlander & Sohn A.-G., Braunschweig (Erfinder: Walter Forstmann, Berlin), 
Zwischensćhiclit fiir aus Celluloseacetat und derm Mischestem bestehmde SchicMriiger 
dad. gek., daB sie auBer hydrophilen Koli. noch Materiał von der Filmunterlage bzw. 
der zu ihrer Horst, benutzten oder artgleichen Wolle enthalt. — Die Schicht besteht 
z. B. aus einer Lsg. yon 10 g Gelatine, 30 g W., 5 g Salicylsiiure, 800 g Aceton, 1000 g 
Athanol, 1200 g Methylenchlorid u. 10 g Cellulosetriacetat. (D. R. P. 576416 KI. 57 b 
yom 7/6. 1932, ausg. 12/5. 1933.) Grotę.

Soc. des Etablisseinents Gaumont, Paris, Herstellung eines Tonjilms mil einer 
Tonaufnuhme auf der einen und einer gewóhnlichen kinematographischen Aupiahme auf 
der anderen Seite. Die Tonaufzeichnungen werden auf Bichromatgelatine kopiert. 
Nach dem Entwickelu mit w. W. werden die zuriickgebliebenen Gclatinestellen mit 
Salzen gotrankt (z. B. ammoniakal. Aeskułinlsg.), die fiir die zur Wiedergabe der Tone 
benutzten unsichtbaren Strahlen (z. B. ultraviolette) undurchlassig sind. Das kinemato- 
graph. Bild auf der anderen Soite des Films ist ein gewóhnliches Silberbild. Bei der 
Projektion werden zugleich sichtbare u. unsichtbare (ultraviolette) Strahlen benutzt. 
(F. P. 653 040 vom 26/9. 1927, ausg. 15/3. 1929. E. P. 297733 yom 31/8. 1928, 
ausg. 31/10. 1929. F. Prior. 26/9. 1927. Aust. P. 15 873/1928 yom 26/9. 1928, ausg. 
22/10. 1929. F. Prior. 26/9. 1927.) Grotę .

Uhertype A.-G., Glarus, Schweiz, und Edmond Uher jr., Budapest, LidUsetz- 
verfahren. Die Druckzeielien werden durch solche Steuerkorper vertreten, welche sich 
mitsamt einem oder mehreren das betreffende Druckzeichen maschinell genau be- 
stimmenden jeweiligen Steuerungswerten iihnlich frei wie die Drucktypen o. dgl. be- 
handeln lassen. Den Steuerkórpern werden die SteuermaBe zur schrittweisen Ver- 
stellung der liehtempfindlichen Unterlage (Film) in Zeilenrielitung u. zur Einzel- 
einstellung der jeweilig photograph. zu exponierenden Druckzeichenschablonen ent- 
nommeu. Vgl. Ref. F. P. 733 075; C. 1932. II. 3992. (D. R. P. 566 640 KI. 57 d  yom 
6/5. 1930, ausg. 19/12. 1932. F. P. 698 963 vom 19/6. 1930, ausg. 9/2. 1931. D. Prior. 
5/5. 1930. E. P.  358144 vom 10/7. 1930, ausg. 29/10. 1931. D. Prior. 5/5. 1930. 
A. P. 1901 013 vom 25/6. 1930, ausg. 14/3. 1933. D. Prior. 5/5. 1930.) Gr otę .

Paul Pittius, Berlin, Herstellung rastrierler Kopierrorlagen fiir Mehrfarbendruek, 
bei wdehem die Teilfarbenvorlagen mit der Hand auf transparenle Schichlen gemalt werden, 
die m it Anhaltsmerkmalen fiir die Zeichnung yersehen sind, dad. gek., daB von der 
Vorlage Konturzeichnungen fiir jeden Farbwert gesondert auf durchsichtigen Platten 
zweckmaBig seitenyertauscht hergestellt u. yon der Riickseite der P latte aus jede 
einzelne Konturzeichnung mit den fur den betreffenden Farbwert in der Yorlage vor- 
handenen Einzelheiten der Zeichnung sowie der Schattierung mit der Hand yersehen 
werden, worauf die Konturzeichnung auf der Vorderseite der P latte entfernt u. als- 
daim yon den einzelnen .Platten auf bekaimtem Wege durch Rasterphotographie 
Druckplatten hergestellt werden. — Die von Hand hergestellte Konturzeichnung 
kann durch ein lithograph. Druckverf. auf eine einseitig m attierte Celluloid- 
platte ubertragen werden. (D. R. P. 576 821 KI. 57d yom 3/1. 1932, ausg. 17/5.
1933.) Grotę .

Otto Wild und Albert Wild, Idar, Nahe, Yerzierler Halbedelstein, wie Achat, Cal- 
cedon, Tiirkis, Chrysopras, i .  dad. gek., daB er ein photograph. Bild in den Poren des 
Steins, also im Innem  des Steines, enth&lt. — Der Stein wird hergestellt, indem er nach 
Glattschleifen u. Reinigen in IIN 03 in die lichtempfindliche Lsg.. z. B. aus AgNOj 
u. Milchsaure, gebraclit u. das Bild einkopiert wird, worauf man das Bild nach Aus- 
waschen u. Behandeln m it den ubliehen Fixiermitteln fixiert. Die fertigen Steine 
konnen nach den bekannten Achatfarbeverff. gefarbt werden. (D. R. P. 576 233 
KI. 57 b vom 24/4. 1932, ausg. 10/5. 1933.) '  Gr o tę .

(•utnij in cetmaay SchluB der Redaktiou: den 23. Juui 1933.


