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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
W. J. Miiller, Ober eine łcclmologische Einłeilung der chemischen Reaklionen und 

ihre Bedeutung fiir den chemisch-teelinischen Unterricht. Fur dic Behandlung der chem. 
Rk.-Vorgange in der Technologie sehlagt Vf. eine Einteilung nacli den an den Ausgangs- 
stoffen u. den Rk.-Prodd. beteiligten Aggregatzustanden fest (f.), fi. u. gasformig (g.) 
vor. Es ergeben sieli 7 Kombinationen (f.-f., f.-fl., f.-g., fl.-fl., fl.-g., g.-g., f.-fl.-g.) von 
Ausgangsstoffen, die jeweils ebensoviele Kombinationen von Endstoffen liefem konnen, 
insgesamt also 49 Rk.-Klassen. In 7 Tabellen gibt Vf. Beispiele fiir das prakt. Vor- 
liegen dieser Klassen unter Diskussion dor Energie- u. Gleichge\vichtsverhaltnisse u. 
der Kinetik in den einzelnen Gruppen. (Chem. Fabrik 6. 333—36. 9/8. 1933. Wien, 
T. H., Inst. f. chem. Techn.' anorg. Stoffe.) R. K. Mu l le r .

Gilbert N. Lewis und Ronald T. Macdonald, Die Konzentration des IP-Isotops. 
Vff. geben eino ausfiihrliche Darst. der experimentellen Methoden, dio sio bei der An- 
reicherung des H2-Isotops durch Elektrolyse angewendet haben (vgl. C. 1933. I. 2905): 
Zunaehst hatten die Vff. festgestellt, daB eine elektrolyt. Zelle, die seit 4 Jahren unter 
gelegentlichem Zusatz von dest. W. im Betrieb war, W. von der D. 1,000034 enthielt, 
was einem H2-Geh. von 1: 3000 cntsprach. Bei einer solchen Elektrolyse kann dio 
Anreicherung nieht groBer werden, da sich ein Gleichgewichtszustand einstellt. Eino 
sehr viel weitcrgehende Anreicherung des H2-Isotops niuB hingegen festgestellt werden 
konnen, wenn man das bei der Elektrolyse einer groBeren W.-Menge zuriickbleibende 
W. untersucht. In einem ersten Vers. wurden 9 1 W. mit Nickelelektroden bei 250 Amp. 
unter Zusatz von 1 1 5-n. Alkali bis auf 0,5 ccm eingecngt. Durch wiederholtes Dest. 
wahrend des Einengens wurde der Elektrolytgeh. in den erforderlichen Grenzen ge- 
halten. Das zuriickbleibende W. hatte die D. 1,035, entsprechend einer H2-Menge 
von 31,5% des H-Geh. In einem 2. Vers. wurden 20 1 auf 0,5 ccm cingeengt (D. 1,073 
entsprechend 75,7% H2). Spektroskop, wurde ein Gch. von mehr ais 50% H2 in dem 
Wasserstoff festgestellt, der aus der zuletzt genannten W.-Probe gewonncn wurde. 
Wahrend der Elektrolyse wurde die Temp. des Bades auf etwa 35° gehalten. Eine D.- 
Kontrolle wahrend der Anreicherung nmcht es wahrscheinlich, daB 5-mal soviel H l 
wie H2 boi der Elektrolyse entwickelt wurde. Durch Einengen des zuletzt gewonnenen 
W. auf V4 seinos Vol. miiBte man ein W. von 99°/o H2 erzielen. Die an sich unwahr- 
scheinliche Moglichkeit, daB die D.-Anderung auf eine Anreicherung des schwereren 
Sauerstoffisotops zuriickzufuhren ist, wurde in einem orientierenden Vers. ausgeschaltct: 
Das schwere W. wurde iibor erhitztes Eisen geleitet u. das gebildete Oxyd mit gewohn- 
lichem H2 reduziert. Das so erhaltene W. hatte die n. D. uber die Theorie der elektro
lyt. Trennung der Isotopen kann noch nichts Definitives gesagt werden. Der Unter- 
schied der kathod. Polarisation bei den beiden Isotopen ist etwa 0,04 Volt. Es kann 
noch nicht entschieden werden, zu welehen Teilen die Unterschiede in der Elektrolysen- 
geschwindigkeit auf die Unterschiede der Beweglichkeiten der beiden H-Ionen, auf 
die versehiedenen Diffusionsgeschwindigkeiten dor beiden Atomarten in der Ni-Ober- 
flache u. auf eine yerschiedene Rekombinationsgeschwindigkeit der Atome zuriick- 
zufiihren sind. Die Verss. lassen auf einen Geh. von 1 H2 auf 6500 H 1 in dem Bcrkeley- 
Stadtwasser schlieBen. (J. chem. Physics 1. 341— 44. Juni 1933. Univ. of California, 
Departm. of Chem.) .Tuza.

Gilbert N. Lewis und Robert E. Cornish, Trennung der Isolopenmodifikation 
von Wasser durch fralctionierte Destillation. Durch fraktionierte Dest. des H20 konnte 
die D. des H20 um 0,000 060 verandert werden, woraus gefolgert wird, daB das Ver- 
haltnis der Konz. von Ow naeh u. vor der Dest. 3: 2 ist. Die Anreicherung an 1P kann 
wegen des geringon Einflusses auf die D. auf diese Weise nicht nachgewiesen werden. 
Im H20, in dcm 66% des gesamten Wasserstoffes H2 ist, ist der Druck bei 100° um
3,5%, bei bei 25° um 8,8% geringer ais im gewóhnlichen H20. Es kann, trotz des 
groBen Unterschiedes im Dampfdruck durch Betrachtung des Systems H 1 H1 O, I I 1 FPO, 
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H2 I I2 O gezeigt werden, daB beim Atmosphiirendruck eine fraktionierto Dest. zur Iso- 
topentrcnnung wenig geeignet ist. Giinstiger sind dio Aussiehten fur das Fraktionieren 
unter yermindertem Druck. Die Verss. sind beroits im Gange. (J. Amer. chem. Soe. 55. 
2616 — 17. Juni 1933. Berkeley, Califomia, Univ., Departm. of Chemistry, Inst. of 
Experim. Biology.) BORIS ROSE.N’.

Edward W. Washburn, Edgar R. Smith und Mikkel Frandsen, Die Isotopen- 
fraktionierung des Wassers. Die Anreicherung an der H2-Isotope, dio bei der Elektro- 
lyse des HaO stattfindet (vgl. C. 1933. I. 2) wird weiter untersucht. Das spezif. Ge- 
wicht des H20 steigt mit fortschreitender Elektrolyse immer weiter an. Vff. hoffen 
auf dieso Weise, die sehweren Isotopen O18 u. I I2 in fast reiner Form darstellen zu 
konnon. (J. chem. Physics 1. 288. April 1933. Washington D. C.) Boris ROSEN.

J. H. Van Vleck, Ober die Theorie der Struktur von GHt und der rerwandlen Mole
kule. II. Teil. (I. vgl. C. 1933. II. 335.) Ausfiihrliche theoret. Behandlung des CH4- 
Problems. Es wird gezeigt, daB sowohl nach der HUND-MuLLlKENschen Methode, 
die fur 3 extremo Falle durchgereehnet wird, wie auch nach der Methode von Slater- 
PAULING das Tetraedermodell fur CH4 dio geringste Energie aufweist u. zwar auch 
ohne Beriicksichtigung der gegenseitigen Abstofiung der H-Atome, also nur auf Grund 
der geriehteten C-Valenz. Es kann deshalb mit Sicherheit angenommen werden, daB 
dieses Modeli auch der Wirkliclikoit am nachsten kommt. Einige der benutzten 
Methodcn, z. B. dio HUND-MuLUKENsche Mothode fur den Fali der „fast-Ionen- 
8truktur“ Ci~ (//4)1+ kann ohne Sehwierigkeit auch auf andere Molekule angewandt 
werden, vorausgesotzt, daB es stets 8 Elektroncn sind, die fur die Bindung zur Ver- 
fugung stehen. Dio nach dieser Methode bereehnete stabilste Struktur fur die Mole
kuło CH2X2, CHX3, CH3X  kann beschrieben werden ais „gestorter Tetraeder" odcr 
Tetraeder von geringerer Symmetrie, indem dio Valenzwinkel von 109,5° abweichen 
(falls dio C—H- u. dio C—X-Bindungen nicht alle gleichwertig sind). Dio im Falle 
von CHjClj u. CHClj von der Theorio gefordorte Abweiohung von 109,5° stimmt mit 
der exporimentell gefundenen groBenordnungsmiiBig uberein. Die Methode kann auch 
;auf Molekuło, wie NH3, CX2, BoX2, OX2 usw. angewandt werden. Einige Resultate der 
Rechnung fiir dieso Molekule werden mitgeteilt. In NH3 waro der Winkel zwischen 
der Aehso der Pyramide u. den N —H-Valenzen 0  =  54,7° (u. die 3 N —H-Valenzen 
senkreeht zueinander) falls es sich um eine roine p-Bindung handelte. Dagegen ware 
im Falle oiner groBen 3—p-Wechselwrkg. das Modeli eben. Die Wirklichkeit liegt 
zwischen diesen oxtremen Fallen (0 =  73° nach Lueg u . H ed fe ld , C. 1932. II. 975 
u. 0  =  68° nach D enn ison  u . U h lenbeck , C. 1933. I. 2781). Einige der benutzten 
Methoden sind auch fur den Fali brauchbar, daB nur 7 Elektronen fur die Bindung 
zur Verfugung stehen. Die Anwendung auf CH3 u. CH4+ ergibt fur das orsto Molekuł 
eine etwas flachero Pyramido ais die von NH3, wahrend CHj+ einen flaehen Tetraeder 
bildet oder moglieherweiso auch ganz ebon ist. Die Behandlung des CH3-Problems, so
wohl nach der HUND-MULUKENschen, wie aueh nach der PAULING-SLATEKschen 
Methode ergibt ubereinstimmend, daB ein Elektron schwacher gebunden ist, ais die 
iibrigen, was durch dio niedrigo Ionisationsspannung yon CH3 (10,3 Volt) im Ver- 
gleich zu CH4 (14,5 Volt) bestatigt zu sein scheint (vgl. hierzu M u llik e n , C. 1932.
II. 1582). Es kann im allgemeinen keiner der benutzten Methoden der Vorrang ge- 
geben werden. Wahrend rein formell die HlJND-MuLLlKENsche Methode auf eine 
gróBere Anzalil von Modellen anwendbar ist, ist die HeiTLER-London-PaULING- 
SLATERscho Methode fiir die numer. Berechnung meist geeigneter. (J. chem. Physics 1. 
219—238. April 1933. Univ. of Wisconsin, Departm. of Physics.) Bo r is  ROSEN.

W. G. Penney, Die Struktur des Athylen und die Theorie der Doppełbindung. Es 
wird nach der HElTLER-LONDONschen Methode untersucht, weleho von den plau- 
siblen Strukturen fur das Athylenmolekiil am stabilsten ist. Die Resultato werden kurz 
angedeutet. (Physic. Rev. [2] 43. 1048. 15/6. 1933.) B o r is  R osen .

P. Pfeiffer und s. V. Miillenheim, Zur Theorie der Metallhydrationen. I I. (I- vgl.
C. 1930. II. 3109.) Vff. hatten gezeigt, daB man bei den Sulfonaten der Komplex- 
yerbb. yon Metallsalzen Ubergangsreihen von den Hydraten zu den Metalliaken erhalt. 
Bis jetzt waren solcho Ubergangsreihen nur bei den Hydraten u. Ammoniakaten der 
Salze des Cr111 bekannt. Es werden nun von den Vff. mehrere andere Ubergangsreihen 
dieser Art festgestellt. Folgende Ni-Naphthoate: [Xi(OH2)e](O-SO2-C!0H7 a u. /J)2, 
[Ni en(0H2)4](0 • S02 ■ C10H, a)2, [Ni en2(0H2)2](0 ■ SO3-C10H, a u. fl)2 u. [Nien3]- 
(O-SO2C10H7 a u. /S)2. Dieso Ubergangsreihe deutet auf die Exist«nz yon [Ni(OH2)6]++- 
Iońen in den festen u. gel. Ni-Salzhydraten. Femer wurden die acht analogen Verbb.
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des Cu dargestellt, i n  ihnen hat das Cu stets die Koordinationszahl 6 , bo  daB man wahr- 
soheinlich in was. Lsgg. ganz allgomein [Cu(OH2)0]++-Ionen u. nioht Tetraaquoionon 
anzunehmen hat. Es wurdc femer [Zn(0H2)6](0' SO2-C10H7 a u. /S)2, [Zn en3](0'S02- 
C10H7 et u. P)s; [Cd(0H2)6](0• S02■ C10H7 a u. /?)2, [Cd en2(0H2)2](0-SO2 C10H7 /?)„ u. 
[Cd en3](0-SO2-Ci0H7 a)2 dargestellt. Es sind die Hydratationen [Zn(OH2)9]++ u. 
[Cd(OH2)6]++ anzunehmen. Bei den Benzolsulfonaten der zweiwertigen Metalle Ni, 
Cu, Zn u. Cd treffen Vff. auf die gleiohen Erseheinungen wie bei den Naphthalin- 
sulfonatcn, nur daB bei ilmen bisweilen uberschiissige H20-Moll. vorkommen, die 
wohl krystallstrukturchem. zu erklaren sind. Vff. dehnten ferner i liro Unterss. auf 
die Ni-, Cu-, Zn- u. Cd-Salze von aromat. Carbonsauren u. zwar a- u. /?-Naphthoesa.ure, 
Benzoesaure u. Anissauro aus. Es gelang aber in keinem Fali, Salzhydrate des Hexa- 
ąuotyps zu erhaltcn. Die Zus. der dargestellten Verbb. im Original. Die Saurereste der 
aromat. Carbonsauren besitzen offenbar eino spezif. Affinitat zu den Schwermetallen, 
wodurch die Ausbildung von Hexaquometallionen in den krystallisierten Salzen ver- 
hindert wird. Athylendiaminmoll. konnen dieso Affinitat aber iiberwinden, so konnten 
die Reihen [Ni en3]X2 u. [Ni en2(OH2)2]X2 dargestellt werden. Boim Cu konnten 
nur die Verbb. der [Cu en2(OH2)2]X2-Reihe isoliert werden. Vom Zn leiten sich nur 
Triathylendiaminsalzc, vom Cd auch Diaąuosalze ab. (J. prakt. Chem. [N. F.] 137.
9—26. 25/4. 1933. Bonn, Chem. Inst.) J uza.

Wiktor F. Jakób und Marjan R. Reżnar, Einflup der Bildung von Komplexen 
auf die Einstellung des Oleichgcwichles in einigen Oxydoreduklionssyslemen. (Vgl. C. 1930. 
I. 2074.) Vff. untersuchen den EinfluB vonOxydoreduktionskompIexen, also Komplexen, 
die Atome desselben Elements in verschiedenen Oxydationsstufen enthalten, auf die 
Einstellung des Oxydoreduktionsgleichgewichts in 5- u. 6-wertiges Mo enthaltenden 
Systemen. — Das neben NH4-Paramolybdat (I) ais Ausgangsmatcrial yerwendete 
NH.,[Mov20-Movi0.1-(0H),] (II) wird in neuer Weise dargestellt aus 14 g NH4-Molybdat 
des Handels, gel. in 150 eem W. + 3 ccm 50%ig. Essigsaure, durch Erhitzen mit 100 ecm 
2°/0ig- wss. Hydrazinsulfatlsg. bis zum Aufhóren der N2-Entw., Zugabe von 2 g NH4C1 
zur h. Lsg., sofortigo Entfornung des Nd., bei 40° nochmalige Zugabo von 2 g NH4C1, 
Abschlammen der Krystallo vom Sehlamm mit Hilfe der filtriertcn Lsg. nach 48 Stdn. 
u. Reinigung der Krystallo mit 30-, 50- u. 96%ig. A. u. dann mit A. — Die Best. des 
Ruhepotentials in Lsgg., die Mov u. MoVI in verschiedenem Verhaltnis enthalten, u. bei 
yerschiedenem ph (Mov : MoVI = 1 : 1 )  zeigt, daB die Anionen von II offenbar den redu- 
zierenden, die von I zusammen mit den Ionen des W. den oxydierenden Bestandtcil 
des Systems darstellen. Mit zunehmendem ph (3,23—5,65) sinkt das Potential. In  der 
schemat. Gleiehung x Oxydationsmittel z II' + n ©  =  y Reduktionsmittel bzw. der 
NERXSTsehen Gleiehung A e =  —0,058 (z/n)-A ph ergeben sich fur das Verhaltnis z/n 
aus yerschiedenen Verss. die Werte 1,41 u. 0,82, was darauf schlieBen laBt, daB eher ein 
Molybdatanion von hoherer Polymerisationsstufe ais Mo04"  yorliegt. (Chem. Listy 
V6du Prumysl 26. 461—66. Coli. Trav. chim. Tchścoslovaquie 5. 93—102. 1933. 
Lemberg, Techn. Hochsch., Inst. f. anorgan. Chemie.) R. K. Mu l i.e e .

Evald L. Skau und Blair Saxton, Die Bcziehungen zmschen Oefrierpunkł und 
Loslichkeił bei geometrischen Isomeren. II. Die dynamische Isomerie der Anisaldozime. 
(I. vgl. C. 1929. I. 1665.) Die Verhaltnisse beim cis- u. trans-Anisaldoxim konnte man 
bisher nicht klarstellen, weil die ubliehe Methode, mit Abkuhlungskurven zu arbeiten, 
versagt. Die Beobachtung der Erwarmungskurve fuhrt zum Ziel. Reines trans- 
Anisaldoxim schm. bei 62,6°, die reine cis-Verb. bei 127°. Der F. der trans-Verb. ist nur 
das erste Mai zu beobachten, weil sofort teilweise Umwandlung eintritt u. sich ein Gleich- 
gewicht einstellt. Der „natiirliche" F. de3 binaren Systems ist 58,4 ± 0,2°; im Gleich- 
gewicht sind 12,3% der cis-Form yorhanden (die Zus. andert sich bis 90° nicht). Erhitzt 
man auf Tempp. oberhalb 100°, so setzt eine Rk. (Ammoniakentw.) ein, u. es entsteht 
ein neuer, tiefer gefarbter Korper. (J. physic. Chem. 37. 197—207. Febr. 1933. New 
Hayen, Conn., Yale Uniy., Dep. of Chem.) W. A. R o t h .

T. D’Ans, Phasentheordisch interessante unsserige Salzsysteme. Die Oemnnung 
des Bubidiums aus Camallit. Vf. gibt die Ldslichkeitskurye der ^IgS04-Hydrate u. 
neu bestimmte Loslichkeitskurven im System MgCl2-MgS04-H20 bei 55°, aus denen 
sich ergibt, daB ]MgS04- ®/4 H20 sicher metestabil ist, aber dem Kieserit in seiner Loslich- 
keit sehr naho steht. Es wird ferner die orthogonale Projektion des Raummodells 
H20-NaCl-KCl-MgCl2 wicdergegeben u. erlautert. — Bei der Unters. von Systemen 
mit 2 fl. u. 2 festen Komponenten ergibt sich ein Verf. zur Trennung der beiden Salze. — 
Auf die Eig. des Rb-Camallits, sich im Gegensatz zum K-Camallit unzers. zu lósen
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(Vcrss. mit Busch), u. die genauc phasentheoret. Unters. der beteiligten Systcme 
wird ein neues Vorf. zur Gewinnung der im Carnallit cnthaltenen 0,02°/o RbCl ge- 
griindet, das in mehrfacher Fraktionicrung unter Anreicherung des RbCl bis zum 
AufhOren der Spaltbarkeit des Camallits besteht. Bei Anwendung des Verf. auf natur- 
liche Carnallito erwies sich das mit RbCl sieli anreichernde NHjCl ais stórend; durch 
Entfernung des NH4C1 in einer der Spaltstufen gelingt aueh hier die Darst. von reinem 
RbCl. (Angew. Chem. 46. 491-93. 22/7. 1933. Berlin.) R. K. M u l l e r .

Alexander Meller und Gustav F. Hiittig, Beilrag zur Aufkldrung der thermischen 
Zersetzung von Zinkcarbonat und Zinkoxalal durch Sorplionsmessangen mit Farbstoff- 
lósungen und Methanoldampf. Aktive Oxyde. 65. Mitt. (04. Mitt. vgl. C. 1933. II . 657.) 
Dio schon friihcr mitgeteilten Beobachtungen tiber die Kinetik des therm. Zerfalls 
▼on Zinkcarbonat u. Zinkoxalat fiihrten zu der Vorstellung, daC dio Zers. zuniichst 
die Krystalloberflachen erfaOt u. yon da aus mit gleichformiger Geschwindigkeit gegen 
dio Krystallmitten fortschreitet. Durch Feststellung der sorptiven Eigg. von ver- 
sohieden woitgehend zers. Zinkcarbonat u. Zinkoxalat gegenuber wss. Farbstofflsgg. u. 
Methanoldampf soli dieso Vorstellung gepriift werden. l)ie wss. Lsgg. von Kongorot, 
Bordeauxrot R, Eosin u. Methylenblau zeigen gegenuber unversehrtem Zinkcarbonat 
ein ganz anderes Verh. ais gegenuber den Zers.-Prodd. Dieso hingegen verhalten sich 
unabhangig von dom Grad des Abbaues untereinandergleich. Die von den Farbstofflsgg. 
erfaCbarc Oberflache andert ihro Eigg. nicht mehr, sobald der Kohlendioxydgeh. des 
Bodenkórpers etwa unter dio Zus. ZnO ■ 0,9C02 gesunken ist. Dio Sorptionsisothermen 
(20°, Figur) von Methanoldampf zeigen im Bodenkórper ein um so groBcres Porenvol. an, 
jo weiter der therm. Zorfall fortgeschritten ist. Bei gleiohem Zers.-Grad ist das Porenvol. 
des Systems ZnC03—ZnO kleiner ais dasjenige des Systems ZnC204—ZnO. Dio Ent
fernung der letzten yergasbaren Bestandteilo fiihrt wieder zu einer Schrumpfung des 
Porenraumes. Dio Anordnung fiir die Sorptionsmessung mit Methanoldampf wird 
besohrieben (Figur). (Z. physik. Chem. Abt. B. 21. 382—88. Juni 1933. Prag, Dtsch. 
Techn. Hochsch., Inst. f. anorg. u. analyt. Chemio.) R o SENKRANZ.

A. A.Wwedenski und A. W. Frost, Chemische Oleichgewichte der Beakłionen 
zwischm Kohletuoasserstoffen. I I I . Mitt. Gleichgcwichtskonslanten der Reaktion 
C Rraphlt + 2 I I2 CHa. Entropie des Meihans und Graphits. (II. vgl. C. 1933. I.
726.) Dio Berechnung der Entropio von CH, u. Coraplilt wurde nachgepriift. Fiir die 
Rk. C + 2 Hj CH4 wurde eino Formel aufgestellt, welche die Kp. u. T yerbindet. 
Es wrurdo eino Divergenz gefunden fur die Entropio des Graphits, berechnet nach dem
III . Hauptsatz der Warmetheorie aus der Warmecapazitat u. den Gleichgewichts- 
konstanten. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 715—25. 1932.) Schonfeld.

A. A. Wwedenski, Die chernischen Oleichgewichte bei ZJmsetzungen von Kohlen- 
tcassersloffen. IV. Die Dampfdrucke des Methylcydohemns und Athylbenzols. (III. vgl. 
vorst. Ref.) Die im Bereich von 7'abs. =  289,3—373,3° bestimmten Dampfdrucko 
von Methylcyclohexan, Kp.758>9 l00,2°, no20 =  1,4232, gehorchen der Gleichung: 
Ig P  =  —1460/r + 1,75 lg T + 0,0011 T + 1,7040. Dio ermittelten Dampfdrucko von 
Athylbenzol, Kp.780 136,2°, iid!° =  1,4960, im Bereich von 19,35— 98° stimmen gut 
niit den von WoRINGER (C. 1900. II. 531) u. Kurbatow  (Iswestija Leningradskogo 
technologitscheskago Instituta 1 [1927]. 32) angegobenen Werten uberein. (Chem. J. 
Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 2 (64). 826— 28. 1932.) Bersin.

Carl Faurholt und I. c. Jespersen, Sludien uber Monoalkylcarbonale. V. Mono-n- 
propylcarbonat. (IV. vgl. C. 1927. II . 4.) Im AnschluB an die Unterss. uber die Bldg. 
u. Zers. von Monoalkylcarbonaten untersuchen Vff. dio Bldg. von Mono-n-propyl- 
earbonat durch Einleiten von C02 in eine wss. Lsg. von Propylalkohol u. NaOH. C02 
reagiert mit dem Propylation u. mit Hydroxylion nach der Summengleiehung:

C02 + C3H7OII + OH' ^  C3H,C03' + H20 .
Dio Kinetik dieser Rk. wurde von links nach rechts gemessen, die Gesehwindigkeits- 
konstanto ist 10+3’8. Bei dem Auflosen von Monopropylcarbonat in W. wird es mehr 
oder weniger vollstandig zers. In saurer u. in stark alkal. Lsg. tritt beinaho momentan 
vollstiindig Zers. zu Propylalkohol u. C02 bzw. Propylalkohol u. n. Carbonat ein. In 
schwach bas. Lsg. in Ggw. passender Mengen von Propylalkohol stellt sich dagegen 
das meBbare Gleichgewicht NaC,H,C03 + HOH ^  C3H,OH + NaHC03 ein. Die 
Glcichgewichtskonstanto dieser Rk. wurde bestimmt, sie stimmt mit berechneten
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Wcrten iibercin. (Z. pliysik. Chem. Abt. A. 165. 79—88. Juni 1933. Kopenhagen, 
Den Farmacoutiske Liireanstalt.) J uza .

William D. Harkins und John M. Jackson, Eine spektroskopischc Unlersuchung 
der Zersetzung und der Bildung organischer Verbindungen durch elektrische Entludungen: 
Elektrodenlose und Gliihentladung. (Vgl.C.1930.11.906.) Fur dieBest. der synthet.Prodd. 
bci der Entladung u.fur dieAufrechterhaltung derEntladung sind dio sich bildendenMo- 
lckiilfragmentc wie OH, GH, NH, C2, CN, Nj, CO, CO+, H20, CS, S2,C,C+,H, S usw.wichtig. 
Es wird die Apparatur u. das Verf. bei elektrodenloser Entladung u. bei Gliihentladung 
beschrieben. Bei elektrodenloser Entladung werden Benzol, Xylol, Mesitylen, Metlian, 
Pyridin, Benzaldehyd u. Thiophen untersueht, bei Gliihentladung Benzol, n-Heptan, 
Metlian, Pyridin u. Phenol. Die boi den Entladungsmethoden auftretenden Unter- 
sohiede in bezug auf Druokanderungen der Gase, Intensitatsverschicdenheiten im 
Spektrum u. Eigg. der entstehenden Ndd. werden besprochen. Ferner wird ein mog- 
lielier Rk.-Mechanismus diskutiert. (J. chem. Physics 1. 37—47. Jan. 1933. Chicago, 
Univ., Georg Herbert Jones Chem. Lab.) Gaetje.

G. I. Finch, C. A. Murison, N. Stuart und Gr. P. Thomson, Die katalytischen 
Eigenschaften und Struktur von Melallfilmen. Teil I. Durch Kathodenzerstaubung er- 
haltenes Platin. Naclidem zwei der Vff. friiher (C. 1929. II. 1908) festgcstellt hatt-en, daB 
ein Pt-Blech naoh vorheriger abweehselnder Erhitzung in 02 u. H2 eine Oberflachen- 
ladung zeigte, u. daB kathod. abgeschiedene Pt-Filme auBer dieser Ladung bci Zimmer- 
temp. eino groBe katalyt. Wirksamkeit bzgl. der Vereinigung von H2 u. 02 bcsaBen, 
wird jetzt der Znsammenhang zwischen den Abscheidungsbcdingungen u. den katalyt., 
sowio strukturellen Eigg. dieser Filme systemat. untersueht, u. zwar einerseits auf chem. 
u. mkr. Wege, andererseits durch Eloktronenbeugung. Die Abscheidung erfolgto in 02, 
N2 u. Ar. In 02 entstandeno Filmo zeigen teils sofort, tcils erst nach einiger Zeit u. teils 
gar keine Aktivitat. In den anderen Gasen tritt der 2. Typ nicht auf. Dor 1. Typ ent- 
steht wohl durch langsame spontano Zers. des Pt-Oxyds. Das Ende dor katalyt. Akti- 
vitiit kiindigt sich durch das Auftrcten linearer Spaltc u. Abbróckeln des Filmes, also 
durch tiefgreifendo krystalline Anderungen an. Insgesamt stellen Vff. 6 Typen solcher 
Filme auf. Dieso Unterss. sind geoignet, neues Licht auf dio H,-02-Katalyse, sowio die 
kathod. Verbrennung von CO u. H2 zu werfen. Jedoch gehen die Vff. noch nicht niiher 
auf den Mechanismus ein. (Proc. Boy. Soc., London. Ser. A. 141. 414—34. 1/8. 1933. 
London, Impor. Coli. of Science and Techn.) Że is e .

Keizó Iwase und Masaji Fukusima, Unlersuchungen iiber magnelische Sande.
IV. Kalalytische Rcduktion von magnetiscliem, Sand und anderen Metalloxydcn. (III. vgl.
C. 1932. I. 1290.) Vff. untersuchen, in welcher Weise sich die Bcd.-Geschwindigkeit 
von magnet. Sand u. anderen Metalloxyden bei im allgemcinen 1000° mit verschiedenon 
Kohlenstoffen (Halbkoks, Koks, Lampenschwarz, Grapliit u. Holzkohle) durch Zusatze 
von Oxyden, Carbonaten u. Chloriden der Alkalien u. Erdalkalien katalysieren liiBt. 
Es wird der Prozontsatz der Red. nach dem Erhitzen in Abhangigkeit von der Zeit 
fiir eino groBe Zahl von Verss. angegeben. Zuniichst wird der EinfluB einfacher Kata- 
lysatoren bei Ggw. von Lampenschwarz bzw. Halbkoks untersueht. Im ersteron Falle 
tritt der katalysierendo EinfluB, der bei den Oxyden der Alkalien u. des Caleiums 
besondors stark ist, starker in den Vordergrund, wahrend bei Halbkoks, der fiir sich 
dio Bk. schon gut katalysiert, dio Unterschiede weniger groB sind. Mit Holzkohle 
allein verlauft die Red. rascher ais mit anderen Kohlesorten allein, was auf den Alkali- 
geh. der Holzkohle zuriickzufuhren ist. Dio Red.-Geschwindigkeit steigt mit der an- 
gewendeten Katalysatormonge. Forner wurde eine Reihe von Verss. mit oxyd. Misch- 
katalysatoren u. mit Oxyd-Carbonatgemengen durchgefiihrt. Dio Verwendung dieser 
Jlischkatalysatoren bietet gegeniiber den reinen Katalysatoren keine Vorteilo. Es 
gibt fiir die Rk. optimale Tempp., die jedoch von der Zus. des Katalysators u. der 
KorngroBe des yorwendeten Materials abhiingen. Auch Ni203, Co203, Ti02, Mn203, 
Cr.,03 u. ZnO werden bei Ggw. der genannten Katalysatoren rasch reduziert. Die 
dio Red. beschleunigende Wrkg. ist wahrseheinlich auf die Katalyse der Rk.
2 CO C 4- C02 zuriickzufuhren. Die katalyt. Eigg. von Alkalichloriden sind noch starker 
ais die der Carbonate. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 22. 301—27. Mai 1933.) J uza .

H. Sehleehtweg, Ober den ElasliziUilsmodul von sproden Stoffen. (Vgl. C. 1933. II. 
1133.) Die in der Literatur vorliegonden Spannungs-Dehnungskurven an Steinen u. 
anderen sproden Stoffen haben haufig im Nullpunkt oinen Knick; daraus hat man 
geschlossen, daB dieso Stoffe bei Zug- u. Druckbeanspruchung vcrsehiedeno Elastizitats- 
moduln haben. An Hand der bekannten Messungsergebnisso an Granit u. Buntsandstein



1830 A,. A tomstruktur. R adiochem ie . Photochemie . 1933. II,

weist Vf. nach, daB der Elastizitatsmodul dicsor Stoffo von der Vorbehandlung ab- 
hangig ist u. daB in den Fiillen, in welchen eine Unstetigkeit im Nullpunkt angegeben 
ist, beim Druck- u. Zugyers. versehieden vorbehandeltes Materiał verwendct wurde. 
An Materiał, welches sich bei dem Zug- u. Druckvers. in demselben Anfangszustando 
befand, zeigt die Kurve keinen Knick, sondern durchliiuft den Nullpunkt stetig. Vf. 
schlieBt, daB die Elastizitatsmoduln bei Zug u. Druck gleich sind. (Forsebg. Ingcnieur- 
wes. Ausg. A. 4. 119—21. Mai/Juni 1933. Gottingen, Inst. fur angewandte Mechanik 
der Uhiv.) E isensch itz .

Chujiro Matano, t)bcr die Bcziehung zwischen der Konzenlration unddem Diffusions- 
koeffizienten wnfesten Metallen. (Das Sysie?n Nickd-Kupfer.) Da der Diffusionskoeff. D 
bei festen Metallen nicht nur von der Temp., sondom auch von der Konz. der Legierungs- 
komponenten abhangt, wird D ais Eunktion dieser Konz. untersucbt. Ausgehend von 
den Annahmen Bo ltzm anns tiber die Abhangigkeit der Konz. einer bestimmten 
Stelle der untersuchten Probe von der Zeit u. der Koordinate, langs der die Diffusion 
verfolgt wird, worden die Ergebnisse von G rube u. Je d e le  (C. 1932. II. 3464) mit 
dem System Ni-Cu bei 1025° ausgewertet. Angefangen von einem Diffusionskoeff. 
von 8 X 10"5 qcm/Tag fiir 0°/o Ni nimmt der Wert rasch bis auf 1 X 10-5 qcm/Tag 
fur 30% Ni ab, um dann bei weiterer Steigerung der Ni-Konz. auf 100°/o nahezu kon
stant zu blciben. (Japan. J. Physics 8. 109—13. 30/6. 1933. Physical Labor., The Osaka 
Univ. of Engineering.) G oldbach .

Max Trautz, Die Reibung, W armelritung wid Diffusion in Gasmischungen.
X X II. Der Temperaturkoeffizient der Molekeldurchtnesser und setne Bczichungen bei
Maxwelldurchmessern, GittergrofSen und Kemabstanden. (XXI. vgl. C. 1933. I. 390.) 
Zur Best. von Mol.-Durchmessern kann man einerseits yon gaskinet. Datcn (innere 
Reibung), andererseits von spektroskop. Kernabstanden ausgehen; diese beiden Wege 
werden zu verschiedenen Werten des Mol.-Durehmessers fiihren. Der gaskinet. Mol.- 
Durehmesser wird mit steigender Temp. kleiner. Die Temp.-Abhangigkeit des Mol.- 
Durchmesser im Gitter wird erortert. Vf. gibt allgemeine Regeln zur Berechnung der 
,,MAXWEI,L-Durchmesser“ an u. yergleicht diese Durchmesser mit den spektroskop. 
Kernabstanden, sowie den Atomradien im Krystallgitter. Es lassen sich zahlreiche 
empir. GesetzmaBigkeiten nachweisen, die wiederum zu Voraussagen tiber noch un- 
bekannte ZustandsgroBen verwendet werden konnen. (Ann. Physik [5] 16. 751—67. 
3/4. 1933. Heidelberg, Phys.-Chem. Inst. d. Univ.) E isensch itz .

Max Trautz, Die Reibung, Warmełeitung und Diffusion in Oasmischungen.
X X III . Absolule Enskog-Cliapman-Durchmesser von Gasmolekdn und ihre Temperatur-
koeffizienten. (XX II. vgl. vorst. Ref.) Vf. geht von der Temp.-Abhangigkeit der 
inneren Reibung bei Gasen aus, die, wio er gefunden hat, bei der krit. Temp. eine 
besondors einfache Eormulierung gestattet. Zur modellmaBigen Deutung legt er ein 
Modeli zugrunde, in welehem den Moll. nur AbstoBungskrafte zugeschrieben werden; 
die Kriiftc soUen mit einer (von der Temp. unabhangigen) Potenz des reziproken Ab- 
fitandes abnehmen. Dio physikal. Bedeutung derartiger Modelle wird erortert. Unter 
Verwendung des friiher gewonnenen experimentellen Materials werden die Molekiil- 
radien u. andere Bestimmungsstiicke des Mols berechnet. (Ann. Physik [5] 16. 865 
bis 886. 20/4. 1933. Heidelberg, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) E isensch itz .

Em il Fischer, Einfiihrung in die physikalische Chemie. Mit e. Abschn. iiber d. galvanischen 
Ketten von Karl Weber. Leipzig u. Berlin: Teubner 1933. (IV, 120 S.) 8°. =  Mathe- 
matisch-physikalische Bibliothek. Roihe 2, 1. Geb. M. 3.-—.

Ernst Grimsehl, Lehrbuch der Physik zum Gebrauch beim Unterricht, neben akademischcn 
VorIesungen und zum Selbststudium. Bd. 1. Leipzig u. Berlin: Teubner 1933. gr. 8°.

1. Mechanik- Warmelehre. Akustik. 8. Aufl. Berichtigter Abdr. d. 7., vollst. 
neubearb. Aufl. von Rudolf Tomaschek. (V III, 700 S.) Lw. M. 19.80.

A,. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

F. Zwicky, tlhcr eine neue Art des loissenscliafllichen Denkens und einige móg- 
lichen Folgen. Es wird an einigen Beispielen aus der modemen Physik gezeigt, was 
der Vf. unter dem Prinzip der „Biegsamkeit11 (flexibility) der wissenschaftlichen Wahr- 
heit versteht u. zu welchen Folgerungen die Anwendung des Prinzips in einigen Fallen 
fuhrt. (Physic. Rev. [2] 43. 1031—33. 15/6. 1933. Pasadena, Califomia, Inst. of Tech
nology.) B o r is  R osen .

E. T. Bell, Bemerkung zu vorstehendem Arlikel uber die vielwertige Wahrheit. Die 
in Yorst. referierter Arbeit von ZwiCKY entwickelten Gedankengange stehen in enger
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Bezichung zu einigen Richtungen der modemen Mathematik. (Physic. Rev. [2] 43. 
1033. 15/6. 1933. Pasadena, Califomia, Inst. of Technology, Departm. of Mathe- 
matik.) ’ Bo r is  R osen .

H. T. Flint, Eine neue Darstellung wid Intcrprdation der Quanlengleichungen. Vf. 
behandelt die Vereiiiigung der DlRACSchen Gleichungen u. der Relativitatstheorio mit 
Hilfe der ElNSTEINschen Tbeorie des Parallelismus. Er zeigt den Zusammenliang 
zwischen seinen u. Sc i ir o d in g e r s  Betrachtungen. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 
141. 363—75. 1/8. 1933. London, King’s College.) Zeise.

H. S. W. MasseyundC. B. O. Mohr,Freie Wegliingcnund TransportcrscJicinungen 
in Gasen und die (juantentheorie der Stofie. I. Das starre Kugdmodell. Vff. entwickeln 
ąuantentheoret. Beziehungen fiir die Wirkungsąuersehnitte, Transporterscheinungen 
u. Beugung von Atomstrahlen in Gasen, wobei dio Atome al8 starre Kugeln betraehtet 
werden, wie in der klass. Theorie. Die ąuantentheoret. u. klass. Wirkungsąuersehnitte 
fiir Viscositat, Streuung u. Diffusion werden in Figuren u. Tabellen dargestellt, speziell 
fiir He u. H2. Dio ąuantentheoret. (Juerschnittswerte weiehen von den klass. fiir die 
Viscositat nur um 7°/o ab, wenn die Lange der Materiewellen groBer ais 1/5 des Atom- 
durehmessers ist u. dio StoBpartner gleieh sind; fiir ungleicho Partner gilt jeno Ab- 
weichung bis zu einer Wellenlange von 1/3 der Summo der Atomradien. Fiir sehwere 
Atome geben beide Tlieorien dieselben Werte, auBer bei tiefen Tempp. Die bei der 
Streuung wirksamen ąuantentheoret. (Juorschnitte streben dagegen mit steigender 
Temp. nielit naeh dem klass., sondern einem etwa 1,4-mal so groBen Werte (sowohl 
bei gleichen ais aueh ungleichen Atomen). Ferner erórtern die Vff. dio Moglichkeit 
eines 'experimentellen Beweises der BoSE-ElNSTEIN-Statistik. (Proc. Roy. Soc., 
London. Ser. A. 141. 434—53. 1/8. 1933. Cambridge, Trinity College.) Ze is e .

Jesse W. M. DuMond, Eine Melhode zur Verdoppelung der in einer Jłohre vom 
Sloantypus erreichbaren Elektronenenergie und zur Messung von e/m bei 1 MiUion Voll. 
Die Teslaspule, die von Sloan  in Berkeley unter Lcitung von E. O. LAWBENCE ent- 
wickelt wurde, gestattet die Erzeugung von Hochfreąuenzspannungen von der GroBen- 
ordnung 1 Million Volt bei Wellenlangen von 20—40 m. Vf. besehreibt in einigen 
Einzelheiten eine Technik, bei der Elektronen von der Hochspannungsseite dieser Spulo 
ausgehend in einen feldfreien Raum hinein beschlcunigt u. dann durch magnet. Folder 
zuriickgebogen werden, so daB sie die inzwischcn umgepolto Spannung ein zweites 
Sial durchlaufen. Diese Methode bietet neben anderem die Moglichkeit, fiir die hohen 
hierbei erreichbaren Elektronengeschwindigkeiten das Verhaltnis e/m sowohl ,,trans- 
versal“, ais aueh „longitudinal“ mit betrachtlicher Genauigkeit zu bestimmen. (Physic. 
Rev. [2] 43. 1049. 15/6. 1933. California Inst. of Technology.) K ollath .

W. Pauli, U ber die Intensilat der Streustrahlung bewegter freier Elektronen. Aus 
der fiir anfangs ruhende Elektronen giiltigen IvLElN-NlSHlNA-Formel wird durch 
LoRENTZ-Transformation die Intensitat der Streustrahlung durch bewegte freie 
Elektronen abgeleitet. Aueh im Falle sehr groBer Freąuenz der einfallenden {%>) u. 
gestreuten (i>')-Strahlung (v — >- oo; v'/v — y <  1) ergebon sich Abweichungen 
von der KLEIN-NlSHINA-Formel; die Streuintensitat bleibt abliangig von der An- 
fangsgeschwindigkeit der Elektronen. (Helv. physica Acta 6. 279—86. 1933. Ziirich, 
E: T. H.) K o l la t h .

H. Casimir, Ober die Intensitat der Streustrahlung gebundener Elektronen. Die 
Intensitat der Streustrahlung gebundener Elektronen wird bercchnet, wobei die Elek
tronen im Zwischen- u. Endzustand ais frei betraehtet werden u. naeh a =  Z/137 ent- 
wickelt wird. In der Endformel tritt ein logarithmisches Glied auf, das bei groBer 
Freąuenz der einfallenden Strahlung iiberwiegt u. aufs engste mit dem Photoeffekt 
(volliger Absorption des einfallenden Quants) zusammenhangt. (Helv. physica Acta 
6. 287—304. 1933. Ziirich, JE. T. H.) K o l la th .

L. A. Young und N. E. Bradbury, Wirkungsąuersehnitte fiir Elektronenanlagerung. 
Wirkungsąuersehnitte fur Elektronenanlagerung an neutrale Molekule u. Atome werden 
in Abhangigkeit von der Elektronenenergie berechnet unter der Annahme, daB dieser 
ProzeB ein spontaner Dbergang aus einem kontinuierlichen in einen diskreten Zustand 
des Systems Molekuł + Elektron, begleitet von Ausstrahlung, ist. Das Molekiilfeld 
wird dabei durch ein gegebenes Potentialfeld ersetzt. Die berechneten Wirkungs- 
ąuerschnitte sind fiir elektronegative Gase (02 u. C02) von der GróBenordnung der 
experimentell beobachteten u. aueh die Abhangigkeit von der Elektronenenergie ist 
qualitativ richtig. (Physic. Rev. [2] 43. 1054. 16/6. 1933. Massachusetts Inst. of Tech
nology.) K ollath .
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Ken’ichi Shinohara, Beugung von Kałhodcnsirahlen an Einkryslallen. III . Mitt. 
Mehrfaclistrcuung. (II. vgl. C. 1932. II. 2924.) Boi der Beugung von Kathodenstrahlcn 
an isolieronden Einkrystallen (NaCl) tretcn schwarzo u. weiBe Linien auf. Manohmal 
sind dio schwaraen Linien gegen den Primarfleck zu gekriimmt. Vf. sucht die ge- 
krammten Linien ala Einhiillendcn von gewóhnlichen sehwarzen Linien zu deuten, die 
zu dom gleichen Ionenverband gehoren. Diese Deutung laBt sich ebenso wie das Auf- 
treten von Aufhellungslinien aus der dynam. Theorie der Elektronenbeugung ableiton. 
(Sei. Pap,- Inst. physie. chem. Res. 20. 39—48. 1932.) RUPP.

I. Estermann, R. Frisch und O. Stera, Das magnetische Moment des Protons. 
Das magnet. Moment des Elektrons wird im allgemeinen zu einem BoHRschen Magneton 
angegeben. Da der Spin des Protons den gleichen Wert besitzt wie der Elektronenspin, 
ergibt sich fiir das magnet. Moment des Protons 1/imo BoHRsches Magneton =  1 Kern- 
magneton. Die einzige Methode zur Best. dieses Momentes bestcht in der Ablenkung 
eines H2-Molekiilstrahls in einem inhomogenen Magnetfeld. Im H2-Molekiil sind die 
Spins der beiden Elektronon antiparallel, u. vernichtcn sich. Das magnet. Moment 
des Molekiils hat 2 Ursachen. 1. Die Rotation des Molekiils ais Ganzes, u. 2. die magnet. 
Momente der beiden Protonen. Die Vernichtung der magnet. Momento der beiden 
Atome trifft im Falle des Para-H2 ein. Es verbleibt hier nur das Rotationsmoment. 
Bei niedrigen Tempp. besitzen alle Molekuło den Rotationsąuantenzustand 0 u. sind 
deshalb unmagnet., was durch das Experiment nachgowiesen worden ist. Boi hóheren 
Tempp. befindet sich ein Teil der Molekuło in hóheren Rotationsąuantenzustanden, 
liauptsiiehlich im Zustand 2. Die Ablenkungsverss. mit Para-H2 bei Zimmertcmp. 
ermoglichen die Best. des Rotationsmomentes, welehes zwischen 0,8 u. 0,9 Kern- 
magnetonen gefunden worden ist. Im Fallc von Ortho-H2 ist dor Zustand 1 der ge- 
ringste Rotationsąuantenzustand. Da das Rotationsmoment aus Verss. mit reinem 
Para-H2 bekannt ist, kann das Moment der Protonen aus Ablonkungsverss. mit Ortho-H2 
bestimmt werden, oder mit gewóhnlichem H2, dor aus 75°/0 Ortho- u. 25°/0 Para-H2 
bestoht. Fur die beiden Protonen im Ortho-Ha-Molekul wird der Wert von 5 Kern- 
magnetonen gefunden, was 2,5 Kernmagnetonen pro Proton entsprieht. (Naturę, 
London 132. 169—70. 29/7. 1933. Hamburg, Univ.) G. Sch m idt .

Irśne Curie und F. Joliot, Bei Elementumwandlungen enlstehende positive Elek
tronem. Im AnschluB an die Verss. iiber die Erzeugung von positiyen Elektronen durch 
y- Quanten worden die Ausbeuten der positiyen Elektronen im Vergloich zu den nega- 
tiven Elektronen fiir einen Pb-Strahler mitgeteilt. Das y-Quant erzeugt beim Auf- 
treffen auf einen Kern 2 Elektronen mit ontgegengesetztem Vorzeichen. Die nouen 
Verss. der Vff. haben ergeben, daB die Umwandlung einiger leichter Elemento durch 
BeschioBung mit a-Teilchcn von einer Emission positiver Elektronen begleitet ist. 
Wird oino Al-Folie, die von einer Po-Quelle von 20 Millicuries bestrahlt wird, in einer 
WlLSON-Kammer angebracht, so wird die Emission zahlreieher positiver Elektronen 
(ungefahr 1 Elektron pro Expansion) beobachtet, die von der Quelle kommen. W7ird 
das Al, welehes die Strahlenąuelle bedeckt, durch eine Folie aus Ag, Paraffin oder 
Li orsotzt, so treten keine positiven Elektronen auf. Daraus geht hervor, daB die 
positiven Elektronen aus dcm Al u. nicht aus dem Po herruhren. B ruft die gleichen 
Erscheinungen heryor wio Al. Eine Zusammenfassung der Energien der aus dem Al 
omittierten positiyen Elektronen zeigt, daB die Mehrzahl diescr Elektronen eine Energio 
besitzt unterhalb l,6-106eV. Die beobachteten ncgativen Elektronen mit Al oder 
anderen Strahlorn besitzen fast alle eine Energie innerhalb 0,7-10° eV u. werden zum 
gróBtcn Teile durch die schwache y-Strahlung des Po hervorgerufen. Im Falle des 
Al-Strahlers werden die positiyen Elektronen in Vorwartsrichtung sowie in Ruckwarts- 
richtung in bezug auf dio einfallenden a-Teilchen emittiert. Fiir das Auftreten der 
positiyen Elektronen wird folgende Erklarung abgegeben: Al oder das B-Isotop 10 
emittieren unter Einw. der a-Teilchen Umwandlungsprotonen. Einige dieser Um- 
wandlungen konnen sich unter Emission eines Neutrons u. eines positiyen Elektrons 
anstatt eines Protons ereignen. Dieso beiden Prozesse fiihren zu demselben um- 
gewandelton Kem. Die Anzahl der emittierten positiyen Elektronen durch Al ist in 
der GroBenordnung von 1:2-106 auftreffender a-Teilchen. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 196. 1885—87. 19/6. 1933. Paris.) G. Sch m idt .

Th. Sexl, Der Spin und die Statistiken des Neutrons. Das magnet. Moment des 
Protons wird durch experimentelle Unterss. ais gróBer gefunden, ais es fiir den Fali 
angenommen wird, wenn das Proton ais Elementarteilchen betrachtet wird. Daraus 
folgt, daB das Proton ais aus einem Neutron u. Positron zusammengesetzt gedacht
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werden kann. Entsprechend der Symmetrie der positiren u. negatiyen Elektrizitat 
in der DlRACschen „Ldeher“-Theorie soli das Positron ein Spinmoment von %  besitzen 
u. der FERMI-Statistik gehoreben. Dieses fiihrt 7,u dem SchluB, daB das Neutron ein 
ganzzahliges Spinmoment besitzt u. der BoSE-Statistik geniigt. (Naturę, London 132. 
174. 29/7. 1933. Wien, Univ.) G. Sch m idt .

Jean-J. Placinteanu, U ber die Masse des Neulrons. Die Unterss. iiber die Be- 
sehieCung von Materie mit a-Teilchen haben die Existenz eines neutralen M.-Teilohens 
ergeben mit einer M., die naliezu gleieh 1 ist u. einer Ladung 0. Die Annahme, daB 
das Neutron aus einem Proton u. einem Elektron gebildet ist, wird dureh die experi- 
mentellen Angaben nicht bestatigt. Die M. des Neutrons wird ais kleiner gefunden 
ais die Summę von Protonen u. Elektronen. Fur die Ncutronenmasse wird ein Aus- 
druck vorgesehlagen, der ohne Berucksichtigung des M.-Verlustcs erhalten wird. AuBer- 
dem fiiliren die Betrachtungen des Vf. zur Erklarung der Existenz von Elektronen 
negatiyer Energie, die in der DlRACschen Theorie ais Zustiinde nicht besetzter negativer 
Energien dargestellt werden. Das Neutron wird ais ein Teilehen aufgefaBt, das aus 
einem Proton u. einem Elektron negativer Energie gebildet wird. Diese mehr empir. 
Betrachtungen haben eine t)bereinstimmung mit den experimentellen Daten ergeben. 
Vf. wird zu dem gleiehen Resultat gefuhrt, wenn von der DlRACschen Gleichung fiir 
das Elektron ausgegangen wird. Die Ausfuhrungen des Vf. haben ergeben, daB die 
Elektronen negativcr Energie ais aufbauende Elemente der Neutronen erseheinen. 
Ein solehes Elektron negativer Energie kann nicht im freicn Zustand bestehen. Die 
Zerlegung eines Neutrons macht ein Proton frei u. bewirkt dureh Absorption einer ge- 
niigend groBen Energie die Umwandlung seines Elektrons negatiyer Energie in ein 
Elektron positiver Energie. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 196. 1476—76. 15/5. 1933. 
Paris.) G. Schm idt .

Kenneth T. Bainbridge, Die Massen der Atome und die Struktur der Alomkerne. 
Einleitend werden die Anriahmen uber die Kernstruktur unter besonderer Berucksichti
gung der mit dem Massenspektrographen erhaltenen Ergebnisse besprochen. Im An- 
schluB an die Wiedergabe der ASTONsehen Vcrsuchsanordnung u. dereń Ergebnisse 
wird der vom Vf. verwendete Massenspektrograph, der sich von dem ASTOXsehen 
prinzipiell unterscheidet, beschrieben. Die voin Vf. erhaltenen Massenspektren fiir die 
Elemente Li, Na, Cl, Ar, K, Ti, Se, Br, Kr, Cd, Cs u. Hg bestiitigen die AsTONschen 
Analysen dieser Elemente. Im Falle von Zn u. Ge werden mehr Isotopen aufgefunden, 
ais die bisherigen Analysen ergeben haben. Fur die M. des H wird aus den Spektren 
der Wert von 1,007775 ± 0,000035, auf O16 bezogen, gefunden. Der wahrscheinliche 
Fehler im letzten Falle betragt 1 : 105. Bei der M.-Best. von H2 tritfc eine Linie auf, 
die einer M. von 4,0285 entspricht. Diese Linie muB dem dreiatomigen Wasserstoff 
(H21H2)+ zugeschrieben werden, der zwei leichte H-Atome u. ein schweres H2-Atom 
enthtilt. Die M. des H2-Atoms ist gleieh 4,0285 verringert um die M. eines zweiatomigen 
H21-Ions. Die auf diese Weise bestimmte M. von H2 belauft sich auf 2,01351 ± 0,00006. 
Ist der H2-Kern aus 2 Protonen u. einem Elektron zusammengesetzt, so entspricht die 
Bindungsenergie von 1,9-106 eV einem M.-Yerlust von 0,002 Einheiten, was bedeutend 
geringer ist ais die Bindungsenergie von 27-10® eV des He-Kerns. AnschlieBend wird 
ein Spektrum von Be® u. der benachbarten Linien bekannter M. wiedergegeben. Zu- 
sammenfassend werden aus den Ergcbnissen mit dem Massenspektrographen, der 
Bandenspektrenanalyse, der Zertrummerungsverss. die Massendefekte fur die leichten 
Atomarten in Abhangigkeit vom At.-Gew. ąufgetragen. Bei der Behandlung der 
Stabilitat der Atomkerne werden die sich aus den WlLSON-Aufnahmen ergebenden 
Bestandteile der Kerne angefiihrt. Der kleine Unterschied zwischen der M. des Protons 
u. der Summę der Massen von Neutron u. Positron laBt vermuten, daB die Neutronen 
die Primarteilchen sind, u. daB die Protonen sekundarer komplexer Natur sind. Ab- 
schlieBend werden die Energieverhaltnisse der Li7-Zertrummerung dureh a-Teilchen 
diskutiert. (J. Franklin Inst. 215. 509—34. Mai 1933. Philadelphia, Franklin 
Institute.) G. SCHMIDT.

Guido Beck, Hat das negative Encrgiespektmm einen EinfluP auf Kemphanomene? 
Nach der DlRACschen Theorie des Elektrons werden die bei der Bewegung eines Elektrons 
in einem stat. auBeren Kraftfeld auftretenden Ubergange zu Zustanden negativer kinet. 
Energie wie folgt erklart: Samtliche Zustande negatiyer Energie sind nach dem Pa u l i- 
Prinzip mit Elektronen besetzt, so daB t)bergange nach diesen besetzten Zustanden 
nicht mehr moglich sind. Die Ladung dieser virtuellen Elektronen soli nicht zum 
System gerechnet werden. Wird eines der virtuellen Elektronen aus seinem Zustand
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negativer Energio entfernt,' bo entsteht im negativen Spektrum eine Łucko, von welcher 
sich zeigen laBt, daB sie sieli unter dem EinfluB eines auBeron Feldes ebenso bewegt 
wio ein Elektron mit positiver Ladung. Vf. versucht, einen qualitativen Oberblick 
iiber die Yorgange zu gewinnen, dio zu don virtuell besotzten negativen Zustanden 
f uh ren u. auf Grund dessen die bis jetzt bekannten Experimente zu diskutieren. Der 
quantitativen Behandlung des Probloms werden folgendc vereinfachendo Annahmen 
zugrunde gelegt. 1. Dio virtuellen Elcktronen liben weder aufeinander noch aufotwa 
vorhandenc rccllc Teilchen irgendwelche Kraftwrkg. aus. 2. Die Einw. eines aufieren 
Kraftfeldcs auf ein virtuelles Elektron wird durch dio DlRACschen Gleichungen bc- 
schriebon, wobei joweils alle diejenigen ObergiLnge, wclcho zu einem bereits besotzten 
Niveau fuhren, unberueksichtigt zu bloibon liaben. Durch dieso beidon Annahmen 
wird dio Behandlung der folgonden Fragen auf dio des Einkorperproblems zuriick- 
gefiihrt. Es werden behandelt: Das KWEINSoho Paradoxon. Dio virtuellen Elektroncn 
im COULOMB-Feld. Die Entstehung der StoBc u. dio kontinuicrlichen /f-Spektren. 
Charakterist. ftir die Behandlung des /J-Zcrfalls ist es, daB sio in formaler Boziehung 
eino exakte Anwendung der Erhaltungsgesetzo gestattet. Aus don Betrachtungen geht 
horror, daB oino auf der DlRACschon Konstruktion basierćndo Theorie tatsaclilich in 
der Lage ist, oino Reihe von bisher nicht in Beziehung gobrachten Plianomenen ein- 
heitlieh zu erklaren. Dieso Erseheinungen liaben ihren Sitz nicht im Korninnern, 
sondern zwischcn dem Kern u. der K-Schalo des Atoms. (Z. Physik 83. 498—511. 
28/6. 1933. Wien-Hietzing.) G. SCHMIDT.

M. A. Tuve, Der Atomkcrn und hohc Spannungen. t)bersicht iiber den Stand 
der Konntnisso vom Atombau u. der Atomspaltungsverss. (J. Franklin Inst. 216. 1—38. 
Juli 1933. Washington, D. C., Car n e g ie -Inst.) Sk aliks .

D. R. Hartree, Ergebnisse der Berechnungen von atomaren Wellenfunktionen.
1. Oberblick und self-consistcnt-Fclder fur Ol~ und Cu+. Eine angenaherte Beschreibung 
dor Struktur von Atonien mit vielcn Elektronen durch Angabo der Wellenfunktionen 
ist zwar mit Hilfe des vom Vf. eingefulirten Begriffes des „self-consistent field" (d. h. 
des Eigenfeldes, bestehend aus dem Kernfeld u. der ScHRODINGERsehen Ladungs- 
vertoilung der Elektronen) schon soit Jahren moglich gewesen. Abor dio bisher vor- 
liegendon Resultate bezogen sich meist auf das gesamto Atom. Vf. gibt nun die mit 
verbesserter Rechenmethodik von ihm gefundenen einzelnen Wellenfunktionen u. 
Beitrage einzelner Elektronengruppen zum ICraftfeld in tabellar. Form fur Cl“ u. Cu+ 
an. Ferner vorgleicht er dio Werto fiir Cu+ mit denen fur die Alkalimetalle, wobei 
sich charakterist. Untersehiedo zeigon. Endlich gcht er noch auf den Zusammenhang 
zwischcn dem interatomaren Abstand in jenen Metallen u. der Wellenfunktion des 
Valenzelektrons ein. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 141. 282—301. 1/8. 1933. 
Manchester, Departm. of Mathem.) ZEISE.

M. H. Johnson jr. und G. Breit, Die Wechselwirkung des ValenzcleUrons mil 
cincr gesMossenen Schale. Die Energiematrix der magnet. Wechselwrkg. wurdo fiir 
eine Konfiguration berechnct, die aus einem Valenzelektron u. einor geschlossenen 
Schalo besteht. Die Resultate der Rechnung werdon kurz auseinandergesetzt. (Phy- 
sio. Rev. [2] 43. 1047. 15/6. 1933. New York, Univ., Univ. Heights.) B or is  ROSEN.

S. Rosenblum und P. Chevallier, Direkte Messung der Intensitaien derFeinstruktur 
der a-Teilchtn. In  der experimentellen Anordnung der Verss. der Vff. befand sich 
die oc-Strahlenquelle in einem System von 2 Blenden; dio photograph. Platte in der 
iiblichen Spektralapparatur wurde duręh einen GEIGER-Zahler ersetzt. Die Bahnen 
dor a-Teilchon bliebon konzentr. in bezug auf dio Achse des Elektrómagneten. Die 
Entfemung zwischen Strahlenquelle u. Zahler konnte mit einer Genauigkeit von 1/]00 mm 
bestimmt werden. Die durch die Entladung im Zahler hervorgerufenen Impulse wurden 
einem Verstarker ubertragen. Das Auflósungsvermogen der Apparatur betrug etwa 
1IS0 Sek. Ais yorlaufiges Ergebnis wird die Intensitatsverteilung der oc-Strahlen von 
ThC angefuhrt. Das Ergebnis ist in Obereinstimmung mit den Arbeiten, die nach dor 
photograph. Mothode u. auf direktem Wege mittełs Elektrómagneten durchgefiikrt 
worden sind. Bemerkenswert fiir dieso Verss. ist, daB nur scliwache StrahlonqUellen 
von 10-5 g Ra-Aquivalent zur Messung erforderlich Waren. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 196. 1484—86. 15/5. 1933. Paris.) G. Schm idt .

S. Rosenblum und G. Dupouy, Absolutmessungcn der Geschmindigkciten der haupt- 
sachlidien a-Teilchengruppcn. (Vgl. C. 1932. I I .  1587.) In Erganzung der friilieren 
Mitteilung werden die Einzelheiten der experimentellen Anordnung zur Best.J der Ge- 
sehwindigkeiten der hauptsiichlichen a-Teiłchengruppen unter Benutzung der Methode
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der magnet. Ablcnlamg beschrieben. Die Strahlenquclle bestand aus einer Au-Folie 
von Vio mm Dieke, die zwischen 2 dunnen Glaspląttchen angebraeht war. Der Gae- 
druek in der magnet. Ablcnkungskammer war kleiner ais 10~3 mg Hg. Das magnet. 
Feld wurde absol. durch die Induktionsmethode mit oiner Spule bestimmt. Der durcli 
den Elektromagneton gehende Strom belief sieli auf 400 Amp. u. konnte fiir die ganze 
Versuchsdaucr konstant gelialten werden. Der maximale Fehler in der Best. .des Kriun- 
mungsradius q wurde auf 3-10~4 geschatzt, derjenige des magnet. Feldes auf 5-10-4. 
Die Best. des H p-Wertes liat dadurcli eine Genauigkeit, die groCer ist ais 10~3, cr- 
reieht. Aus don aufgenommenen Spektren wurden fiir dio folgenden Elemente nach- 
stehende a-Teilchengesehwindigkeiten ermittelt: TliC': 2,0544-10°, RaC': 1,9218-10°, 
AcCoc0: 1,7846, AcCoc,: 1,7373, ThC«„: 1,7058, RaA: 1,6982 u. Po: 1,5967-lO* cm/Sek. 
(J. Physiąuo Radium [7] 4. 262—68. Mai 1933. Paris.) G. Sch m idt .

W. Mund und P. C. Capron, Vber die Bestimmung der Bretnsvermogen der Gasefiir 
a-Tcilchen rerschiedener Oeschwindigkeit nach der Scintillaiionsmethode. Vff. beschreiben 
eine Scintillationsapparatur zur Best. des Bremsvermógens fiir a-Teileben in H2, NH3 u. 
H2S. Die Vorteile der Vers.-Anordnung, die im wesentlicbcn in der Verwendung einer 
starken a-Quello (RaEm) sowie in der Untorteilung des Raumes zwischen Strahlen- 
quelle u. Schirm durch eine Glimmerfolie bestehen, werden im einzclnen beschrieben. 
Dio Ergobnisso zeigen das Bremsyermogen in Abhiingigkeit von dem untersuehtcn 
Restreiehweitegebiet in Luft an. Im Palle von H2 liefern die Reichwcitcgcbiete von 4,54 
bis 3,59 cm, von 4,54 bis 2,45 cm u. von 0,3 bis 0 cm folgende Werte fiir das Brems- 
vermdgen: 0,206, 0,215 u. 0,265; in NH3 werden fiir dio Reichweitegebietc von 4,54 
bis 3,47 cm, von 4,54 bis 2,32 cm, von 4,54 bis 1,70 cm u. von 0,85 bis 0 cm folgende 
Wertc erhalten: 0,767, 0,801, 0,812 u. 0,963. Piir H2S zeigen die Reichweitegebieto 
von 4,51 bis 3,13 cm, von 4,51 bis 2,52 cm u. von 4,51 bis 1,78 cm dio Bremsyermogen 
von 1,093, 1,109 u. 1,117 an. Diese Ergebnisso der Vff. werden mit den Angaben anderer 
Autoren verglichen u. im allgemeinen in befriedigender Ubereinstimmung gefunden. 
(Buli. Soc. chim. Belgique 42. 163—71. Marz 1933. Louvain.) G. SCHMIDT.

P. C. Capron und G. Rogmans, Die lonisation der a.-Teilchen beim Durchgang 
durch diinne Wandę einer kleinen Kugel. Aus den experimentellen Ionisationskuryen 
der a-Teilchen des RaC von H enderson  u . C urie  wird die Tabelle eines genau defi- 
nierten Nutzfaktors berechnet. Nach Konstruktion der Ionisationskurve von RaC 
bei 760 mm Hg u. 0° in groBem MaBstab wird die Anzahl der pro mm Reichweite 
crzeugten Ionenpaare graph. bestimmt. Unter Zugrundelegung der Reichweiten der 
a-Teilchen von RaEm, RaA u. RaC zu 3,91, 4,48 u. 6,60 cm ergeben sich fiir die Zalil 
der langs der Rcichweite erzeugten Ionenpaare folgende Werte: 1,516-106, 1,674• 10® u. 
2,2-105. Fiir die lonisation wird cin formelmaCiger Ausdruck aufgestcllt. (Buli. Soc. 
chim. Belgiquc 42. 172—75. Marz 1933. Louvain, Univ.) G. SCHMIDT.

John J. Hopfield, Der Oebrauch von Argon in der Ionisationsmeihode zur Messung 
von Hohenstrahlen und y-Slrahlen. (Vgl. C. 1933. II. 1303.) Vf. untersucht die Satti- 
gungsspannungs-Stromcharakteristiken Ton Ar bei 2 vcrschiedenen Drucken u. bei 
4 stark yoneinander verschiedenen Ionisationsintcnsitiiten, die von y-Strahlen hervor- 
gerufen wordon sind. Dio Messungen wurden wio folgt durcbgefiihrt: Die Ra-Quelle, 
die aus 0,791 mg Ra bestand u. von 1 cm Pb umgeben war, wurde in 4 verschiedene 
Entfernungen von einer kugelformigen Ionisationskammer mit 10 cm Radius gebracht. 
Die Ionisationsstrome wurden mit einem LlNDEJlANN-Elektrometer gemessen. Dio 
angelegten Spannungen lagen zwischen 4 u. 200 V. Die bei yerschiedenen Entfernungen 
der Ra- Quelle aufgenommenen Sattigungskurven ergaben, daB nicht 2 Kurren durch 
einen konstanten Faktor ineinander iibergefiihrt werden konnen. Dadurch wird an- 
gezeigt, daB der Prozentsatz der Sattigung bei einer bestimmten angelegten Spannung 
nicht mit der Verandorung der Ionisationsintensitat konstant, sondem eine Funktion 
dieser Intensitat ist. Fiir den allgemeinen Yerlauf der Kurven sowie fiir ihr Verli. 
zueinander worden ausfiihrliche Erklarungen abgegeben. Die Form der Ionisations- 
kurvcn bei yerschiedenen Intensitaten sowie einige Charakteristiken der Kuryen werdon 
durch dio Kolonnenionisation qualitativ erklart. Ebenso wird der Potentialgradient 
im IonisationsgefaB berechnet. Druckionisationskurren fiir Ar u. fiir Luft werden auf- 
genommen. Yergleichende Druckionisationsmessungen in Ar, Luft u. N2 ergeben, daB 
Ar doppelt empfindlich wie N2 bei dem Gebrauch in Ionisationskammem fiir die Unters. 
von y- u. Hohenstrahlen ist. Bei einer gegebenen Spannung wird in Ar cin gróBerer 
Sattigungsgrad erreicht ais in Luft wahrend der lonisation von y-Strahlen. Die Kuryen 
fiir Ar u. N2 sind zum gróBtenTeil einander ahnlich, wahrend sich die Kuryen fiir Luft
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u. Ar nicht gleichen. AnschlieBend werden einigo Ubergangs-Ionisationseffekte be- 
schriebcn. Ein Vergleich der Intensitat der Hohenstrahlen zu den y-Strahlen ergibt, 
daB dieses Verhaltnis fur Ar geringer ist ais fiir Luft in der Ionisationskammer bei 
gleichem Druck. (Physic. Rev. [2] 43. 675—86. 1/5. 1933. Chicago, Camegie 
Institute.) G. Schmidt.

Bruno Rossi, Wechselwirkung zwischen Hohenstrahlen und Materie. (Vgl. C. 1933.
II. 174.) Durch Koinzidenzverss. ist gezeigt worden, daB eine sekundare Korpuskular- 
strahlung orzeugt wird, wenn Hohenstrahlen durch Materie laufen. Dieso sekundaren 
Tcilchen treten in sogenannten Gruppen auf. Der Entstohungsort dieser Gnippen be- 
findet sich in der Naho der Zahler. Die Methodo der Dreifachkoinzidenzen, wobei die 
Zahler in einem Dreieck angeordnet sind, liefert fiir dio Best. der Hiiufigkcit des Auf- 
trotciis dieser Gruppen folgendo Ergebnisse: 1. Dio Gruppen treten haufiger in Elementen 
mit hoher Kernladungszahl auf; das Verhiiltnis der Anzahl der Koinzidenzen, die durch 
dunno Schichten von Pb, Fe u. Al gleichen Gewichts pro qcm gehen, ist angeniihert 
4 : 2 : 1 .  2. Dio Anzahl der Gruppen, die von einer Pb-Schicht ausgehen, nimmt, ais 
Funktion der Schichtdicke betrachtet, zuerst zu, erreicht ein Maximum bei einer Dickc 
von ungefiihr 20 g pro qcm u. nimmt dann sehr sclinell ab. Daraus wird geschlossen, daB 
die Strahlung, die diese Gruppen hervorruft, eino mittlero Reichweite von nur einigen 
cm Pb besitzt. Diese Strahlung kann nicht mit der primaren Hohenstrahlung ident. 
soin. 3. Nimmt dio Schichtdicke weiter zu, so sinkt die Haufigkeit der auftretenden 
Gruppen sehr langsam. Zur Erklarung dieser Ergebnisse wird angenommen, daB eine 
weitere Erzeugung von Strahlen, dio die Gruppen hervorrufen, in der Schicht stattfindct. 
Diese Strahlen miissen ais eino Sekundarstrahlung der primaren Hohenstrahlen be- 
trachtct werden, dereń Gleiehgewichtswert etwa 3—4-mal groBer in Luft ais in Pb 
ist. 4. Dieso sekundaren Strahlen werden starker durch Elemente mit hóherer Kern
ladungszahl absorbiert. Wird eino Pb-Schicht von 24,5 g pro qcm Pb iibor die Zahler 
gelegt, so werden 70 + 3 Koinzidenzen pro Stunde beobachtet. Diese Anzahl verringert 
sich auf 36,7 ± 1>4 Koinzidenzen durch Einschalten einer weiteren Pb-Schicht von 
39 g pro qcm. Wird an der gleichen Stelle statt der Pb-Schicht eine Al-Schicht an- 
gebracht, so ist die Zahl der Koinzidenzen nur auf 52,3 ± 1,7 gesunken. Daraus wird 
geschlossen, daB die Absorption dieser sekundaren Strahlen durch ein Element u. die 
Anzahl der durch sie erzeugten Gruppen in der gleichen Weise von der Kernladungs
zahl abhangen. Die Erzeugung der Gruppen ist der Hauptgrund fiir die Absorption 
der Sekundarstrahlen. Die Folgerungen sind in Ubereinstimmung mit der Betrachtung, 
nach der diese Strahlen eino Energio von wenigstens einigen Milliarden oV besitzen, 
die auf gewohnliche Weise nicht durch einige cm Pb absorbiert werden konnen. (Naturę, 
London 132. 173—74. 29/7. 1933. Padua, Univ.) G. Schmidt.

Emile Sevin, tlber die Absorption der Hohenstrahlung durch die Atmosphare. Aus 
der Beziehung d J jd p  = — J , wo J  die Intensitat der Hohenstrahlung, /t den Ab- 
sorptionskoeff. u. p den Atmospharendruck bedeutet, kann gefolgert werden, daB der 
Absolutwert von d J/d p  mit der Hóhe zunimmt. Die Hohenstrahlungsbeobachtungcn 
von Regener haben ergeben, daB mit zunehmender Hoho die Intensitat zunimmt, 
d J/d p  dagegen bei Annaherung an das Endo der Atmosphare einem sehr kleinen Wert 
zustrebt. Daraus folgt, daB der Absorptionskoeff. naeh 0 konvergiert. Da die Intensitat 

. der Strahlung dureh die Zahl der freiwerdenden Ionen bestimmt wird, muB zur Er
klarung der Beobachtungen eine Unterscheidung zwischen der Kraft, die die Ionen 
hervorruft, u. der bei dem Absorptionsmechanismus wirksamen Kraft durchgefiihrt 
werden. In den cntfernten Teilen der Atmosphare wirkt mit gróBerer Aktivitat die 
erste Kraft. Die in diesen Gebieten entstelienden Ionen sind durch Abtrennung von 
auBeren Elektronen entstanden. Diese Kraft wird ais eine primare elektromagnet. 
Strahlung gedeutet, die durch dio Radioaktiyitat der freiwerdenden Protonen hervor- 
gerufen worden ist. Die don Atomen entrissenen auBeren Elektronen bilden fortschreitend 
eine Sekundarstrahlung, die ais zweite wirkende Kraft angesehen werden kann. Dio 
Energio des Elektrons, das durch eino Komponento mit der Frequenz v ausgel. worden 
ist, wird berechnet. Nach der Wellenauffassung der elektromagnet. Strahlungen sowie 
nach der (Juantenhypothese erfolgt die Absorption der Hohenstrahlung durch Be- 
schieBung u. Zers. der Atomo durch Teilchen, die gleichartige mechan. Eigg. besitzen. 
(C. R. hebd. S6ances Acad. Sci. 196. 1005— 07. 3/4. 1933. Paris.) G. SCHMIDT.

J. E. I. Cairns, Die durchdringende Strahlung aus den Gewitterwolken. Durch die 
Verss. von Schonland  u. V il jo e n  (C. 1933. I I .  1143) wird die Anwendungsmóglich- 
keit der Ionisationsmethoden zum Nachweis der durchdringenden Strahlung von
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Gewitterwolken angezweifelt. Jodoch die Vorss. der Vff., dio mit der gleichen Methode 
wiihrend der Gewittcrjahreszeit von Oktober 1932 bis April 1933 ausgefiihrt wurden, 
haben die gleichen Ergebnisse geliefert, wie sie YlLJOEN u. Schonland erhalten 
haben. Dio GróBenordnung des Effektes war ungefahr l°/0. Im  Gegensatz zu den frilheren 
Verss. libtcn Gewitter bei Entfernungen kleiner ais 30 km einen Effekt aus. Dagegen 
waren Wrkgg. von Gcwittcrn, die weniger ais 15 km entfernt waren, nicht zu beobachten. 
Gewitter in Westrichtung der Station rufen einen starkeren Effekt auf die Ionisation 
hcrvor, ais jene Gewitter in Ostrichtung. AuBerdem wurde eine tagliclie Schwankung 
von 1—2°/0 in der Strahlung bei Hohen von etwa 3000 m gefunden. Dio Schwankung 
lief mit der taglichen Schwankung des atmosphar. Potentialgradienten parallel. (Naturę, 
London 132. 174. 29/7. 1933. Huancayo, Peru.) G. Schmidt.

H. Honl, Zur Dispersionstlieorie der Rontgensłrahlen. Es wird die K allm ann- 
JlARKsche Dispersionsformel fiir Rontgenstrahlen im Sinne einer genaueren Beruck- 
sichtigung der Oscillatorenverteilung an der if-Kante verbessert u. die neuo Formel 
mit den Dispersionsmessungen von L aesson (Dissertat., Uppsala 1929) verglichen. 
AuGerdem wird die Zahl der Dispersionselektronen der K- u. L-Schale fur einige Ele- 
mente berechnot. Die Ergebnisse sind in befriedigender Ubereinstimmung mit der Er- 
falirung. (Z. Physik 84. 1—16. 17/7. 1933. Stuttgart, Inst. f. theoret. Physik.) Sk a l ik s .

R. Glocker und K. Schiifer, Atomfaktorbesiimmungen im Oebiet der anomalen 
Dispersion. Boi den Atomfaktorbestst. auf der kurzwelligen Seite der if-Absorptions- 
kanto von Fe bestehen starkę Unterschiede zwischen den Messungen von Armstrong 
u. W yckoff bzw. G locker u . Schafer an elementarem Fe einersoits u. den Messungen 
von B rad ley  u. Hope an der Legierung FeAl andererseits. Im 1. Fali bleibt der Atom- 
faktor auf einen Wellenlangonbereieh bis zu etwa einer Oktavo erheblich unter dem aus 
der Kallmann-MarkscIioh Dispersionstheorio errechneten Wert, wiihrend im 2. Fali 
der Normalwert sehr raseh naeh t)berschreiten der Kante erroicht wird. — Nacli lang- 
wierigen Verss. hat sich ais Ursachc der Abweichungen ein bishor noch nicht beob- 
achteter Effekt ergeben: Bei Mischung eines leieht- u. eines schweratomigen Stoffes 
muB auBer der Bedingung einer Hóchstgrenze der homogenen Gitterberoicho (zur Ver- 
meidung eines Extinktionsoinflusses) die zusatzliche Bedingung einer Hóchstgrenze des 
einzelnen Metallkornes crfiillt sein; sonst ist dio Absorption im Einzelkom so groC, daB 
nicht mehr die liblichen Korrektionsformeln, dio mit einem mittleren Absorptionskoeff. 
des Gemisches rechnen, angewandt werden durfen. Durch Vorss. an Fe-Pulvern ver- 
schicdener KorngróBe mit ungefahr gleichgroBen homogenen Gitterbereichen ergibt 
sich ais zulassigo Hóchstgrenze des Korndurchmessers 1 • 10-5 cm. — Eine sorgfaltige 
Best. des Atomfaklors von Fe u. Cr an Pulvern auBerster Feinheit ergibt Werte, die sehr 
gut den theoret. Kurven folgen, u. die friiher beobaehteten Abweichungen nicht mehr 
aufweisen. Die Ubereinstimmung mit der wellenmechan. Dispersionstheorie der Róntgen- 
strahlon von HÓNL (vgl. voret. Ref.) ist deutlich besser ais mit der alten, halbklass. 
Theorie von Kallmann-Mark, Prins u. a. (Naturwiss. 21. 559—60. 28/7. 1933. 
Stuttgart, Rontgenlab. d. Techn. Hochsch.) Skaliks.

Lotte Posener, Zur dynamischen Theorie der Iłónlgenstrahlintcrfercnzen. Die dynam. 
Theorie in der neuen LAUEschen Form (Erg. oxakt. Naturwiss. 10. [1931] 133) ersetzt 
den Krystall durch einen fingierten Kórper mit rilumlich yeranderlieher DE. (DE. ais 
3-fach period. Funktion). Die Annahme einer s k a l a r e n  DE. diirfte jedoch nur fur 
kub. Krystalle berechtigt sein, bei den iibrigen Krystallen ist die DE. wohl durch einen 
symm. Tensor gegeben. — Es wird nun danach gefragt, welehen EinfluB der tensorielle 
Charakter der DE. auf die dynam. Grundgleichung hat, u. welche Anderung dadurch 
die EwALDsche Korrektur am BRAGGsehen Gresetz erfahrt. Und zwar wird die Reflexion 
eines Rontgenstrahls an einem nicht absorbierenden Krystall betraehtet; Spiegelebone 
ist eine krystallograph. Hauptebene. — Die Berechnung ergibt Unterschiede im Bragg- 
schen Winkel, wenn man die Spiegelebene in sich dreht, gleichzeitig andert der Winkel- 
bereich der Totalreflexion seine GroBe. — In  der Literatur ist uber diesen Dreheffekt 
bishor nichts bekannt; es bleibt dahingestellt, ob er beobachtbar ist. Sollte sich der 
Effekt nicht zeigen, so hatte man das bemerkenswerte Resultat, daB die Verschiebung 
der Elektronendichte im Krystall unter dem EinfluB einer elektr. Schwingung stets die 
Richtung der Feldstarke hat. (Naturwiss. 21- 562. 28/7. 1933. Berlin.) Sk a l ik s .

Erik Carlsson, Quadrupolubergangc und andere neue, schwache Linien in den 
K-Spektren der Elemente 37 Rb bis 42 Mo. II. Fortsetzung der C. 1933. I. 3879 ref. 
Arbeit. Es wird eine Spektrographenanordnung mit Róntgenrohr u. zylindr. ge- 
krummtem Krystall beschrieben, bei welcher alle zugehorigen Teile (Krystallhalter,
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Kassettc u. auch Róntgenrohr) zu einem Ganzcn montiert sind u. leicht zueinander 
eingestcllt werden konnen. Mit dieser Apparatur wurden die schwachen Linien K /?„ 
ft. A  u. der Elemente Mo, Nb (nur /?.,), Zr, Y, Sr u. Rb aufgenommen. Ferner wurden 
Andeutungen einer schwachen Linie beobachtet, die dem Ubergang K—M t entsprechen 
durfto (Linio nach Beuthe). Im AnschluC daran wird dio Theorio der (juadrupol- 
strahlung diskutiert. (Z. Physik 84. 119—30. 17/7. 1933. Upsala, Physikal. Inst. d. 
Univ.) Skaliks .

J. A. Prins und A. J. Takens, Die L-, M- und N-Absorption im uhramichen 
Róntgengebiet. In Fortsetzung der C. 1933. II. 334 ref. Arbeit wurden einige Lu 
u. J / Iy y-Kanten nach der Plangittermethode photograph. registriert. Spektroskop. 
App. wie bei den friiheren Unterss. (1. o.). Die absorbierenden Schichten wurden aus- 
nahinslos durch Verdampfen im Hochvakuum hergestellt. Ais Unterlagen dienten 
„Zaponlackhautchen“, dio so dunn waren, daB sie gar keino Interferenzfarben oder 
solcho 1. Ordnung zeigten. Dio absorbierenden Schichten wrurden unmittelbar vor die 
photograph. Platto gestellt. — Gomessen wurden die Kanton: C&Ln „„ TiLnm,

A f f J I  j y ,  A f f J W y ,  C d A I ^ y  y ,  S l l J U ^ y  y  ,  i j  —1 y  y ,  R d / M [ y f ,  £ f l 3 / y .  D i e

'liicraus abgeleiteten Niveauwerto stimmen im allgemeinen mit den au9 Messungen im 
harteron Gebiet berechneten gut uberein. Eine Ausnahme bildet das jł/IT T-Niveau boi 
Sn, Cd u. Ag. Die Abweichung liegt hier im gleichen Simio u. ist von derselben GroCen- 
ordnung, wie sie schon friiher bei den Elomenten 74 W bis 90 Th gefunden wurde (vgl. 
S ie g b a iin , G. 1931. I. 2971). Bei 83 Bi wurde vergeblich nach einer Nn  TII- u. Nn  v-

R. Glocker und H. Kiessig, Einflufl der Gitterbindungskrafłe auf die Feinstmklur 
der Kohlenstoff-K a.-Linie. Nach don Unterss. von PltlNS (C. 1933- II. 334) an der ais 
Verunreinigung auftretcnden K  a-Linio des C sind die auCoren Versuchsbedingungen 
von EinfluB auf die Form der Linie, so daC die Realitiit der von G l o c k e r  u. RENNINGER 

(C. 1933. I. 2913) beobachteton Verschiedenheiten der Linienstruktur ron Graphit, 
Diamant u. Karborund in Frago gestellt erseheint. Bei neuen Aufnahmen, bei denen 
eino Beobachtung auch in hoherer Ordnung móglich war, ergaben sich boi peinlichster 
Femhaltung der ais Verunroinigung auf der Antikathodo auftretenden C-Linio so deut- 
lieho Untorschiedo zwischen Graphit u. Diamant, dafi der EinfluB der Gitterbindungs- 
krafte klar zu erkennen ist. Die Komponenten des Graphits liegen im Gegensatz zum 
Diamant auf der kurzwolligen Seite u. habon von der Wellenlango des Maximums 
Abstande von etwa 0,4 u. 0,7 A. Boi Diamant sind dio Komponenten etwa 0,7 u. 1,3 A 
vom Maximum entfernt. Karborund zeigt eino dem Diamant sehr ahnlicho Feinstruktur, 
dio Karborundlinie ist im ganzen etwas schmaler ais dio Diamantlinie. (Naturwiss. 21. 
593—94. 11/8. 1933. Stuttgart, Rontgcnlab. d. Techn. Hochsch.) SKALIKS.

George L. Clark, Ein Jahrzehnt angeicandter Róntgenforschung. Vortrag. Da 
eino Absclnitzung des Wertes der Róntgenforschung fiir die Industrie im vergangenen 
Jahrzehnt unmoglich ist, wird eino Auswahl von Beispielen u. Problemen behandelt 
(besonders aus der Praxis des Vf.). — Struktur von Legierungen, Uberstrukturen, 
Meehanismus der Korrosion, Walzen u. mechan. Zugbeanspruchung von Stahl, Anlassen 
von gowalzten Metallen, Untors. von Uhrfedern u. Propollorn, Ruckstrahlmethode; 
Krystallchemie von Stromsammlern, keram. u. mineralog. Fragen, Best. von Teilchen- 
groBe u. -form, Paraffinwachse, Hochspannungskabel, Molekulorientierung auf Tropfen- 
oberflachen, Kautschuk, Cellulosc, Proteinfasern, Struktur von Insulin. (J. Soe. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 52. 317—25. 336—46. 21/4. 1933.) Sk a l ik s .

H. Heesch und F. Laves, Ober diinne Kugelpackangen. Es wird ein topolog. 
Gcsichtspunkt fur die Einteilung aller Kugelpackungen entwickelt u. auf dio Fallo 
kleinster u. zweitkleinster Naehbarnzahl angewrendet. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 443—53. 
Juni 1933. Góttingen, Univ., Mathemat. Inst., Physikal. Inst.) Sk a lik s .

M. C. Neuburger, Bemerkungen uber Krystallgitterstruklur und Gitterkonstante von 
Quecksilber. Das Ergebnis von AlsŹN u. A m ino ff (Geol. Foren i Stockholm Fórh. 44 
[1922]. 124), die ein hesagonales Raumgitter des Hg fanden, ist nur scheinbar in krassem 
Widerspruch mit den Resultaten anderer Forscher; es ist durch irrtumlicho Mitberiick- 
sichtigung von Interferenzlinien des C02 entstanden. — Eino krit. Zusammenstellung 
der gemessenen Gitterkonstanten zeigt, daB der beste Wert der von M eh l u. B a r r e t t  
ist: o =  2,999 A bei —46°. Achsenwinkel des Elementarrhomboeders ca =  70° 31,7'. 
(Z. anorg. allg. Chem. 212. 40—44. 13/5. 1933. Wien.) Ska lik s .
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Fritz Ebert, Hellmuth Hartmann und Hans Pełsker, a,p-TJmwandlung des 
Calciums. Mit Hiłfe des DEBYE-SCHERRER-Verf. wurdo nachgewiesen, daB kub.- 
flachenzentriertes a-Ca bei etwa 450° in hexagonal-dichtesfc gepacktes /?-Ca iibergeht; 
beim Abkiihlen auf Zimmertemp. wandelt es sich rerersibel in das cc-Ca zuriick. Gitter- 
konstanten: a =  3,98, c =  6,52A. 1). bei 450° (berechnet): 1,48. Die Intensitats- 
abstufungen der beobaohteten Linien waren dio gloiohen wio sie bei den isomorphen 
Be, Mg usw. auftreten. — Die Feststellung der bei ~450° erfolgendon reversiblen Um- 
wandlung des Ca mit dem dadurch bedingten Platzweelisel der Atonie erklart die 
Anderung der Reaktionsfahigkeit des Ca z. B. mit N2 bei dieser Temp. (Z. anorg. allg. 
Chem. 213. 126—28. 7/7. 1933. Breslau, Anorgan.-chem. Inst. d. Techn. Hoclisch.) Sk a l .

M. v. Schwarz und O. Summa, Die Kryslallstruktur von Tantalcarbid. Aus 
einer Pulveraufnahme nach den Auswertungsverff. der Vff. (vgl. C. 1933. I. 3881) ergab 
sich a =  4,45 A. Eino Riickstrahlaufnahmc lieferte: a — 4,4460 ± 0,0005 A. In t)ber- 
einstimmung mit fruheren Ergebnissen von VAN A rke l u. von Becker u. Ebert 
schlieBen Vff. aus den Intensitatsverhaltnissen auf den Steinsalztyp mit 2 TaC im Ele- 
mentarwurfel. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 298. 26/5.. 1933.
Munchen.) Skaliks .

A. Hettich und sterling B. Hendricks, Molekularrolation in Jestem Ammonium- 
chlorid. Die bei hohcrer Temp. beginnendo Rotation des NH4-Ions liiBt sich róntgeno- 
graph. nicht nachweisen. Doch war anzunehmen, daB sieli der Ubergang des NH4-Ions 
in den nichtrotierenden Zustand dureh einen Wechsel der Krystallsymmetrie u. das Auf
treten von Piezoelektrizitat verraten wiirde. -— Nach dem Verf. von G ie b e  u. Sch e ib e  
(C. 1926. I. 317) u. mit einer Apparatur, die eine Abkuhlung bis etwa —180° erlaubte, 
haben Vff. nachweisen kónnen, daB NH4C1 bei einer scharf bestimmten Temp. piezoelektr. 
wird. Diese Temp. ist walirscheinlich ident. mit dem von R uhemann  (C. 1928. I. 306) 
gefundenen Maximum der Warmekapazitat bei —30,5°. (Naturwiss. 21. 467. 16/6. 1933. 
Munchen, Mineralog. Inst. d. Techn. Hochsch.; Washington D. C., Bureau of Chemistry 
and Soils.) Sk a l ik s .

Linus Pauling, Die Kryslallstruklur von Ammoniumhydrofluorid, NHtHF2. Der 
zum nackten Proton ionisierte Wasserstoff vermag mehr ais ein negatives łon zu binden, 
von Ionen betrachtlicher GroBe aber nicht mehr wie 2, seine Koordinationszahl ist also 2 
(vgl. C. 1933. I. 365). Wenn in NTI,HF2 solcho Wasserstoffbindungen zwischen N u.
4 bcnachbarten F-Atomen angenommen werden, ist es moglich, eine Struktur abzuleiten, 
dio mit den rontgenograpli. Intensitatsbeobachtungen von H assel u. LUZANSKI 
(C. 1933.1. 1575) in guter Ubereinstimmung ist. Es wird angenommen, daB N tetraedr.
von 4 F umgeben ist, ferner daB lineare HF2'-Gruppen wie in NaHF2 u. KHF, vor-
kommen, u. daB iiberhaupt nahe Beziehung zu KHF2 besteht. Vf. erhalt dann folgende 
Koordinatenwerte fiir die Atome (wobei die WYCKOFFschen b- u. c-Achsen vertauscht 
sind): 4N  in (4 g): Vi 7i 2, U Vi z» 7< 7 j 3U 3U ^i 4Ft in (4 e): w 0 0, w 0 0, 7, + 
w V2 0, 1/2 — w 7» 0; 4 F2 in (4 h): 1/2 u v, 1/2 « r, 0 72 — uv> 0 lU + u v. Die Para- 
meterwerte werden aus den Rontgenintensitfiten von H asse l u. Luzansk i (1. c.) be- 
stimmt: z =  0,560 ± 0,010, w =  0,142 ± 0,005, u =  0,132 ± 0,005, v =  0,135 ± 0,010. 
Vf. halt, abweichend von H asse l u . Luzansk i, die Raumgruppe FA7 — P m a n 
fur richtig. Fiir die Raumgruppe Vhn  spricht nur ein einziger, sehr schwacher Reflex, 
der vermutlich nicht reell sein durfte. — In dieser Struktur sind 4 F-Atome iiber H an 
ein N gebunden (F—N =  2,76 A), u. jedes F an 2 N u. ein F (Abstand F—H in der 
linearen HFr Gruppe 1,184 A). — Es ist wahrscheinlich, daB beim Erhitzen das NH4-Ion 
zu rotieren beginnt, wobei eine allmahliche Umwandlung in eine tetragonale Struktur 
mit a =  6, w =  u, v =  0 u. z =  72 erfolgt, oder ein diskontinuierlicher Ubergang zur 
KHFr Struktur stattfindet. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
chem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 85. 380—91. Juni 1933. Pasadena, 
Califomia Inst. of Technol., Gates Chem. Lab.) Skaliks.

Gustay E. R. Schulze, Die Krystallstruklur von BPOt und BAsOv Die Krystall- 
struktur der komplexen Saureanhydride BP04 u. BAs04 wurde mittels D e b y e - 
Sc h e r r e r-, L a u e-, Schwenk- u. WEISZENBERO-Aufnahmen untersucht. Beide haben 
die gleiche Struktur, die eindeutig bestimmt werden konnte. Sie ist den Si02-Strukturen 
verwandt, derart, daB sowohl P bzw. As, ais auch B tetraedr. von O umgeben sind, 
wobei jede O-Partikel zu je zwoi Tetraedcrn gehort. Raumgruppe S[,2. Die Elementar- 
zelle ist innenzentriert, umfaBt 2 Moll. u. hat die Abmessungen a =  4,334 ± 0,008, 
c =  6,636 ± 0,008 A bei BPO.„ u. a =  4,459 ± 0,006, c =  6,796 ± 0,006 A bei BAs04. 
Der O besetzt die allgemeine Punktlage (g) mit x — 0,14, y — 0,27, z =  0,13. P bzw. As
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befinden sich in der speziellen Punktlago (a), B in (c). (Naturwiss. 21. 562. 28/7. 1933. 
Góttingen, Mineralog. Inst.) Sk aliks .

G. A. Schott, t)ber das elektromagnetische Feld von wriablen eleklrischen Ladungen 
und die Intensitat von S-pektrallinien nach der Quantentheorie. Einwande gegen die ubliche 
ąuantenmechanischc Methode zur Berechnung der LinienintensitiŁt werden auseinander- 
gesetzt u. es wird unter Benutzung des retardierten Potentials eine Methode zur Be
rechnung des elektromagnet. Feldes von yeranderlichen Ladungen angegeben. Die 
Methode wird auf einfache ScHRODINGER-Verteilungen angewandt u. es werden 
Formeln fiir die Intensitaten der LYMAN-, Balmer- u . PASCHEN-Serien des Wasser- 
stoffatoms angegeben. Ein Vergleich der auf diese Weise berechneten Intensitaten 
mit den nach der ublichen ąuantenmechan. Methode berechneten, ergibt eine Oberein- 
stimmung fiir die LYMAN-Serie u. eine starkę Diskrepanz fiir die Balmer- u . Pasciien- 
Serie, die entgegen der korrespondenzmafligen Erwartung um so gróBer wird, je hóher 
die Hauptąuantenzahl ist. (Proc. Roy. Soc., London, Ser. A. 139. 37—56. 2/1. 1933. 
Aberystwyth, Univ. Collego of Wales.) B oris  Rosen.

S. Goudsmit und R. F. Bacher, Anomalien in der Hyperfeinstruktur. Die von 
Sc h u ler  u. J ones (C. 1933. I. 1407) an 2 Termen der 6 s 6 tZ-Konfiguration in Hg I 
festgestellten Abweichungen von der Intervallregel werden ais ein Paschen-Back- 
Effekt gedeutet, dadurch heryorgerufen, daB in diesem Falle die Hyperfeinstruktur- 
aufspaltung von derselben GroBenordnung ist, wie die Termaufspaltung (vgl. dazu 
PASCHEN, C. 1933. I. 2216). Die von PASCHEN u. Sa w y e r  beobachtete Hyperfein- 
struktur der Linien, welcho den Obergiingen von 3s ng-Serien zu den 3 s 4 /  3F- u. 
3s Af*F-Termen entsprechen, wird durch Aufspaltung der 3s mj-Termc gedeutet, die 
groBer ist, ais sowom ihre Multiplettaufspaltung, wie auch der Singulett-Triplett- 
abstand. (Physic. Rev. [2] 43. 1045. 15/6. 1933. Univ. of Michigan.) Bo r is  R osen .

S. Goudsmit und R. F. Bacher, Anomalien in der Hyperfeinstruktur. Ausfuhr- 
liche Darst. der vorst. referierten Arbeit. Die durch den anfangenden Paschen-Back- 
Effekt bedingten Storungen der 6s 6d 3D l u. 1D2-Terme des Hg werden bercchnet 
unter der Voraussctzung, daB das Kemmoment nur mit dem 6s-Elektron in Wechsel- 
wrkg. steht, u. unter Vernachlassigung aller anderen Wechsehvirkungen. Termdia- 
gramme, die mit u. ohne Beriicksichtigung der Storung bercchnet sind, werden an
gegeben. Die Obereinstimmung der ersteren mit den experimentell bestimmten Werten 
ist gut. Aus den bei hoheren n beobachteten Hyperfeinstrukturen der Linien 
Ssng — y 3s 4/ im Al II-Spektrum wird gefolgert, daB dio Aufspaltungen der 
3s 4/ 3Fit 3F3, sF 2 u. l/'’3 resp. 0,37, ~0; —0,25 u. 0 cm-1 betragen, wahrend die 3s ng- 
Terme in 2 unaufgelosten Gruppen im Abstand 0,50 cm-1 aufgespalten sind. [Im 
Gegensatz zu der Annahme von Paschen (C. 1933. I. 2216), der die Aufspaltung zu
0,35 cm-1 bercchnet]. (Physie. Rcv. [2] 43. 894—99. 1/6. 1933.) Bo r is  Rosen.

G. Breit und Lawrence A. Wills, Hyperfeinstruktur in der intermedidren Kopp- 
lung und das magnetische Moment des Kerns. Eine Ausdehnung der Theorie der Hyper
feinstruktur auf den Fali der intermediaren Kopplung wird kurz angedeutet. Die 
Obereinstimmung mit den expcrimentellen Ergebnissen wird ais gut bezeiehnet. 
(Physic. Rev. [2] 43. 1044. 15/6. 1933.) Bo r is  R osen .

Allan C. G. Mitchell, Hyperfeinstruktur und, die Polarisation der Resonanz- 
strahlung. II. Magnetische Depolarisation und die Bestimmung der mittleren Lebens- 
dauer. (I. vgl. C. 1933. I. 2518. Ausfiihrliche Arbeit zu C. 1933- II. 988.) Es wird 
mit Hilfe der in I  angegebenen Rechnungen fiir die Polarisation der Resonanz- u. 
Fluorescenzlinien ohne Magnetfeld u. der Formeln von B r e it  (C. 1933. II . 331) fiir 
die Polarisation in schwachen Magnetfeldern, dio Polarisation der Hg-Linie 2537 u. 
der Cd-Linie 3261 in schwachen Magnetfeldern (parallel zur Beobaclitungsriehtung) be- 
rechnet. Die Obereinstimmung mit den Esperimenten ist gut. Es wird auf einen Fehler 
bei der Berechnung der Polarisation der Linien 4358, 5461, 3131 u. 3663 des Hg in I 
hingewiesen. Es wird gezeigt, daB die Vemachlassigung der Hyperfeinstruktur u. einige 
Rechenfehler bei der von R ic h te r  (C. 1931. I. 1413) durchgefuhrten Berechnung 
der mittleren Lebensdauer des 23 Sx- Zustandes des Hg aus seinen experimentellen 
Daten iiber Polarisation, die Resultate wesentlich yerfalscht haben. Neue Berech- 
nungen des Vfs. zeigten, daB die Lebensdauer dieses Zustandes sich aus den Daten 
fiir die Linie 4047 A zu 7,2-10~9, aus 4358 zu 1.69-10-8 u. aus 5461 zu 1,53-10-8 be- 
rechnet. Somit scheinen alle Folgerungen, die aus der RlCHTER-RANDALLschen Ano
malie (ygl. hierzu Max\tell, C. 1933.1. 2051) bisher gezogen worden sind, noch sehr 
unsicher zu sein. Vorlaufige Ergebnisse einer Wiederholung der Verss. yon R ic h te r
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schcinen zu zeigon, daB die oxperimentcilon Werte mit der Tlieorie besaer im Einklang 
stehen, ala es bei R ich ter  der Fali war. (Physie. Rev. [2] 43. 887—93. 1/6. 1933. 
New York Univ., Unir. Heighta, Departm. of Physies.) Boris  R osen .

C. W. Ufford, Konfigurationswecliselwirkung in komplizierten Spektren. Dio 
elektrostat. Wechselwrkg. zwischen den Multipletts der d2 ns, ds2, d3 u. d2 (n -(- 1) s-Kon- 
figurationen in dor L  <S'-Kopplung wurde untorsucht u. mit den experimentellen Er- 
gebnissen fiir Ti I I  u. Zr I I  vergliclien. Elektrostat. Wechselwrkg. tritt ein zwischen 
allcn Dubletts u. zwischen den CJuartetts von d2 ns u. d2 (n -f 1) s, so daB diese Multi
pletts nicht zu einer bestimmten Konfiguration zugeordnet werden konnen, sondern 
Eigenfunktionen besitzen, die lineare Kombinationen der Eigenfunktionen der zu 
jeder Konfiguration gehorenden Multipletts sind. Die berechneten Terme stehen mit 
den expcrimentell bestimmten in besserer Obereinatimmung, ais es olme Beriicksich- 
tigung der Wechselwrkg. zwischen Konfigurationen der Fali ist. (Physie. Rev. [2] 
43. 1047. 15/6. 1933. Princeton Univ.) Boris  R osen .

J. E. Ruedy, Das Bogenspektrum des Schwefels im Ultraviolelt. Das S I-Spektrum 
wurde in einer wassergckuhlten Hohlkathodo mit Al-Elektroden (2000 Volt, 2 Amp. 
Fiillgas-He) angeregt u. mit 1,5 m Gitter unteraucht. Unter geeigneten Bedingungen 
wurde eine starkę Selbstumkehr der Linien, dio zu den tiefen oder metastabilen Termcn 
fiihren, beobachtet, was dio Identifizierung der Linien erleichterte. Dio Messungen 
von Fr e r ic h S (C. 1933. I. 2648) wurden bestatigt u. einige noue Terme werden zu 
den von ihm angegebenen hinzugefugt. (Physie. Rov. [2] 43. 1045. 15/6. 1933. Cornell 
Univ.) Bo r is  R osen .

J. S. Badami und K. R. Rao, Untersuchungen im Spektrum des Selens. II. Teil. 
Se I I I .  (Fortestzung zu C. 1931. II. 1387; vgl. auch C. 1931. II. 2835.) Das Se III- 
Spektrum, das in einem Funken in Luft nur sehwach vertreten ist, wird in einer inten- 
siven Entladung durch Capillarróhre wesentlich verstiirkt. Fiir das Gebiet unterhalb 
1500 A wurde ein Vakuumfunken zwischen Al-Elektroden mit Se benutzt u. das Spek
trum wurde mit einem groBen Vakuumspektrographen (Dispersion 2,8 A/mm boi 
900 A) photographiert. Ca. 110 Linien zwischen 9563 u. 684 A des Se III-Spektrums 
konnten in das Termschema eingeordnet werden u. sind mit relatiyen Intensitaten in 
Tabellen eingetragen. Eine Tabelle mit Termwerten der identifizierten Singulett- u. 
Triplettermo der Konfigurationen 4 p2, 4 p 5 s, 4 p 5 p, 4 p 4 d u. 4 s 4 p3 ist an- 
gegeben. Der tiefste Term 4 p 3P0 liegt bei 274924 cm-1, entsprechend einer Ionisie- 
rungsspannung des Se I I I  von 33,9 Volt. Die Termwerte von Se I I I  werden mit den- 
jenigen von As I I  u. Ge I  verglichen. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 140. 387—98. 
3/5. 1933. Berlin, Phys.-Techn. Reichsanstalt u. Waltair, India, Andhra Univ., Science 
College.) B oris Rosen.

I. I. Agarbiceanu, Uher die speklrale Breite der Absorplionslinien des J 2- (Vgl.
C. 1933. I- 2516.) Die Breite der Absorptionslinie des J 2 wurde bei verschiedenen 
Tempp. im reinen J 2, im J 2 + N2 u. im J 2 + O, untorsucht. Zur Messung wurden 
die Linien ausgewahlt, die dem 3. u. 4. Glied der von der Linie 5461 angeregten Kcsonanz- 
serie entsprechen. Aus den bei 44 u. 124° gemessenen Werten wird versucht, nach 
der Formel von W e isskopf  die Wirkungsąuerschnitte beim StoB der Molekule u. 
dereń Lebensdauer zu berechnen. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 197. 38—39. 3/7. 
1933.) Boris  R osen .

H. StUcklen und Emma P. Carr, Der metaslabile 2D-Term des Stickstofjatoms. 
Das im Spektrum eines Funkens zwischen Al oder Cu-Elektroden im stromenden N2 
von at-Druck stark umgekehrte Dublett 1495—1492 A {2P — 2D) des N wurde mit 
einem Hilger-Vakuumspektrographen (Dispersion 2 A/mm bis 1500 A) untersucht. 
Dio Ausmesaung ergibt fiir dio Aufspaltung des (verkehrten) metastabilen 2D-Terms 
8,9 ±0,1 cm-1. Die Linie 1495 ist asymmetr., dio Asymmetrie Terschwindet beim 
Einschalten einer Selbstinduktion parallel zum Funken. Dies wird mit der Abnahme 
der Konz. an angeregten Atomen in Zusammenhang gebracht. (Physie. Rev. [2] 43. 
944—45. 1/6. 1933. South Hadley, Mass., Mount Holyoke College.) B oris  Rosen.

R. F. Bacher, Bemerkung iiber das magnetische Moment des Stickstoffkems. Dio 
wegen der vermuteten groBen Hyperfeinstrukturaufspaltung der Konfiguration 2 3 2 pi 
im Vergleich zu anderen Konfigurationen des N I  besonders giinstigen Linien 5329, 
5357, 5373 A aus der Gruppe 2 s 2 p* 4P  — 2 s2 2 p2 4 p* D des Ń I  wurden mit Perot- 
Fabry  (Plattenabstand 5—29,5 mm) untersucht. Ais Lichtąuelle diente die positive 
Saulo einer kondensierten Entladung. Es konnte keine Andeutung einer Aufspaltung 
oder einer unsymmetr. Verbreiterung der Linien festgestellt werden. Aus der ge-
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messenen Linienbreite wird gefolgert, daB das magnet. Moment des Stickstoffkerns 
M  Sa 0,2 e h/4 n M  c ist u. somit kleiner ist ais alle anderen bisher bekannten Momente. 
Unter der Annalune, daB 1. der Stickstoffkern aus 3 a-Teilchen + 1 Proton + 1 Neutron 
besteht, 2. der Kemspin sich aus dem Spin der Komponenten zusammensetzt, wobei 
cvent. yorkommende Positrone (positive Teilchen mit der Elektronenmasse) nicht 
beriicksichtigt werden, 3. das Proton ein magnet. Moment e 7(/4 n M c  hat, wird ge- 
folgert, daB das magnet. Moment des Neutrons seincm mechan. Moment entgegengesetzt 
gericktet ist u. von derselben GroBenordnung ist, wie dasjenige des Protons. (Physic. 
Rev. [2] 43. 1001—002. 16/G. 1933. Univ. of Michigan.) Boris  R osen.

George H. Shortley, Die Konfiguralion pB p der Edclgase. Es wird kurz iiber 
dio Resultate einer theoret. Unters. der p6 p-Konfiguration bcrichtet. Die Ubercin- 
stimmung mit dem experimcntellen Befund ist besser ais fiir jede andere Konfiguration 
mit Ausnahme der p‘ s u. da s. Ahnliche Unters. der pf", d-Konfiguration gibt ebenfalls 
gute Resultate. (Pliysic. Rev. [2] 43. 1047. 15/6. 1933. Princeton Univ.) Boris  R osen.

H. M. Randall und Norman Wright, licine Botationsspeklren in Absorplion 
von NH3- und PIlyDdmpfen unter grofler Dispersion. Mit einem ncuen Gitterspcktro- 
meter von Echelettetyp wurde eine Auflosung erreicht, dio in der Gegend zwischcn 
50 u. 125 [i dio bisher angewandten weit iibertrifft. Untersucht wurde das reino 
Rotationsspektruin von NH3 u. PH3. Dio friihcr ais einfach angenommenen Linien 
des NH3 erweisen sich ais Dubletts mit der Aufspaltung von 1,33 cm-1. Die Linien 
des PH3 sind im Gegenteil einfach u. scharf. (Physic. Rev. [2] 43. 1043. 15/6. 1933. 
Univ. of Michigan.) B o r is  ROSEN.

J. H. Van Vleek, Storungen in CO und anderen Bandenspektren, die durch Spin- 
bahnkrufte verursachl sind. Es wird gezeigt, daB die magnet. „Spin-Bahn“-Kraftc 
Storungen zwischcn lII- u. 3/7-Termen ermoglichen konnen, die an sich den Regeln 
von K ronig  zuwiderlaufen. Solche Storungen sind in den CO-Angstrombanden be- 
kannt (Rosen tha l u. Jenkins, C. 1930. I. 1587). AuBer den (‘77,377)-Stórungen 
sind noch folgende mógł ich: ('J7, 31I), (lT I,3S), (32 ,3I7). Entspricht 377 nahezu dem 
Eall a, dann ist 177 stark von “7Ą, schwacli von 3770 u. 3772 gestort. Umgekehrt ist es 
beim Fali b. In intcrmediaren Fallen konnen allo 3 Komponenten von 377 starkę 
Storungen von 11J verursachen, die von derselben GroBenordnung sind, wie die, welche 
von dem von K ron ig  untersuchten Rotationseffekt hcrruhren (letztere steigen aber 
starker mit J  an). Wegen der /l-Verdoppelung sind es 6 Komponenten, die im Fallc 
der Angstrómbanden Storungen hervorrufen. Das Verh. im Zeemaneffekt stimmt mit 
den Beobachtungen von W atson  (C. 1933. I. 2648) iiberein, wenn der stórende 
377-Term naher zum Fali b ist ais zum Fali a. (Physic. Rev. [2] 43. 1047—48. 15/6. 
1933. Univ. of Wisconsin.) B oris  Rosen.

G. H. Dieke und J. w. Mauchly, Die Struktur der dritten positiren Gruppe, der 
CO-Banden. (Ausfiihrliche Arbeit zu C. 1932. II. 833 u. 1932. 1. 2813.) Ais Licht- 
quelle diente ein wasscrgekiihltes Pyrexentladungsrohr (13000 V 1,6 Amp.) mit stro- 
mendem C02 u. Al- oder Ni-Elektroden. Benutzt wurden 2 groBe Gitter mit 0,97 bzw.
0.66 A/mm Dispersion in der 2. Ordnung. Die besonders stark unter diesen Be- 
dingungen erschcinenden 5Banden bei 2833, 2977,3134,3305,3493 A werden ais 0 —->- 0-,
0 — y  1-, 0 — y 2 0 — y 3-, 0 — ->- 4-Banden identifiziert. Die Analyse dor ersteren 
4 Banden wird in zahlreichen Tabellen ausfiihrlich dargestellt. Die Analyse der 5. Bandę 
wird angekiindigt. Die Bando 0 — >- 5 bei 3699 ist schwach. Es werden zahlreiche 
Bcweise dafur geliefert, daB das System, entgegen der Annahme von AsUNDI (C. 1930-
1. 638) einem —377-t)bergang entspricht. Die von AsUNDI ais „5 7i“ bczeichneten 
Banden (scliwachere Banden auf der kurzwelligen Seite jeder Hauptbande) gehóren 
hóch8twahrschcinlich (wiederum im Widerspruch zur Annahme von AsUNDI) zum 
selben System u. bilden die (v' =  l)-Folge. Ihre Rotationsanalyse ist noch nicht ab- 
geschlossen. Von den 15, fiir ein 327—377-System (unter der eingehend begriindeten 
Annahme, daB die Triplettaufspaltung im 32T-Zustand zu vernachlassigen ist) zu er- 
wartenden Zweigen sind 14 sicher festgestellt worden, der 15. ist schwach angedeutet. 
Wegen Annaherung an den Fali 6 fur hohere 7f-Werte lassen sich nur die 9 P-, Q-, 
7f-Zweige bis zu hoheren Tt-Werten yerfolgen. Eine ausfiihrliche Beschreibung der 
starken Storungen im 3i7-Zustand wird angekiindigt. Die Triplettaufspaltung in diesem 
Zustand wird groBenordnungsmaBig auf 0,1 cm-1 abgeschatzt. Wegen der starken 
Storungen lassen sich die Konstanten nur angenahert zu B — 1,89 cm-1, .7 =  14,7 •
10-40 bestimmen. Es kann mit Hilfe der /l-Verdoppelung gezeigt werden, daB der
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j/7-Term n. ist. Die Rotationskonstanten des 377-Terms sind: Bv=o =  1,686 cm-1, 
J  =  10,43-10 1 °. (Physic. Rev. [2] 43. 12—30. 1/1.1933. Johns Hopkins Univ.) Bo. Ro.

Stanley S. Ballard und H. E. White, Der Isotopieeffekt in der Lymanserie des 
Wassersloffs. In einer Seitenróhre eines EntladungsgefaBes befand sich „schweres“ 
(an der Isotope IP  angereichertes) H20. Bei der Dissoziation des Dampfes in der Ent- 
ladung bilden sich H-Atome u. die Lymanserie konnte bis zum 6. Glied photographiert 
u. ausgemessen werden. Die Isotopieverschiebungen fur die 6 Glieder stimmen mit den 
theoret. berechneten Werten gut iiberein. (Physic. Rev. [2] 43. 941. 1/6. 1933. Univ. 
of California, Departm. of Physics.) B oris  R osen .

O. W. Richardson und P. M. Davidson, Das Spektrum von I I2. — Die Banden, 
dereń Endzustand 2 p 3// ist. 2. Teil. (I. vgl. C. 1932. I. 2290; vgl. aueh San dem an ,
C. 1933. I. 566.) Unter Benutzung der Messungen von G ale , M onk u . Lee, von 
F in ke ln b u rg  u . von MERTON u . B a r r a t  werden dio (0,0)-, (1,1)-, (2,2)- u. (3,3)- 
Banden der Systemc 3 d 32  — y 2 p 377o!l, 3 d 3lTb — y  2 p 3f lai u. 3 d 3l l a —-y2 p 3//a(, 
neu eingeordnet u. in Tabellen ausfuhrlich angegeben (mit relativer Intensitat der 
Linien u. mit dem EinfluB der Druekerhóhung, der kondensierten Entladung, des 
He-Zusatzes, des Magnetfeldes u. der Temp.). Fiir dio Banden 3 d 3Aab —-y 2 p 3J7ab 
wird dio Einordnung von Sandeman (1. c.) im wcsentlichen bestatigt u. einige Er- 
g&nzungen u. Anderungen angegeben. In allen diesen Systcmen sind die (0,0)- u. 
(l.l)-Banden ungefahr gleich stark, (2,2)- schwacher, (3,3)- die schwachsten. Nicht- 
diagonale Banden sind mit Sicherheit nur bei den (o —-y a)-t)bergangen gefunden 
worden. In allen Bandensystemen werden die Linien bei hóherem Druck u. in konden- 
sierter Entladung vcrstarkt (im Gegensatz zu den Banden, die zum 2 s s2Te-Term 
fiihren). Durch He-Zusatz werden die Linien der (0,0)-Bande yerstarkt, alle anderen 
Banden bleiben davon unbeeinfluBt. Das System 3 d 32  -— 2 p 3/7 wird vom Magnet- 
feld am starksten beeinfluBt. Der Zeemaneffekt an der (0,0)-Bande ist besonders stark, 
an der (l,l)-Bande schwacher, an der (2,2)-Bande nicht mehr nachweisbar. Das Verh. 
der Bandensysteme unter EinfluB verschiedener Faktoren wird mit dem Verh. anderer 
Bandensysteme des H2 yerglichen u. eingehend diskutiert. Die Intensitatsverteilung 
in den Zweigen steht in guter Ubereinstimmung mit der Theorie, dereń ausfiihrlichc 
Darst. in weiteren Arbeiten angekiindigt wird. Dio Reihenfolge der untersuehten 
Systeme in bozug auf ihre Intensitat ist folgende: 3 d 3Ai  — y 2 p 3II, 3 d 3S  — y 2p 3/7,
3 d 3n b — y  2 p 3II, 3 d 3n a — y 2 p 3n , 3 d 3Aa — y 2 p 3n . Die Sehwingungs-
konstanten fiir den 2 p 3I Iab-Tenn (Mittel aus den Werten fur a- u. 6-Zustando) sind: 
<o0 =  2404,0, o)q x =  61,.,. Es wird auf die groBe Ahnlichkeit in der Rotationsstruktur 
der 3 d 3r ib u. 3 d 3/1()-Źustiindc mit derjenigen der 3 d 'H b u. 3 d lAb hingewiesen. 
Es wird ein neues, zum 2 p 377-Term fiihrendes System gefunden, dessen oberer Term 
wahrschcinlich 3 s 3S  ist. Von diesem System sind bisher die v' =  1-Banden analysiert 
worden. Tabellen mit Linieneinordnung sind angegeben. Die Rotationsterme des 
oberen 3 s 3i7-Zustandes sind regelmaBig. Die Konstanten sind 2 B  ̂— 57,435 u. 
—Pl =  0,0198. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 140. 25—58. 1/4. 1933. London, 
King's College, and Swansea, Univ. College.) Boris  R osen .

J. H. van Vleck und Paul C. Cross, Eine Berechnung der Vibrationsfrequenze?iund 
anderer Konstanten des II.JD-Molekuls. (Vgl. C. 1933. II . 1305.) Die Berechnung wird 
auf die SLATER-PAULINGsche Theorie der gerichtcten Valenz basiert u. durch Daten 
iiber das Bandenspektrum des OH- u. des H2-Mol., aber nicht des H20-Mol. unter- 
stiitzt. Die sieh ergebende Dissoziationswarme in 2 H + O (8,9 Volt) u. der Valenz- 
winkel (100°) stimmen mit den experimentellen Werten iiberein. Fur die 3 Fundamental- 
freąuenzen bereclmen sich die Werte 3520, 3560 (beides Radialvibrationen) u. 1660 cm-1 
(Winkelvibration). Esperimentell ist Absorption bei 1600 u. bei 3700 cm-1 festgestellt. 
Es wird ferner die fiir HOH2 zu erwartende Freąuenz angegeben. Die mit dem Experi- 
ment in Ubereinstimmung stehende Rechnung der Winkelvibration bedeutet eine 

Stiitze der Theorie der gerichtetcn Valenz. (J. chem. Physics 1. 357—61. Juni 1933. 
U niv . of Wiseonsin.) JUZA.

Robert E. Holzer, Lichtanregung durch Alkaliionen in Edelgasen. Es wurde die 
Lichtanregung in He, Ne, Ar beim StoB mit Li+, Na+, K+, Cs+-Ionen gemessen. Die 
zur Lichtanregung erforderliche Ionenenergie ist fiir benachbarte Teilchen (Li+ in 
Ho, Na+ in Ne, K+ in Ar) am geringsten, was dem Befund yon Beeck  u. Mouzon ,
C. 1932. I. 2288, fiir die Ionisation der Edelgaso durch Alkaliionen entsprieht. Die 
Lichtanregung erfolgt bei wesentlich geringerer Energie ais die Ionisierung. (Physic. 
Rev. [2] 43. 1053. 15/6. 1933. Univ. of Chicago.) Boris  R osen .
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Henry Margenau und William W. Watson, DruckeinJlujS ton Fremdgatitn auf 
die ltesonunzlinie des Nalriums. Dio Verbroiterung der D-Linien von Na boi Ver- 
gróBorung dos Fromdgasdruekes wird in einer Absorptionskammer aus Stahl unter- 
HUoht. f Reaultato fiir N2 ais Frerndgas: 1. Dio Vorschiebung des AbBorptionsmaximunis 
erfolgt linear mit der N2-Dichte u. betrilgt 0,144 cm-1 pro at. 2. Dio Linienforin weist 
eine Asymmotrio an der langwelligen Soite auf. Wahrend dio Halbwertsbreite sich 
linear mit der Dichto ilndert (0,36 cm-1 ])ro at) iindert sieli dio „Viertclwertsbreite“ 
naeli einom otwas anderon Gesetz. 3. lieido D-Linien werden in gleicher Weiso be- 
einfluBt. 4. Aus dom Druekeffekt wird gofolgort, daB der kloinste Abstand zwischen 
i ' u. Nj-Moleklllon 9— 10 A betriigt. (Physic. Rov. [2] 43. 1053.

W. R. Frederickson und Carl R. Stannard, Magnetisches Itolationsspeklrum 
der rote.n Natriumbanden. Das magnet. Rotationsspektrum des roton Bandensystcms 
von Nu2 bestelit boi kloinon Na-Druekon im Gebiet, das sich von den D-Linien bis 
6800 A erstreckt aus 2 Serien von Dublotts, mit einer in Richtung nach lilngeren Wellcn 
hin raseh stcigondcn Dublettailfspaltung. Eb handelt sieli dabei urn (v" — 0)-Serien 
mit gonieinsamom (fiir boido Serien ycrschiedonom) /C'-Wert. Das Dublett wird aus 
Linien des P- u. Ć-Zwoigea gobildot. Boi hoheren Drucken erschoinen auch andere 
Dublotts. Im langwelligen Gebiet des Spoktrums, jensoits 6800 A, ist das llotations- 
spoktrum woniger Ubersiehtlieh. Das Aussohcn des Spektrums spricht dafiir, daB 
oin anderer Zustand (wahrscheinlich 3/7) parallol zum ^'-Zustand verliiuft u. Storungen 
Yerursacht. (Physic. Rov. [2] 43. 1043. 15/6. 1933. Syracuso Univ.) Boris Rosen.

Newton M. Gray, Der Spin von L i1 aus der IIyperfeinatruktur. Dio von 
GitrriNCiER u. PAULI (C. 1931. I. 3539) angegobeno Berechnung der Hyperfein- 
strukturaufspaltungen u. -intensitaten fiir dio (1 2 a 3 <S'— 1 s 2 p 3P)-Lińio des Li II
wurdo unter BcrUeksiohtigung des Einflusses des 2 s-Eloktrons fiir i — s/2, 2, 6/2 ncu 
durchgofiihrt. Unver<iffontlichto Aufnahnien u. Messungen von Granatu wurden 
benutzt, um dio Hyporfoinstruktur dieser Linio neu zu bestimnien. Dio Uberein- 
stimmung mit den Messungen von SchUlER ist gut. In 'Obereinstiminung mit friiherer 
Annahme kann dio Struktur om beston durch i ~ 3/., gedeutot werden, t =  2 ist kaum 
móglich, i =  6/2 voIlstandig ausgeschlosscn. (Physio. Rov. [2] 43. 1044. 15/6. 1933. 
New York Univ., Univ. Heiglits.) Bo r is  R osen.

F. L. Moliler, Spontane Rekombination und der Druckeffekl in einer Caesium- 
entladung. Es werden in Ergiinzung zu C. 1933. II. 667 dio Resultato oiniger bei nocli 
kleineren Drucken durchgofuhrten Verss. zur Best. des Rekombinationsquerschnitts 
fiir langsamo Elektronen in Cs mitgetcilt, u. eino mOglicho Erkliirung wird kurz an- 
gedeutet. (Physic. Rev. [2] 43. 1052—53. 15/6. 1933. Washington, Burcau of Stan- 
dards.) BORIS ROSEN.

William W. Watson, Bandcnspektren des Bariumhydrids im nahen Ullrarot. 
(Ausfiihrliehe Arbeit zu C. 1933. I. 2649; II. 828.) Die ultraroten Spektren des BaH 
wurden nach der friiher beschriebenen Methodo (C. 1932. II . 1889) angeregt. Zur Auf- 
nahme dienten EASTMAN-Ultrarotplatten A u. B. Das System bei 90U0 A besteht 
aus der (0,0)- u. (l,l)-Bando des *27— 22.'-T'berganges. Dio Anolyse wird in Tabellen 
angegeben. Die Konstanten des unteren 227-Terms (der mit dem unteren Term des 
a/7— y 22,’-Systems in der Gegend 6925—63S0 A ident. ist) sind: B0 — 3,404, I)0 — 
—9.61-10-5, y0 =  +0,186, r„ == 2,22 A, die iibrigen Konstanten sind bereits 1. e. an
gegeben. Das Bandensystem bei 10000 A wird ais ein -17—2.E-System interpretiert 
mit demselben unteren S2?-Term. Der obero sZ-Term des Systems bei 9000 A u. der 
2/7-Term des Systems bei 10000 A werden ais 6 pa- bzw. 6 p n-Terme, dio aus Ba 3P + 
II  *S cntstelien, gedeutot. Der n. ai7-Zustand u. der a/7-Term des roten Systems ent- 
śtehen wahrscheinlich aus Ba 3D + II  *S. (Physic. Rev. [2] 43. 9— 11. 1/1- 1933. 
Yale Univ., Sloano Phys. Labor.) B oris  RoSEN.

F. A. Jenkins und Rafael Grinfeld, Bas Spektrum wn MgF. Dio Absorption 
des MgF-Dampfes in einem 80 cm langen AbsorptionsgefiiB aus Stahl bei 1150° wurde 
mit einem 6,5-m-Gitter (in 1. u. 2. Ordnung) untersucht. Lichtquelle-H2-Entladung.
3 Bandensysteme wurden beobachtet — 2 bereits fruher in Emission bekannte, mit 
den (0,0)-Banden bei 3594 u. 2689 A u. ein neues mit nach Violett abschattierten 
Kanton bei 2276,72, 2275,86, 2275,29, 2274,93 A. Dieses System gehSrt wahrscheiidich 
ebenfalls dem MgF-Molektil an. Das System bei 2689 wird (im Gegensatz zur friiheren 
Annahme) ais —-S interpretiert (Analogie zu den bekannten 2Z —a27-Systemen 
im CaF, SrF, BaF). Die Absorptionsspektren werden mit den Emissionsspektren ver-

Bor is  R osen.
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glichen, u. es wird auf einige Intensitatsiinderungen hingcwiesen. Die 3 Kanten im 
System ). =  3594 (2 77—2 2) werden wahrscheinlich von den Pr , P2-, Qr Zŵ eigen gebildet. 
Der Isotopieeffekt konnte an der (1,0)-Bande des ~E—^-Systems beobachtet werden. 
Eine Unters. der Absorption von BeF mit dem Ziele, die Existenz der Isotope Be® 
nachzuweisen, ist im Gange. (Physic. Rev. [2] 43. 943—14. 1/6. 1933. Univ. of Cali- 
fornia, Departm. of Phys.) B o r is  R osEN.

Allan E. Parker, Teilweise Auflosung der Bel-Linie ?. =  4572,69 und der wahr- 
scheinliche Spin des Be^-Kerncs. In Fortsetzung zu C. 1933. I. 3273 wird ein weiteror 
Vers. zur Auffindung der Hypcrfeinstruktur des Be9 unternommen. Ais Lichtąuelle 
diente eine mit fl. Luft gekiihlto Hohlkatliode. Die Linie 4572,69 wurde mit LuMMKR- 
GEHRKE-PIatte (Auflosung 700000) untersucht. Dio Linie weist eine deutlichc Asym- 
metrie auf. Es wird aus der Mikrophotometcrkurvo nach der Methode von KURIE 
(C. 1933.1. 897) der Abstand der beidcn unaufgel. Komponenten zu 0,033 ± 0,005 cm-1 
beatimmt, wobei die schwachere 36 ± 4°/o der gesamten Intensitat besitzt. Dies fuhrfc 
nach der Intensitatsformel von H i l l  z u  dem Wert i =  1/2 fur das Kcrnmoment. Es 
wird allerdings betont, daB dio Mogliclikeit, daB dio asymmetr. Verbreiterung der 
Linio durch Druckeffekt verursacht wird, nicht ganz ausgcschlossen zu sein scheint. 
Eine Aufspaltung der Linie 3321 A konnte nicht festgestellt werden. Unter Bcriick- 
sichtigung des in 1. c. gesagten wird gefolgert, daB der Spin des Neutrons ebenfalls 
i =  ij., betragt. (Physic. Rev. [2] 43. 1035—36. 15/6. 1933. Yale Univ., Sloano Physics 
Labor.) " B oris  ROSEN.

M. L. Pool und S. J. Simmons, Absorption und Emission der Hyperfeinstruktur- 
komponenlen im optisch angeregten Quecksilberdampf. (Vgl. C. 1933. II. 667.) Es wurdo 
dio Absorption der Hyperfeinstrukturkomponenten einigor Hg-Linien in verschiedenen 
Schichtdicken des optisch angeregten Hg-Dampfes bei verschiedencn Drucken des zu- 
gesetzten N2 utitersucht. Beide Komponenten der Linie 2967 zeigen starkę Absorption. 
An keiner Komponente von 4358 u. 5461 konnte eino Absorption nachgewiesen werden. 
Die Absorption aller 5 Komponenten von 4047 ist stark u. steigt mit zunehmendem 
N2-Druck. Dio Absorption steigt exponentiell mit der Scliichtdicke des durchgesetzten 
Dampfcs. Der Absorptionskocff. jeder Komponento steigt mit zunehmendem N2-Druck. 
(Physic. Rev. [2] 43. 1045. 15/6. 1933. Ohio State Univ.) Boris  ROSEN.

E.-F. Richter, Berichtigung zu meiner Arbeit: Polarisationserscheinungen bei der 
slujenwcism Anregung von Quecksilberfluorescenz. In der C. 1931. I. 1413 referierten 
Arbeit sind bei der Aufstellung der Formeln fiir die Drehung der Polarisationsebene fiir 
dio Linien 4358 u. 5461 die rr-Komponenten der Zeem an-Aufspaltung vorsehentlich 
mit beriicksichtigt worden. Bei Berichtigung des Fehlers ergoben sich andere Absolut- 
werto der Lcbonsdaucrn. (Ann. Physik [5] 17. 463—64. 19/6. 1933. Berlin-Reinieken- 
dorf.) Sk a l ik s .

G. M. Almy und F. M. Sparks, Das Absorptionsspekłrum des zweiatomigen 
Wismut. Das Absorptionsspektrum des Bi, wurde bei Erwarmung des Bi in einer Stick- 
stoffatmospharo im ICohleofon bei Tempp. von 800—1500° u. im evakuierten Quarz- 
gefaB bei Tempp. oberhalb 1100° erhalten. Die Schwingungsanalyso wurde fiir 4 Systemo 
durchgefiihrt: 1. zwischen 4500—8000 A; 300 Banden konnten eingeordnot werden (bis
V =  59, v" =  55). <oe"  =  173,4; x" o)„" =  0,41, cuc' =  132,5; x' w ' =  0,33. 2. Zwischen 
2600—2900 A (40 Banden). co/ =  156; x’ a)e' =  0,7. 3. von 2250 A nach kurzeń 
Wollen hin. Der untero Zustand dieser 3 Systemo ist derselbe (Grundzustand des Bi2).
4. Zwischen 4050 — 4200 A. Dieses System erscheint erst oberhalb 1000°. Der untere 
Zustand dieses Systems ist wahrschcinlich mit dom oboren des Systems 1 ident., 
wahrend a>e' =  130; x' coe' =  9,7 betragt. Dio Dissoziationswarme des Ńormalzustandes
betragt 1,8 Volt. Unter der Annahme, daB dieser Zustand in 2 n. 4 £■/, Bi-Atomo
dissoziiort, konnen allo Bandensysteme (inklusiv 3 bcobachtete Gebiete der kontinuier- 
lichen Absorption) befriedigend gedeutot werden. (Physic. Rev. [2] 43. 1043. 15/6. 
1933. Univ. of Illinois.) Boris  R osen .

R. William Shaw, Schwingungsanalyse des Emissionsbandenspektrums von OcO. 
Im Spektrum eines Bogcns zwischen Graphitelektroden mit Ge02 wurden zwischen 
2990—2500 A 15 Banden beobachtet, die dem GeO zugeschrieben werden. Die Formel 
lautet:

v =  37763,97 + [647,9 («' + */*) -  3,4 (v' + V2)2] -
[984,0 (v" + Vs) -  4,1 (v" + y 2)2].

(Physic. Rev. [2] 43. 1043. 15/6. 1933. Comell Univ.) B oris  R osen .
M. W. Trawick, Spekłrcn von Cb V und Mo VI. (Vgl. E l ia s o n , C. 1933. II.
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828.) Die Cb V- u. Mo VI-Spektren wurden in einem Vakuumbogen angeregt u. mit 
einem Vakuumspektrographen untersucht. Durch Extrapolation von anderen Rb I- 
ahnlichen Spektren wurde die Identifizierung mehrerer Linien erleichtcrt. Die Terme 
4 d 2D, 5 s 2S, 5 p 2P, 4 f-F, 5 d 2D u. 6 s 2S konnten bestimmt werden. (Physie. Rev. 
[2] 43. 1047. 15/6. 1933. Comell Univ.) B o r is  R osen .

H. H. Marvin und A. E. Baragar, Zeemaneffekt im Bogenspektrum des Nickels. 
Das Ni I-Spektrum wurde in der 3. Ordnung eines 6,5-m-Gitters bei einer Feldstarke 
von 26000 Gauss untersucht. Ais Lichtąuelle diente ein Bogen in Luft zwischen Ni- 
u. Kohleelektroden. Die Umkehr mehrerer Linien in einem solchen Bogen wirkt nicht 
storend, da die Zeemancffekte solcher Linien mit nahezu dersolben Genauigkeit aus- 
gemessen werden konnten, wie die der nicht umgekehrten. Es wurden zwischen 5500 
u. 3000 A 113 Linien ausgemcssen, ihre Zeemancffekte u. j-Faktoren sind in Tabellcn 
angegeben. Die y-Werte aus don unaufgel. Zecmanlinien wurden nach der Formel 
von Shenstone u. B la ir  (C. 1930. I. 2360) festgestellt. Die j-Wertc von 61 Termen 
wurden daraus berechnet mit einer Genauigkeit bis zu 0,003 fiir die tiofen a 3D-, a' D- 
u. a 3jF-Terme u. bis zu 0,01 fiir dio ubrigen. Zahlreiche Wechselwrkgg. zwischen 
mittlcren u. hohen Termen wurden mittels des y-Summensatzes festgestellt. (Physie. 
Rev. [2] 43. 973—79. 15/6. 1933. Univ. of Nebraska.) B oris  Rosen.

G. Herzberg und R. Kolsch, Die UUraviolellabsorption der Aminogruppe —N il, 
und anderer Gruppen in einfachen Molekulen im Gaszustand. Wio NH3 zeigen aueli 
CH.,NH,, C2H5NH2, C3H.NH2, sowie (CH3),NH, (C2H5)2NH u. (CH3)3N im Spektral- 
gebict von 2500—2100 A charakterist. Bandenabsorption. Die Banden werden mit 
steigendor Substitution immer verwaschener. Die Anregungsenergio wird also durch 
dio Substitution nicht wesentlich geandert, wohl aber dio Stabilitat des angeregten 
Zustandes. Die —C—O-Gruppe besitzt ein Absorptionsgebiet bei 3300 A, die —CH3- 
Gruppe ein solches boi 2000 A. Formamid besitzt keine wesentlicho Absorption im 
Gebiot zwischen 2500—2100 A. Daraus wird geschlossen, daB ihm nicht dio Struktur- 

TsTFT
formel O—C < ^  2 zukommt. (Z. Elcktroehem. angew. physik. Chem. 39. 572—73. 

Juli 1933.) H ólem ann .

R. Bowling Barnes, Bemerkung iiber die Herslellung von Reststrahlplatten und 
das Reflexionsvermdgen vom Pukern. (Vgl. C. 1933. I. 20.) Das Reflexionsvermogen 
von verschieden hergestellten Reststrahlplatten wird mittols eines Gitterspektro- 
graphen untorsucht. 3 Arten von NaCl-Platten wurden benutzt: 1. Aus natiirlichem 
Krystall, 2. aus geschmolzener u. dann rekrystallisierter Substanz, 3. aus auf Jletall- 
platte gepreBtem, feinem ICrystallpulver. Dio Wellenlange der Reflexionsmaxima 
bleibt unverandert. Die Intensitat der Reststrahlen von Platto 1 u. 2 war dieselbc, 
diejenigo von der 3. Platte ist um so hoher, je kleiner dio Teilchen sind u. erreicht den 
Wert fiir dio beiden anderen Platten, wenn die Teilchen extrem klein sind. Diese 
Resultate werden aueh an anderen Krystallen (KC1, T1C1) bestatigt. Die Abhiingigkeit 
des Roflexionsvcrmogens von Platten aus gepreBtem Krystallpulver von dem PreBdruck 
wird diskutiert. (Physie. Rov. [2] 43. 31—33. 1/1. 1933. Berlin, Univ., Phys. 
Inst.) B oris  R osek .

Yves Rocard, Theorie der Schwankungen und der kritisch.cn Opalascenz. (Vgl.
C. 1933. I. 568.) Vf. zeigt, daB eine exakte Theorie der Schwankungen einer GróBe 
(wie z. B. der D.) die Arbeit der Schwankungen durch Beziehungen ausdriicken muB, 
die nicht nur fiir den Gleichgewichtszustand, sondem auch fiir den Zustand des 
Schwankens gelten. Der Berechnung von Diehteschwankungen wird eine verall- 
gemeinerte VAN d e r  WAALSsehe Gleichung zugrunde gelegt. In ahnlieher Art werden 
die Konz.-Schwankungen eines binaren Gemisches behandelt. Fiir die Entw. der 
Theorio ist eine Beziehung der Form:

f  f e  ■ , dl e )  de _  _}_ (±eY
J  ldx' +  dyi +  dz*) e* - A * {  e )

wichtig; A laBt sich aus der Schallwellenanalyse der therm. Bewegung berechnen. 
Man crhalt schlieBlich die Abhangigkeit der Opalescenz vom Beobachtungswinkel u. 
von der Wellenlange ais Funktion von A u. fiir A selbst eine annehmbare GróBen- 
ordnung, die aber unvereinbar ist mit dem aus der DEBYEschen Wellenanalyso fol- 
genden Wert. (J. Physiąue Radium [7] 4. 165— 85. April 1933.) KuTZELNIGG.
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M. Scherer und R. Cordonnier, Magndisclier Zirkulardichroismus wasserigcr 
Ldsungen von Kóbaltsulfat und -nitrat. Die Unterss. an Co(N03)2- u. CoS04-Lsgg. bc- 
statigen im wesentlichen dio Ergebnisse an CoCl2-Lsgg. (ygl. C. 1933. I. 905). — Dor 
Zirkulardichroismus ist proportional der Co-Konz. — Die Ergebnisse der Messungen 
der magnet. Rotationsdispersion deeken sich mit denen von MlESCHER (C. 1930. II. 
1836). (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 196, 1724—27. 6/6. 1933.) Lo r e n z .

Volmar und Mathis, Untcrsuchung der die Fluoresccnz des ZJranylions hemmenden 
Wirleung einiger Ionen und ihrer Anwendungstnoglichkeiten in der anorganisch-chemischen 
Analyse. Von den untersuchten Kationen beeinfluBt nur Ag' dio Fluorcsconz des 
U02(N03)2. Die Unters. von 17 Anionen ergibt eino in folgonder Roiho zunehmendo 
fhiorescenzhemmondo Wrkg.: N02', Cl', Salicylat, S203", Cr04", Fc(CN),,"', Mn04', 
S", As03'", Fc(CN)8"", SCN', Cr207", Br', J'. Dio Abhangigkeit der fluoresconz- 
hemmenden Wrkg. von der Konz. wird bei den wirksamsten Anionon nahor gcpriift. 
Fur dio zur Unterdruckung der Fluorescenz notwendigen Grenzkonzz. ergobcn sieli 
dabei folgende Werte (l/a: Normalitiit): J', x =  3000, SCN' 1750, Br' 1250, Fe(CN)e" "  
1000, Cr207" 500, As03"' 500, S203" 400, CrO," 200, N02' 150, Fc(CN)„"' 100, Cl' 75. 
(Buli. Soc. chim. Franco [4] 53. 385—92. Mai 1933.) R. K. Mu l le r .

R. G. W. Norrish und J. G. A. GriJfiths, Die durch Slicksloffdioxyd photo- 
sensibilisierte Vereinigu.ng von Wasserstoff und Sauerstoff. (Vgl. C. 1932. II. 175.) Dio 
Vcrss. von Thompson  u. IIlNSHELWOOD (C. 1929. II. 377) liber dio sonsibilisierendo 
Wrkg. des N02 bei der liomogonen Rk. zwischen 02 u. H2 wurden wiederholt u. bo- 
statigt. Es wurde beobachtct, daB die Rk.-Geschwindigkeit von der Form oder GroBo 
der Wandoberflachę abhangig ist (vermutlieh wegen Oberflachendcaktmerung der 
Kettenrk.), so daB bei geeigneter GefaBform unterhalb 480° iiberhaupt keine Explosion 
mehr stattfindet, sondem dieselben Druckgrenzen des N02, dio Thompson  u . HlNSHEL- 
WOOD fiir dio Explosion gefunden haben, begrenzen dann ein Gobiet schneller, abor 
meBbarer Rk. Dio Rk.-Geschwindigkeit in diesem Gebiet wurde gemessen u. es wurde 
festgestellt, daB sio photochem. beeinfluBbar ist. Boi Bestrahlung mit dem Licht einer 
Hg-Lampe wurde die Rk.-Geschwindigkeit bei 300° auf das 4-fache, bei 360° auf das 
2-fache gesteigert, wahrend bci hoheren Tempp. der photochem. Effekt hinter dcm 
rein therm. verschwindet u. nicht mehr nachweisbar ist. Dio photochem., sensibili- 
sierende Wrkg. dos N02 ist denselben Druckgrenzen ausgesetzt wie die therm. Wrkg., 
ihr Nachweis ist somit nur durch Vorlangsamung der Rk. ermoglicht worden, wodurch 
die fruheren nogativen Verss. von Farkas , H aber  u. H arteck  (C. 1930. I I . 3247) 
u. von Schumacher  (C. 1930. I I . 1819) zur Auffindung der photochem. Wrkg. ihro 
Erklarung finden. Bei den Verss. mit groBorer Oberflache tritt die Explosion in einigen 
Fallen erst nach einer Induktionsperiode von 100—150 seo ein, ahnlich wie dies bei 
der NH3-Sensibilisierung (Farkas , H aber  u. H arteck , 1. c.) der Fali ist. Es wurde 
festgestellt, daB die Grenze des die photochemisch sensibilisiert-e Rk. bewkenden 
Lichts ungefahr der Dissoziationsgrenzo N02 - f i »  =  NO + O entspricht, woraus in 
Verb. mit dem oben Gesagten gefolgert wurde, daB sowohl bei der photochem., ais 
auch bei der therm. SensibUisierung die Rk.-Ketten am O-Atom ihren Anfang nehmen. 
Ais Mechanismus der Kettenrk. wird angenommen O + H2 =  H + OH + 4000 cal 
oder O + H2 + H2 =  H20 + H + H + 15000 cal u. es wird unter Berucksichtigung 
der starken deaktivierenden Wrkg. der Rk. N02 + O =  NO + 0 2 + 47000 cal (vgl. 
Farkas , H a b e r , H arteck  1. c.) der Rk.-Mechanismus eingehend besprochen. Es 
wird vermutet, daB fur die Bldg. der O-Atomo bei der therm. Sensibilisierung die Rk. 
NO + O, =  N02 + O — 47000 cal wahrscheinlicher ist, ais dio vonSchumacher  (1. c.) 
angenommene Rk.: N02 =  NO + O — 70000 cal. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 
139. 147-62. 2/1. 1933.) Bo r is  R osen .

Franz Hlućka, Einflup der Metalloberflache auf die Lage der Selekłivitał beirn 
du/Seren lichtelektrischen Effekt. Die friiher (vgl. C. 1933. I. 3420) vom Vf. gefundenen 
Selektivitaten beim auBeren lichtelektr. Effekt einiger Metalle behalten, wie an Cu 
u. Al gozeigt wird, ihre spektrale Lage boi auch unter veranderten Bcdingungen an 
der Metalloberflache, die eino starkę Vcriinderung der lichtelektr. Empfindlichkeit bzw. 
Verschiebung der langwelligen Grenze (EinfluB atmosphar. Luft) zur Folgo haben. 
Versuchsanordnung siehe C. 1933. I. 3419. (Z. Physik 84. 364—66. 31/7. 1933. Briinn, 
Physik. Inst. d. Deutsch. Techn. Hochsch.) E tzrodt .

Franz Hluóka, Das selektive Verhalten von Legierungen beim duperen lichtelek
trischen Effekt. (Vgl. vorst. Ref.) Die selektivcn Maxima der Metalle pragen sich auch 
in den Legierungen aus, wio an Mcssing, Bronzc, Weichlot (Sn-Pb) gezeigt wird. Die
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Ergebnisse lassen ein im wesentlichen additiyes Verh. der lichtclektr. Selektivitatcn 
bei Legierungen erkennen. Verss. iiber dio untero Grenze, bis zu der Beimengungen 
noeh erkennbar sind, werden in Aussieht gestellt. (Z. Physik 84. 367—69. 31/7. 1933. 
Brunn, Physikal. Inst. d. Deutscli. Techn. Hoohsch.) E tzrodt.

Jakob Kunz und J. T. Tykociner, Eine photoelektriscJie Rohm. (Vgl. C. 1924.
I I . 282; A lbers , C. 1926.1.1510.) Die Natur des Photoeffektes in einer Zweielektrodeu- 
róhro mit Oxydkathode, dereń Glaswiinde teilwoise mit Alkalimetall bedoekt sind, 
wird experimentell untersuoht. Nach Beschreibung der Rohro werden einigo Strom- 
8pannungs- u. photometr. Charakteristiken gegeben. Weiter wird an Empfindliclikeits- 
kurven die Abhangigkeit des Photostromes von der Wollenlange, bezogen auf die Licht- 
energieeinheit, gezeigt; diese Kurven besitzen verschiedene Maxima, wie bei gewólmlichen 
Photozellen. Das Verh. der Zelle legt nahe, daB es sich bei dem Effekt primar um eine 
photoelektr. Erscheinung handelt, die mit Raumladungseffekten verbunden ist. Andere 
Annahmen sind unhaltbar. SehlicBlich werden einige Nebcneffekte, speziell soweit 
sio mit dem Dunkelstrom in Beziehung stchen, behandelt u. Verss. mit verschiedenen 
Bohrenformen beschrieben. (Physics 4. 246— 54. Juli 1933. Illinois, Univ.) Etzrodt.

Rene Audubert, Mechanwmus der Lichtwirkung auf die lichtempfirdlichen Elek- 
troden mit Kupfersalzen. Nach friiheren Arbeiten des Vf. (C. 1931. II . 1828; 1932. I. 
1341; 1933. II. 1151) kann man die Eigg. elektrolyt. Photozellen qualitativ erklaren 
unter der Annahme, daB der ais Folgę einer Photolyse gebildete Sauerstoff oder Wasser- 
stoff das Oxydored.-Gleichgewicht an den Elektroden verschiebt. Die experimentellc 
Nachpriifung zeigt nun, daB diese Theorie an Kupferelektroden quantitativ bestiitigt 
werden kann. Ein positives Photopotential ist verbunden mit einem Oxydations- 
prozeB; bei einem negativen Photopotential befindot sich die Elektrodo im Gleich- 
gewicht mit dcm Wasscrstoff, u. das Licht erregt so eine Red.-Wrkg. (C. R. hebd. 
Seanees Acad. Sci. 196. 1588—90. 22/5. 1933.) E tzrodt .

John A. Wheeler, Theory of tho dispersion and absorption of helium. Baltimore: Johns
Hopkins Press 1933. pap., .15.

As. Elektrochemie. Thermochemie.

Karl K. Darrow, Elektrizitat, losgelóst von Materie. Kurzer histor. Uberblick 
tiber die Entw. der Elektrizitiitslehre bis zur modernen Elektronik. (Science, New York 
[N.S.] 77. 591—95. 23/6. 1933. New York, Bell Telephonc Lab.) Sk aliks .

Stanislaus Dobiński, U ber die dielekłrische Polarisation des fliissigen Phosphors. 
Messung der DE. des fl. P  im Temperaturbereiche zwischen 40 u. 80°. Der FI.-Konden
sator besteht aus Glas; die Belegungen sind an der AuBenwand des Glases angebracht 
u. bestehen aus einem yerkupferten Silberspiegel. Es werden ferner Messungen der
D. in demselben Temp.-Bereiche ausgeftihrt. Wie zu erwarten, ergeben die Messungen 
das Eehlcn eines Dipolmomentes. Aus den Messungen glaubt Vf. bei ca. 48,6° eine 
unstetige Anderung der DE. mit der Temp. nachweisen zu kónnen. Die dielektr. Polari
sation zeigt bei dieser Temp. einen auffallendcn Gang, namlich ein Maximum. Aus 
iilteren Messungen des Brechungsindex ergibt sich, daB auch die Refraktion bei dieser 
Temp. ein Maximum hat. Dio Realitat der gefundenen Unstetigkeit vorausgesetzt, 
ist Vf. der Meinung, daB der P in zweierlei fl. Phasen auftritt, dereń Umwandlungspunkt 
in der Nahe von 48,6° liegt. (Z. Physik 83. 129—38. 6/6. 1933. Krakau.) EISENSCHITZ.

H. Edler und O. Zeier, Die Stromleitung in. dielektrijchcn Fliissigkeiten bei lwlien 
Dnicken. Vff. untcrsuchen die Stromleitung yon Transformatorenoł im Gebiete der 
StoBionisation in Abhangigkeit vom Druek bis zu 200 at. Es ergibt sich, daB der Strom 
mit zunehmendem Druck exponentiell abnimmt. Hieraus u. aus der Parallelverschiebung 
der Stromspannungscharakteristik mit variablem Druck ergibt sich, daB nicht die 
Erzeugung yon Elektrizitatstragem, sondem der tlbergang der Elektronen aus dem 
Elektrodenmetall in die PI. beeinfluflt wird. Je nach der Temp.-Abhangigkeit des 
Druckexponenten kann dies ais Anderung der Zahl der zum Ubergang vom Metali 
in die El. zur Verfugung stehenden freien Elektronen oder aLs VergroBerung der Aus- 
trittsarbeit gedeutet werden. (Z. Physik 84. 356—63. 31/7. 1933. Munchen, Elektro- 
physik. Lab. d. Techn. Hoehsch.) Etzrodt .

A. Gemant, Gesteuerte dunkle Entladung in freier Luft. Es wird eine flachenhaft 
ausgebildete Anordnung beschrieben, mit der bei einer Betriebsspannung von 6 bis 
7 kV die dunkle Entladung bei Atmospharendruck mittels einer Hilfselektrode ge- 
steuert werden kann. Aus aufgenommenen Gleichstromkennlinien ergibt sich der
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Durchgriff zu etwa 0,2, der innere Widerstand zu 1,5 Megohm bei einer Gesamtflache 
von- 360 qcm. Diese Konstanten behaltcn ihrcn Wert auoh boi Wecliselstrom (Ton- 
frcąuenzen), die Anordnung eignet sich also auch ohne weiteres zur Wechselstrom- 
verstiirkung. Bei geniigender Anpassung an den hohen inneren Widerstand lassen 
sich mit ihr selbsterregte Sckwingungen herstellen (untersuehter Bereich 100—500 Hz), 
dereń Amplitudę bei weichem Einsatz von der GroBenordnung 50 V ist. (Z. techn. 
Physik 14. 187—91. 28/4. 1933. Berlin, H e in r ic h  HERTZ-Inst.) KOLLATH.

Ulrich stille, Zur Frage der Bildung negativer lonen in QuecksiUierdampf. Vf. 
untersucht unter mogliclist sauberen Bedingungen die Erage, ob angeregte Hg-Atonie 
negativo lonen bilden. Aus Entladungen in reincm Hg-Dampf lassen sieli keine 
negativen lonen herausziehen, dagegen treten negative lonen mit einem e/m von der 
GroBenordnung negativer Hg-Ionen auf, sobald mini małe Spuren von Wasserstoff 
in die Entladungsbahn eingefuhrt werden, wobei es sich dann offenbar urn Hg-H 
lonen handelt. (Ann. Physik [5] 17. 635—53. Juli 1933. Góttingen, II . pliys. Inst. 
d. Univ.) K ollatii.

Frederick H. Sanders, Der Wert der Townsend-Koeffizienten fiir Ionisation durch 
Zusammcnsto/3 bei grofiem Platlenabstand und in der Oegend von Atmosphare.ndruck. 
VI. bestatigt das cinfacho ToWNSENDsebe Gesetz (Philos. Mag. J. Sci. 2 [1903]. 598)
i — i0-exp. (cc d) bei konstanter Feldstdrke X  (i ist der Photostrom beim Elektroden- 
abstand d, i0 dor Sattigungs-Photostrom bei kleinem X  u. a dor TowNSEND-Koeff.) 
fiir Luft von p — 380 mm Hg-Druck, d =  1—5 cm u. X/p =  20—36,5. Fiir a wird 
folgendecmpir. Beziehungerhalten: a/p — (2,67 ± 0,26)- 10-8-exp. [(0,350 ± 0,002) ■ X/p], 
In Obereinstimmung mit B r a d b u r y  (vgl. C. 1933. II. 1153) stellt Vf. fest, daB fiir 
X/p <  20 Sattigungs-Photostrom nieht erreicht werden kann. Da bis zu Feldstarken 
2°/0 unter der Durchschlagsfeldstarke das TowNSENDsche Gesetz erfiillt ist, wirken 
positive lonen in diesem Feldstarkenbcreich nicht ionisierend. (Physic. Rev. [2] 41. 
667—77. 1932. California, Univ.) L. E n g e l .

W. Distler und G. Mónch, Austriltsarbeit und Atomabsland. Nach einer von 
ScHOTTKY (C. 1923. I. 1552) aufgestellten Beziehung soli die Austrittsarbeit pro- 
portional dem reziproken Atomabstand sein. Wahrend die gliihelektr. bestimmbaren 
Werte fur Th, Ta, Mo, W, Ag sich dieser Beziehung gut einfiigen, fallen die alteren 
Werte fur Ni u. Fe heraus. Deshalb wurde die Messung an diesen Metallen wiederholt 
u. fiir Ni 4,63 V, fur Fe 4,04 V gefunden. Obwolil der Ni-Wert sich gut in die Funktion 
einfugt, ist doch auf Grund der neueren Messungen die Einordnung in die SCHOTTKY- 

sche Beziehung weniger befriedigend, ais die Darstst. von KoSTERS (C. 1931. I. 1574) 
u. S i l j e i io l m  (C. 1931. II. 1681) vermuten lassen. — Zu den Endformeln der Theorie 
von Ta m m  u. B l0CHINZEV (C. 1932. II . 2431; 1933. II. 20), nach der ein Vergleicli 
der Berechnungen mit MeBergebnissen zur Annahme der Bildkraft u. Ablehnung 
einer Potentialschwelle fuhrt, wird Stellung genommen. (Z. Physik 84. 271—75. 31/7. 
1933. Erlangen, Physikal. Inst. d. Univ.) E tz ro d t .

Simon Sonkin, Die Einwirkung von meia-stabilen Quccksilberalomen auf eine 
Wólframóbcrflache. Ausfiihrliche Darst. der C. 1933. II. 1309 referierten Arbeit. (Physic. 
Rev. [2] 43. 788—803. 15/5. 1933. Columbia Univ.) J uza .

T. Franzini und G. B. Gazzaniga, tlber die Thermókraft mit Wasserstoff be- 
ladener Metalle. (Vgl. C. 1932.1. 1342.) Fe, Pt, N i u. Pd zeigen, wenn sie H* okkludiert 
enthalten, gegeniiber reinem Fe, Pt, Ni u. Pd eine Thermókraft, u. zwar flieBt der 
Elektronenstrom vom „hydrierten" Metali iiber dio Lótstelle zum reinen Metali. Die 
Thermókraft betragt bei H2-gesatt. Metallen fur 1° Temp.-Differenz bei Fe 0,705-10-7 V, 
bei Pt 0,223-10-7 V, bei Ni 1,08-10“ 7 V, bei Pd 174,5.10_7 V, bzw. unter Beriick- 
sichtigung der Sattigungskonz. des H2 in den verschiedenen Metallen bei Fe 1,17 • 
10“ ° V, bei Pt 0,16-10~9 V, bei Ni 1,02-10~9V, bei Pd 12,46.10-® V. (R, Ist. lom- 
bardo Sci. Lettere, Rend. [2] 66.105—14. 1933. Pavia,Univ., Physikal. Inst.) R. K. Mu.

G. Monch und St. Stechhofer, Ober Thermo- und Voltaspannungen des Kupfer- 
ozyduls. Ausfiihrliche Mitt. iiber die C. 1933. II. 1309 ref. Arbeit. (Z. Physik 84. 59—64. 
17/7. 1933. Erlangen, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

Harro Hagen und Adolf Sieverts, Der eleldrische Widerstand wasserstoffbeladener 
PaUadiumdrahte. II. (Bis 470° und 140 kg/qcm.) (I. vgl. C. 1933.1. 3168.) Im  AnschluB 
an I. (1. c.) teilen Vff. Leitfahigkeitsmessungen mit, die, mit einer neuen experimentellen 
Anordnung, bis zu Drucken von 140 at u. Tempp. von 470°’ausgedehnt werden konnten. 
Die hochsten Werto fiir Q (das Verhaltnis des Widerstandes des mit H beladenen u. 
des unbeladenen Drahtes bei der gleichen Temp.) liegen bei Tempp. bis 362° aufwarts
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fcfirsfthfttłid bei l/>6. Die zn dresem Afajrimalwert fofaz. gehSrendert Drneke P ' steigen 
mit zwnefanewler Temp. Jiei Tempo, a ber 362* wnrde f t b j ,  nicht erreichfc. Wird der 
łffltm ck  tiber / "  gest/rigert, m  fallfc der Widersttand der Drahte wieder. Bei Tempp. 
rmt/rr 212f| drjrobl&łift £  bei der Dmcfeateigcrung ein Minimum (ftnin.). Dieses liegt 
urn 0,07—0,10 tiefef afe Bei Terwpp. tiber 212° wird ftkfin. nicht erreicht. <&£«.
ri, der kiiekgang des Widerstandea laBt sich aueh dtrreh elektrolyt. Beladung des Pd- 
Tmthtm bei 20" erreichen, Q:mn. kannte dabei aber nicht beobaehtet werden. Vff. 
vermoten, daG Qjfln. bei Tempp, unter 270'* der oberen K<mz.-Grenze der /J-Phase 
eritspriebt, Km werden *chlieB1ieh isobare Megnmgen bei 20 u. bei 50 at darehgefuhrt, 
wgfene die ao« dert laotbermen gez/igenen Hehlfisw; fjeat&tigen. (Z. phyńk. Chem. Abt. A. 
165. ! 10, .Inni 1933, Jena, Chem. Jriat. d. Univ.) -JlTZA.

Raymond M, Puosa, fs.ii.Jahvjks.it in  LSmngsmiUdn nf.hr kleiner LidektriziiMs- 
btnAiantt. VI. berichtet zfiaamrnenh&ngend Ober .“.eine Arbeiten tiber die Leitfahigkeit 
in /».ung#rnm, mit whr kleiner OK, (vgi, C, 1033. II. 1311). (Z. Elektroehem. angew. 
physik. Chem. 39. 513- IB. Joli 1933, Proridence,) Gaede .

W. K. Ssementschenko, B. W . Jerofejew und W . W . Sserpinski, Z>i« Eigtn- 
trihaflm w/n EUktrolylgemuehen. If. Mitfc. Iii*, [s.itfahigkeil ton EhktnAyigemischen. 
((. vgl. C. 1083.1. 1252.) Auf Gru nd lace der Arbeiten von Jones u. Joseph (C. 1928.
1, 3095), sowie voTi Hh K(U/)VKK V (G. 1930. ir. 587) wurde eine Methodik zur Messung 
der iytitf&hfgkeit, vm  Klektrolytcn ausgearbeitet, welche es gestattet, Messungen mit 
einer Genauigkeifc bia zu 0,02% auHzuflihren. Mifc Hilfe dieser Anordnung wurde dio 
I/eitfóhigkcit von KCl irn Konz.-Gebiet von 2—0,00025-n. gemessen. Die erhaltenen 
u. iri einer Tabello angeflihrten Werte unterseheiden nich von den Werten anderer 
Auloren, dfe tłnterefnander nicht (ibereinstimrnon, stehen aber in guter Obereinstiro- 
rnting mit den Werten vori H)fkih.ovhk v (G. 1932. II. 845). Dieae Ubereinstimmung 
erkl&rt ttich ftU« der Oleichartigkeit der Methodik. Die erhaltenen Werte bestatigen 
ififieriinlb der Fehlergronzon die theoret. Formel von Dehye-OnsAGer (vgl. G. 1927.
1. 29711. (Ghern. J. Her. A. J. allg. Chem. [ru.HH.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. 
Shtmial obscbtochei Chimii] 2 (04). 893—905. 1932. Mogkau, Staatl. Inst. f. Bau- 
materlalien, Lab, fiir physikal. Chem.) K lever.

Jar. Chloupek, VI. DancS und B. A. DaneSovd, lieilrag zur Frage des Einflusses 
ilt r Vaknz auf die Aklimlnl: Uislichkeit des Ceriirtdats in vxisserigen Isisungen einiger 
Jikktrolyle. (Chem. Listy V£du Prfimysl 20. 531—33. 1932. Prag, Tschech. Techn. 
Hcohach., II. anorgftn.-eficm. Inst. — C. 1933. I. 1906.) R. K. Mu ller .

J. Baborovsk^, ErkUlru-ny einiger Ncbcne.rscheinungm bei der Jlestimmung der 
f/ydraUiłion von lonen. Entspricht einem Teil der C'. 1933. I. 1591 referierten Arbeit.
(Chem. Lmt.y V6du Priirnysl 20. 474—76. 1932.) R. K. Mu ller .

E. Hess, Eine neue Kompcnsationsmclhodc zur genauen Messung hSherer Spannungen. 
Ko wird cino Komjx;n»ationsmcthodo zur elektrostat. Messung hOherer Spannungen 
bcHchriobori. dio sich durch besonders groBeMcflgenauigkeifc auszeichnet. (Z. Physik 83. 
698 -700. 0/7. 1933. iiallo, IJniv., Inst. f. Exp.-Phy«ik.) K ollath .

B. doi Nlinzio, J)<ts KryulalUjitter des Nickels und die plolzlichen Anderungen seiner 
Magnclisierung. (Vgl. C. 1931.1. 1250.) Es wird yersucht, den Zusammcnhang zwischcn 
don DiskontinuiUŁtcn boi der Mugnotisierung des Ni u. den bei therm. u. mechan. 
Doformationon cintrotendcn Strukturanderungcn aufzuklSren. Die Rontgenunters. 
von Nl-Drilhtcn, die teils n., teils viereckige Hysteresisschleifen aufweisen, zeigen 
allo dioselbo monomotr. flilchenzontrierto Struktur mit a =  3,56 A, nur eine Probe 
gibt 3 nouo Linien. Im magnet. Verh. kommen demnach Unterschiede der inneren 
Anordnung zum Ausdruck, die dio Rontgcnanalyae nicht erkennen laBfc. (Atti K. Ist. 
VonoŁo Soi., fx!ttero Arti 92. 541—49. 2 Tafcln. 26/2. 1933.) R. K. Mu ller .

Angelo Drigo, Ein Fali ancnnaler cyclisclier Magnclisierung bei Nickel. Die 
Analyso unomaler MagnetLsierungseyclen von Ni-Drahten bei Torsions- u. Zug- 
boanspruehung zeigt, daB der anomale Teil des Cyclus auf eine zur Achso des Drahtes 
u. zum Feld stiirkor parallelo Orienticrung eines Teiles der Elementarmomentc zuruck- 
zufUhrcn ist. Bei wachscndem Feld werden dieso Lagen yerlassen. (Atti R. Ist. Veneto 
Soi., Lottere Arti 92. 677-87. 26/2.1933. Padua, Univ., Inst. f. Exp.-Physik.) R. K. Mu.

A. Schulze, Wiirmcleitfahigkeit der Melalle. Allgemeine Ausfiihrungen iiber dio 
Wiirmrleitfahigkeit der Metallo, ihro Temp.-Abhangigkeit u. die entsprechenden Daten 
tlber dio wichtigsten Einzelmetalle. (lluss.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko- 
germanski Westnik Nauki i Techniki] 1932. Nr. 11. 35—48.) SCHONFELD.
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Louis S. Kassel, Thermodynamische Funlcłicmen von Kohlenu-assersioffgasen aus 
epeklroskopischen Daten. Vf. stcllt zunachst die Naherungsformeln fur den W&rmc- 
inhalt W (engl. H), die Entropie S u. die freie Energie F  zusammen, die sich bei Er- 
setzung der Zustandssumme durch ein Integral fiir starre Rotator- u. Kreiselmolekiile 
ergeben u. die sich von den von M u lho lland  u .  a. abgeleitcten Eormeln nur wenig 
unterscheiden. Die Schwingungen werden durch dio PLANCK-ElNSTEIN-Funktion, 
die Kernspins u. Symmetrie durch die von L u d lo f f  angegebencn Eaktoren beriick- 
sichtigt. Damit berechnet Vf. die Werte von — (F° — E°0)/T u. log K  (Konstanto 
des Bildungsgleichgewichts) zwischen 250 u. 3000° bzw. 5000° absol., sowie S fur 298° ab- 
sol. fur CHt, Ć2H2 u .  C2//4. Zur Interpolation der tabellicrten Werte von — (F° — E0°)/T 
werden Formeln aufgestcllt. Fur die Torsionsfreąuenz der beiden CH2-Gruppen im 
C2H( niinmt Vf. 950 cm-1 an. Zur Priifung berechnet er den Schwingungsanteil von 
CL einmal mit, dann ohne diese Schwingung fiir 300 u. 350° absol. Die esperimentellen 
Werte von H a a s  u . S tEGEMAN (C. 1932. II . 2607) liegen dazwischen u. ermóglichen 
keine Entscheidung. (J. Amer. chem. Soc. 55.1351—63. April 1933. Pittsburg, Pensylv., 
U. S. Burcau of Min es.) Z e is e .

Louis S. Kassel, Die freie Energie von Ozon. Vf. berechnet aus den von GERHARD 
(vgl. C. 1933. I. 2217) durchgefiihrten Messungen des infraroten Spektrums an Ozon 
die freie Energie von 03. Seine Entropie bei 25° ist 57 kcal/Mol./Grad, wahrend der 
aus EK.-Messungen erhaltene Wert 86,5 kcal ist. Ferncr werden die Gleichgewichts- 
konstanten der Rkk. 03 =  3/2 02 u. 03 =  02 + O u. die Partialdrucke von O, 02 
u. 03 bei einer Atrn. Summendruck zwischen den Tempp. 250 u. 5000° absol. angegeben. 
Bei 3400° absol. hat 03 in dem Gleichgewichtsgemisch seinen maximalen Partialdruck 
von 1,0- 10_a at bei 1 at Summendruck. Die Darst. von l°/0ig. 03 mit Hilfe von Gluh- 
faden, die in fl. 02 auf 2300° erhitzt wurden, muB auf eine Bldg. des 03 aus atomarem O 
in den k. Teilen der Vers.-Anordnung zuriickzufuhren sein. (J. chem. Physics 1. 414 
bis 417. Juni 1933. Pittsburgh, Pcnnsylvania, Bureau of Mines.) J u z a .

[russ.] A. F. Kapustinski, Thcrmotlynamik der chem. Rkk. u. ihre Anwendung in der Metal- 
lurgie u. anorgan. Technologie. Moskau-Leningrad: Zwctraetisdat i933. (224 S.)
Ilb l. 4.65.

A3. Kolloidchemie. Capillarchemle.

S. Bresler, Ober die Wdrmeleilfahigkeit der Kolloidsysteme. Nach D e b y e  kann 
man die Warmeleitung im festen Kórper ais Fortpflanzung von elast. Wellen deuten, 
wobei die GroBe des Koeff. der Warmeleitfahigkeit durch die Zerstreuung dieser 
Wellen an den Inhomogenitaten des Krystallgitters (Warmefluktuationen) bestimmt 
wird. Vf. ubertragt diese Theorie auf fl. Kolloidsysteme; jcdoch betrachtet er an Stelle 
jener Zerstreuung diejenige durch Brechung u. Reflcxion an den Phasengrenzflachen 
bei Micellen von der GróBenordnung 10~6 cm bzw. durch Diffraktion bei Micellen 
von der GrOBenordnung 10~7 cm, jeweils in Analogie zu bekannten opt. Unterss. Er 
findet die richtigo GróBenordnung fur die Warmeleitfahigkeit, die auch fur Glaser 
u. Fil. in Frage kommt. (Kolloid-Z. 64. 178—81. Aug. 1933. Leningrad, Inst. f. chem. 
Physik.) Z e is e .

R. B. GLnsberg und P. A. Rehbinder, Skibilisicrung von Suspensionen durch 
Adsorptionsschichten oberfldcheiiaktirer Stoffe. X. Mitt. Slabilisierung von Quecksilber- 
oxydsuspensionen in Toluol durch oberflachenaktive Stoffe. (IX. vgl. C. 1933. II . 1320.) 
Die Wrkg. von Stabilisatoren (Alkohole, Fettsaurcn, Phenole, Aminę) auf Suspensionen 
von gclbem Hg-Oxyd in Toluol wurde nach der sedimetr. Methode, sowie durch Auf- 
nahmc von Dispersitatsverteilungskurven gemessen.- Die Verss. zeigen, daB die stabi- 
lisierende Wrkg. adsorptiver Natur ist, u. ganz geringe Mengen oberflaehenakt. Stoffe 
stark wirksam sind. — Innerhalb einer homologen Reihe gilt fiir die stabilisierende 
Kraft der einzelnen Glieder die TRAUBEschc Regel, nur daB der Koeff. im allgemeinen 
klciner u. fur dio verschiedenen homologen Reihen verschieden ist. — Die sedimetr. 
Analyse zeigt, daB boi Zusatz yon Stabilisatoren die Suspensionen hóher- u. poly- 
disperser werden. (Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.; Chimitseheski Shurnal 
Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 193—200. 1932. Moskau, Labor. f. Molekular- 
physik d. Liebknechtinst.) Gurian.

N. M. Lubman, Stabilisierung von dispersen Systemen durch Adsorptionsschichten. 
X I. Mitt. Oberfldchenfesligkeit von Adsorptionsfilmen und Bestandigkeit ton Schaum. 
(X. vgl. Yorst. Ref.) Unters. des Membraneffektes von Saponinlsgg. verschiedener 
Konz. an der Grenzfliłche Lsg./Luft u. von 2 nicht mischbaren Fil. an der Grenzflache
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W./Lsg. (a-Naphthylamin, m-Kresol u. Olsaure in Toluol). Messung der Schaum- 
bildungsfahigkeit von Naphthylamin, Isoałnylalkohol u. m-Rresol. Fiir Isoamyl- 
alkohol wird die optimale Schaumstabilitat bei 31,6-10~3 Mol./l (17 Sek.), fiir m-Kresol 
bei 0,11 Mol./l (88 Sek.) erreicht. Dureh Neutralisierung der Lsg. wird die Schauni- 
stabilitat verringert. Flotationsverss. mit Graphit, Talkum, BaSOj usw. zeigen, daB 
das Flotationsoptimum dem Schaumbildungsoptimum symbat geht. Verss. der 
Schaumzerstorung (Schaume von wss. Lsgg. von m-Kresol, p-Toluidin u. Terpineol) 
dureh Zusatz oberflaehenakt. Stoffe (Isoamylalkohol, Athylacetat u. a. m.) zeigen dio 
Anwendbarkeit dieser Erkenntnisse fiir die Zerstorung dreipliasiger Schaume in der 
Flotationstechnik. (Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Cliimitscheski Shurnal. 
Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 204—20. 1932.) G u r ia n .

F. Sauerwald und B. Schmidt, Die Oberflachenspannung gesehmolzetier Meialle 
und Legierungen. IV. Die zeitliche Veranderung der Oberflachenspannung und die Mellwde 
der Tropfenausmessung bei hóherer Temperatur. (III. vgl. C. 1930. I. 497.) Zur Unters. 
der Frage nach der Natur u. nach dem wahren Wert der Oberflachenspannung des 
Hg u. der zeitlichen Abhangigkeit der Oberflachenspannung von anderen Metallen 
wurden mittela einer neuen Versuchsanordnung bei hóheren Tempp. nach der Methode 
der Tropfenausmessung die Oberflachenspannungen des Hg an der Luft, im Vakuum 
(1— 1 • 10~5 mm Hg), unter dem EinfluB von Bestrahlungon, im Klebevakuum u. 
bei Ersehutterungen, sowie die Oberflachenspannung des Sn u. Tl untersucht. Es 
zeigtc sich, daB die Oberflachenspannung des Hg im hochsten Vakuum zwischen dem 
Anfangswert u. dem Endwert der Oberflachenspannung in Luft liegt. Beim Sn konnte 
eine Veranderung der Oberflachenspannung mit der Zeit im Vakuum von 5-10-6 mm 
Hg dicht tiber den F. nicht festgestellt werden. Tl wies eine Zunahme der Oberflachen
spannung mit der Zeit im Vakuum von 10~5 bis 10~4 mm Hg auf. Aus den Ergebnissen 
kann gesehlosscn werden, daB dort, wo beim Hg Veranderungen der Oberflachenspannung 
mit der Zeit vorliegen, dio sich einstellcnden Oberflachenspannungen sich ais Kesul- 
tierende zwischen den Einflussen der Anordnung der Metallatomc der Oberflachc u. 
der ein- u. angelagerten Gasatome ergeben. In Ubereinstimmung damit stehen die 
Verss. tiber den EinfluB yon Ersehutterungen u. Bestrahlungen (Glimmentladungen) 
auf die Oberflachenspannung. (Z. anorg. allg. Chem. 213. 310—18. 21/7. 1933. Breslau, 
Techn. Hochsch.) KLEVER.

D. L. Talmud, „Molekulares Lóten“ und seine Verwendungen. (Vorl. Mitt.) Unter 
„mol. Loten" versteht Vf. die Erhohung der Klebfestigkeit zwischen zwei festen Flachen 
dureh eine zwischengelagerte Adsorptionsschicht. Vf. beschreibt einige Yorlaufige 
Verss., die diese Wrkg. illustrieren. So wurdo z. B. die Kompressionsfestigkeit von 
Gemischen aus Quarzsand u. Paraffin dureh die Adsorption von Amylalkohol auf 
ersterem von 12 auf 28 kg/qcm erhoht. Femer erortert der Vf. einige Anwendungen 
dieser Erscheinung zur Verbesserung der Struktureigg. des Bodons. (Kolloid-Z. 64. 
227—-29. Aug. 1933. Leningrad, Inst. f. chem. Physik.) Z e ise .

A. Vaśl5ek, Elekirokinelisches Potential auf keramischem Diaphragma. Bereitś 
in der C. 1933. I. 2377 referierten Arbeit enthalten. (Chem. Listy Vedu Prumysl 26- 
503—07. 1932. Brunn, Tschech. T. H., Chem.-techn. Abt., Physik. Lab.) R. K. Mu.

J. Vellśek und A. Va§i5ek, Beitrag zur Untersuchung der Eleklroosmose auf 
keramischen Diaphragmen in icasserigen verdilnnten Kaliumchloridlosungen. (Vgl. vorst. 
Ref.) Entspricht einem Teil der C. 1933. I. 2377 referierten Arbeit. (Chem. Listy 
V6du Prumysl 26. 507—12. 1932. Brunn, Tschech. T. H.) R. K . MULLER.

E. F. Burton, E. O. Braaten und J. O. Wilhelm, Diffusion von Helium dureh
Quarz: Temperaturabhd7igigke.it. Vff. untersuchen die Diffusion von He dureh Quarz 
bei Drucken von 5— 77,4 cm Hg u. Tempp. Yon 80—1200° absol. Zwischen Diffusions- 
geschwindigkeit u. Druck wird fur Zimmertemp. eine beinahe lineare Abhangigkeit 
gefunden. Das Ansteigen der Diffusionsgeschwindigkcit mit der Temp. bei konstantem 
Druck ist in dem mittleren Temp.-Gebiet von etwa 250° abs. am raschesten. Die Durch- 
lassigkeit Yon krystallinen Quarzplatten fiir He ist unabhangig von der krystallograph. 
Orientierung der Platte. Sio ist nur lialb so groB wie ftir Materiał aus gesehmolzenem 
Bergkrystall. (Canad. J. Res. 8. 463—67. Mai 1933. Toronto, Canada, Physical Lab., 
UniY.) J u z a .

Hans Bauer, Zur Theorie der Liesegangschen Niederschldge. In Erganzung der Yon 
M o rs e  u .  P ie r c e  (Z. physik. Chem. 45 [1903]. 589) auf Grund der O sT W A L D sc h e n  

Ubersattigungstheorie gegebonen Erklarung der bekannten period. Nd.-Bldg. bei der 
Diffusion von Salzen in Gelatine, die ein geeignetes anderes Salz enthalt, leitet Vf.
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Beziekungen fiir die raumlicken u. zeitlicken Abstande der Nd.-Bldg. ab, indem er 
von der Annahme ausgeht, daB nack Erreichung des metastabilen Prod. H  die voll- 
standige Nd.-Bldg. erfolgt, d. h. daB das Loslichkeitsprod. L gegeniiber I I  verschwindend 
klein u. die Konz. des in die Gallerte eindringenden Ions an der betreffenden Stelle 
standig gleich nuli ist. Dies fiihrt zur Vorstellung einer Konz.-Mulde an dieser Stelle 
u. zu dem Ergebnis, daB die raumlichen u. zeitlichen Abstande der einzelnen Ndd. 
wacksende geometr. Reihen bilden. Diese u. die anderen Ergebnisse des Vfs. sind im 
Einklang mit dem Vers.-Material von Morse u. P ie r c e . Ferner eroffnet sich so die 
Móglichkeit, die im Mikroskop beobachtbare Feinstruktur der Ndd. durch „Nebenkonz.- 
Mulden" zu erklaren. (Kolloid-Z. 64. 181—84. Aug. 1933. Wien, Phys. Inst. d. 
T. H.) Ze is e .

R. Eisenschitz, tlber die Viscoaimelrie von Kolloiden, insbesondere der Losungen 
von Celluloseestcm. Nach einem Oberblick iiber die Viscosimetrie der gewóhnlichen 
Fil. u. die laminare sowie stationare StrOmung von Fil. mit nichtlinearem Reibungs- 
gesetz werden die mechan. Eigg. von Cellitlsgg. an Hand der Arbeiten aus der lotzten 
Źeit soweit zusammenfassend erortert, ais es vom Standpunkt einer Kontinuums- 
theorie moglich ist. Auf die Frage, welche Schlusse man aus Viscositatsmessungen 
auf die TeilchengróBe oder andere Bestimmungsstucke des kolloiden Feinbaus ziehen 
kann, geht Vf. nicht naher cin. Er glaubt aber voraussagen zu konnen, daB die Beant- 
wortung dieser Frage bei den Cellitlsgg. groBe Schwierigkeiten machen wird, da diese 
wegen der gefundenen Konz.-Abhangigkeit des Elastizitiitsmoduls nicht ais verd. 
Lsgg. angesehen werden durfen. (Kolloid-Z. 64. 184—94. Aug. 1933. Berlin-Dahlem,

O. Winkler, Adsorption von Oasen bei hohen Yerdiinnungen durch Spezialkohlen und 
Kieselsduregel. Es wird dio Adsorptionsfiihigkeit von Spezialkohlen u. Kicselsauregel 
gegeniiber N2 u. H, bei Drucken zwischen 10~2 u. 10~5 mm Hg, sowie bei der Temp. 
des fl. 02 (in einigen Verss. aucli bei der des fl. N2) gemessen u. dabei der Zusammen- 
hang zwischen adsorbierter Gasmenge u. Enddruck, ferner der zeitliche Verlauf der 
Adsorption u. der EinfluB der Vorbehandlung bzw. von Verunreinigungen (Hg, H ,0  
oder Fett) untersucht. Die Drucko werden mit einem P ir a n i-Hale- oder Ionisations- 
manometer bestimmt u. dio Adsorbentien durch Erhitzung im Hochfreąuenzofen 
entgast (aktiviert), wobei sie viel hoher ais die GefaBwand (Supremaxglas) erhitzt 
werden konnen. Die Gase werden aus Bomben entnommen u. durch fl. Luft-Fallen 
geschickt. An Stelle von Hiiknen verwendet Vf. Zerschlageventile. Dio Adsorptions- 
isothermcn der Gase sind an Kohle nahezu linear. Bei N2 verlauft aber die Adsorption 
mit zunehmenden Drucken anders ais mit abnehmenden Drucken. Durch Ausheiz- 
tempp. uber 350° wird das Adsorptionsvermógen der Kohlen u. des Gels nicht ver- 
bessert. Die Einstelldauer des Enddrucks hangt, wie vorauszusehen, vom Anfangs- 
druck ab u. betragt bis zu einigen Stunden. Zwischen beiden Drucken bestekt stets 
ein umkehrbar eindeutiger Zusammenkang. (Z. techn. Physik 14. 319—32. 14/7. 1933. 
Koln, Inst. f. techn. Phys. d. Univ.) Ze is e .

Heimbert Łeunig, Adsorptions- und Reduklionsuorgiiiuje an aktiver Kohle. Durch 
Verss. wird gezeigt, daB die Red. der Salze von Hg, Fe u. Cr durch akt. Kokle direkt 
von ikrer priiniir stattfindenden Adsorption abhangt. Es laufen zwei voneinander 
unabliangige Vorgiinge nebeneinander ker: 1. Eine Zunakme der Mengo des red. Metalls 
in der Lsg. (u. wakrsckeinlick an der Kokle) mit der Gesamtkonz. 2. Eine Abnahme 
der Konz. des red. Metalls in der Lsg. mit zunehmender Adsorption. Zunackst iiber- 
wiegt der erste, dann der zweite Vorgang. Wenn sie sich dio Waage halten, erscheint 
ein Wendepunkt in der Adsorptionskurvc. Das Maximum der Red. liegt bei einem 
fiir jedes Metali spezif. u. fiir alle seine Salze konstanten Adsorptionswert, der bei 
den Hg- u. Fe-Salzen vom Anion, bei den Chromaten vom Kation yóllig unabhangig 
zu sein scheint. — Entgaste Kohle wirkt auf Fe- u. Hg-Salze starker adsorbierend ais 
gewóhnliche Kohle, wahrend bei NaOH kein erheblicher Unterschied u._ bei HC1 eino 
mcrklich schwaehere Adsorption festgestellt wird. (Kolloid-Z. 64. 143—53. Aug. 1933, 
Berlin, Chem. Abt. des Rob.-Koch-Inst.) Ze is e .

S. Urasowski und N. Ssenjuta, Neue Methode zur Bestimmung der dynamischen 
Aktivitiit eines AdsorptiommUieU. Um die Wirksamkeit eines festen Adsorptions- 
mittels (z. B. akt. Holzkohlo bei der Adsorption von Bzl.-Dampfen) zu bestimmen, 
ordnen Vff. mekrere gleicke Sckickten in Einzelrokren kintereinander an u. bestimmen 
in gleichen Zeitabstanden dio Gew.-Zunahme der einzelnen Sehickten. Es ergibt sich 
fiir jede Sekickt dieselbe Sattigungskonz. Die Abkangigkeit der Sckutzwrkg. yon

Kaiser Wilkelm-Inst.) Ze is e .
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der Sehichtlange laCt sich durch eine lineare Funktion wiedergeben, dereń Neigungs- 
winkel ais MaB der dynam. Aktiyitat dienen kann. (Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński 
chcmitschm Shurnal] 7. Wiss. Teil. 228—34 [ukrain.], 234—40 [russ.]. 1932.) R. K. Mu.

Harry Boyer Weiser, Inorganic colloid ohemistry. Vol. I .  Tho colloidal elements. London:
Chapman & H all 1933. 8°. 28 8. net.

B. Anorganische Chemie.
Fusao Ishikawa und Toyosaku Murooka, Unter suchungen iiber Ammonium- 

sulfit. I. Lóslichkeit wid Umwandlungspunkt ton Ammoniumsulfit. Ausfiihrliehe Mitt. 
iiber die C. 1929. I. 1671 referierte Arbeit. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 22. 201 
bis 219. Mai 1933.) J u z a .

Fusao Ishikawa und Toyosaku Murooka, Untersuchungen iiber Ammonium
sulfit. II. Gleichge.wicht in dem System Ammoniumsulfit-Ammoniumsulfat-Wasser. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Ausfiihrliehe Mitteilung iiber die C. 1929. I. 2028 referierte Arbeit. 
(Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 22. 220—34. Mai 1933.) JUZA.

Fusao Ishikawa und Hiroshi Hagisawa, TJntersuchungen iiber Ammoniumsulfit.
I I I .  Oleichgewicht in dem System SO.,-NH3-II,X). (II. vgl. vorst. Ref.) Ausfiihrliehe 
Mitteilung iiber dio C. 1931. II . 2584 referierte Arbeit. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1]
22. 235—43. Mai 1933.) J u z a .

Fusao Ishikawa und Toyosaku Murooka, TJntersuchungen iiber Ammonium
sulfit. IV. Lósungsmirme von Ammoniumsulfit und -bisulfit. (III. vgl. vorst. Ref.) 
Ausfiihrliehe Mitteilung iiber dio C. 1931. II . 2584 referierte Arbeit. (Sci. Rep. Tóhoku 
Imp. Univ. [1] 22. 244—48, Mai 1933.) J u z a .

Gerh. Jung und Werner Ziegler, Ein einfaches Verfahren zur Darstellung von 
reinem, trockenem Bromwasserstoff. Der HBr wird durch Oberleiten von II2 u. Br2 
iiber erhitzte akt. Kohle dargestellt. Ais Rk.-GefiiB dient ein mit akt. Kohle gefiilltes 
Rohr von 1,50 m Lange, 8 cm lichter Weitc u. der Form eines zusammengeąuetschten
S, das in einem elektr. Ofen erliitzt wird. Vor Beginn der Rk. wird zur Entstaubung 
ein kraftiger Luftstrom durch den App. gesaugt, die Luft durch H2 verdrangt u. der 
Ofen auf 150° angeheizt. Die Strómungsgesehwindigkeit des H, wird an einer vor- 
gesehalteten Wascliflasche mit W. auf 1 Blase pro Sekundo eingestellt. Dann passiert 
der H, die mit Br2 beschiekte Flasche, dereń Temp. hóchstens 25° betragen darf, da 
sonst Br2 in dio Vorlage iiberdestilliert. Noch bei einer Ofentemp. von 80° bilden sich 
in 15 Minuten 2 g HBr. Das Prod. ist vollig rein, die Handhabung einfach u. die Bldgs.- 
Geschwindigkeit regelbar durch Variierung der Ofentemp., der Temp. des Br2 u. der 
Strómungsgesehwindigkeit des H2. (Angew. Chem. 46. 279. 20/5. 1933. Greifswald, 
Chem. Inst. d. Univ.) WOECKEL.

P. A. Epik, Die Lóslichkeit ton Sb2S3 und SnS2 in Ammoraak und Ammonium- 
carbonat. (Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 7. Wiss. Teil. 
105— 11. 1932. Kiew , Chem.-techn. Inst. — C. 1932. II. 1423.) K l e v e k .

Peng Chung-Ming, Einmirkung der Borsaure auf Erdalkalichloride und -nitrale. 
Bei der Einw. der Borsaure auf Erdalkalichloride oder -nitrate nach dem Verf. von 
H a c k s p il l , ROLLET u. A n d r e s  (C. 1931. I. 2030) entstehen Erdalkalitetraborate 
Tom Typ 4 B.,03-M0. W.-Dampf zers. diese Salze langsam. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 197. 153—55. 10/7. 1933.) E c k s t e in .

Lothar Wóhler und K. Hoier, Amorphes Aluminiumcarbid. Es wurde fest- 
gestellt, daC das amorphe Alumiiuumcarbid sich sehr viel schneller therm. zers. u. auch 
sehr viel schneller mit W. u. Sauren reagiert ais die kry8tallin. Modifikation. Bei der 
Reinigung des aus den Komponenten im Kohlerohraiderstandsofen erhaltenen Prod. 
bleibt daher nur dio bestandigere krystallin. Modifikation iibrig. Entsprechend dem 
ursprungliehen Geh. an amorphem Carbid ist die Rk.-Fiihigkeit rerschieden. Eine 
Trennung der beiden Modifikationen durch Schlammen gelang nicht, wohl aber lieBen 
sich durch Auslesen von undurchsichtigen gróberen Stueken einheitliche Teilchen 
isolieren, die u. Mk. ais gelber amorpher Stoff erkemibar waren. Der charakterist. 
Untersehied des schón chromgelben amorphen Carbids, die Unbestandigkeit unterhalb 
1200°, fiihrt zu einer vólligen Zers. in die Komponenten, wahrend das krystallisierte 
Carbid bei dieser Temp. unverandert bleibt. Das amorphe A14C3 reduziert stark u. 
reagiert unter Feuererscheinungen mit KMnO.,, K2Cr20-, PbO, Pb30.,, KN03 u. KC103. 
Beim Erhitzen mit 02 yerbrennt das amorphe Carbid zu A1203 u. C02, K2 bildet bei
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Rotglut das Nitrid, Chlor das Chlorid des Al, beides unter Abscheidung von freiem C. 
Br u. J  reagieren erst bei hóheren Tempp. W., Sauren u. Laugen geben reines CH4. — 
Die leichtere Zersetzlichkeit u. gróBere Rk.-Geschwindigkeit ist nur der grofieren 
Oberflache, nicht dem gróBeren Energieinhalt der amorphen Form zuzuschreiben, da 
die Bildungswarmen beider Modifikationen fast vollig ident. gcfunden wurden. Die 
Verbrennungswiirme der amorphen Form (bestimmt im Gemisch mit Naphthalin) 
betrug 825,1 kcal, die Bildungswarme ergibt sich daraus zu 219,7 kcal. Die ermittelten 
entsprechenden Zahlen fiir die krystallin. Form sind: Vcrbrennungswiirme 826,2 kcal 
u. die Bildungswarme 218,6 kcal. (Z. anorg. allg. Chem. 213. 249—54. 21/7. 1933. 
Darmstadt, Techn. Hochsch., Chem. Inst.) K leyer.

Henri Lafuma, tlber die Umwandlung von hcxagonalen hydratischen Calcium- 
aluminaten. Dio hcxagonalen Aluminato Alfi^-2 C'aO-7 JI.fi, A lfi3-3 CaO-12 I I f i  u. 
A lfi3-4CaO-12 H fi wandeln sich nach Th o r y a l d s o n  bei 80° in Ggw. von Kalk- 
wasser in das kub. Tricalciumaluminat A1203 • 3 CaO • 6 H20 um. Dieso Umwandlung 
Yollzieht sich auch, wenn die hexagonalen Aluminato in ihren Mutterlaugen erhitzt 
werden, wobei sich das Tetracalciumaluminat in seiner sehr stark an Kalk gesiitt. 
Mutterlauge sehr rasch umwandelt, wahrend sich die Umwandlung des Dicalcium- 
aluminats, dessen Mutterlauge weniger reich an Kalk ist, nur sehr langsam vo!lzieht. 
Die Umwandlung laBt sich auch erreichen, wenn die Monocalciumaluminatlsg. u. das 
Kalkwasser gotrennt erhitzt u. h. gemischt werden. Bei hohen Kalkkonzz. wird sofort 
das kub. Tricalciumaluminat erhalten. Bei geringerer Konz. bildct sich ein Gemengo 
von kub. u. hexagonalem Aluminat, welches sich erst allmahlich in die kub. Modifikation 
umwandelt. Bei 50° werden dio gleichen Ersclieinungen beobachtet, jedoch ist die 
Umwandlungsgeschwindigkeit viel geringor. Bei Raumtemp. braucht das Tetra
calciumaluminat etwa ein Jahr zur Umwandlung, wahrend das Dicaleiumaluminat 
zu diesem Zeitpunkt nur den Beginn einer solchen anzeigt. Es zeigt sich somit, daB 
ais einziges stabiles Aluminat nur das kub. Tricalciumaluminat in Frage kommt, 
wahrend die verschiedenen hoxagonalen Calciumaluminate metastabile Formen dar- 
stellen. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sei. 196. 1671—72. 29/5. 1933.) K l e v e r .

Oskar Baudisch und Lars A. Welo, Bildung von ot-Fefi3 aus y-Fefi3-Hfi durch 
Zerreiben. Fe203-H20 wurde nach der Pyridinmethodo von B a u d is c h  u .  A l b r e c h t  

(C. 1932. I. 2564) dargestellt u. krystallograph. gemessen. Die (2 sin 0)/2-Werte der 
4 fiihrenden Linien ergeben eine Yollkommene Ubereinstimmung mit der Lepido- 
krokitstruktur naeh BÓHM u. G o l d s z t a u b . — Wird das orangegelboy-Fe203-H20 in 
einer Porzellankugeln enthaltenden Pyrexglasflasche 3 Wochen in einer Kugelmuhle 
bei Zimmertemp. zerkleinert, so nimmt daB urspriinglich gelbe Prod. eine rote Farbę 
an. Das rote Prod. ist wio das orangegelbo y-Fe203 ■ H20 nur paramagnet. Wahrend 
jedoch das orangegelbe y-Fe203-H20 beim Entwassern auf 180—200° rotes, ferro- 
magnet. y-Fe203 gibt, bleibt das rote Zerreibungsprod. bei der Entwasserung auf 180 
bis 200° oder hoher unmagnet. — Die róntgenograph. Unters. des roten Prod. fuhrt 
zum Raumgitter des a-Fe203. Linien von a-Fe203-H,0 konnten auch nicht andeutungs- 
weise gefunden werden. Es ist somit sehr wahrscheinlich, daB dio Umwandlung des 
y-Fe203-H20 direkt zum oc-Fe203 fuhrt, ohne daB a-Fe203 H20 intermediar gebildet 
wird. Da wahrend des ZerrcibungsYorganges kein ferromagnot. Prod. nachgewiesen 
werden konnte, ist auch eine intermediare Bldg. von y-Fe2Os sehr unwahrscheinlich. 
(Naturwiss. 21. 593. 11/8. 1933. New Haven, Yale Univ.) Sk a l ik s .

Abani K. Bhattacharya und N. R. Dhar, Zusammensetzung ton Berlinerblau 
und Turnbullsblau. Einflufl der Adsorplion auf die Zusammensetzung. Beim Misohen 
von FeCl3 mit K4Fe(CN)6 bzw. von FeS04 mit K3Fe(CN)8 ist die Bldg. von Berliner 
Blau bzw. Turnbullsblau zu erwarten. Infolge der moglichen Oxydations- u. Reduktions- 
Yorgange zwischen den Rk.-Teilnehmern ist es wahrscheinlich, daB unter den giinstigsten 
Bedingungen die Zuss. von Berliner- u. Turnbullsblau sich beide der mittleren Formel 
FeI2(CN)30 oder Fe2(CN)5 nahern, worin Fo: CN =  1: 2,5 ist. Um festzustellen, ob 
sich die beidon Verbb. derselben Zus. Fe2(CN)5 nahern, \vurden von den beiden Blau- 
arten dureh Vermischen der Reagenzien in verschiedenen Mengen u. Konzz. Yerschiedene 
Proben hergestollt. Es zeigte sich, daB die Adsorption die Zus. von Berliner Blau mehr 
beeinfluBt ais die von Turnbullsblau, dagegen ist bei diesem der EinfluB der Oxydation 
u. Red. wesentlicher. Die Zuss. der Ndd. von Berliner- u. Turnbullsblau werden weiter 
durch Alterung stark beeinfluBt. Die Ndd. zeigen dabei die Neigung, sich in ihrer Zus. 
der Formel Fo2(CN)5 zu nahern. Turnbullsblau zeigt dies Verh. deutlicher ais Berliner 
Blau. Losliches Berliner Blau u. lósliches Turnbullsblau stellen nichts anderes ais koli.
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Ndd. dar, die durch Adsorption von K,Fe(CN)0 u. K3Fe(CN)6 gebildet werden. Dieso 
Anschauungen stehen mit den ausgefuhrten Adsorptionsverss. in Obereinstimmung. 
(Z. anorg. allg. Chem. 213. 240—48. 21/7. 1933. Allahabad [Indien], Bareilly College, 
Bareilly u. Allahabad Univ., Chem. Labb.) K l e v e r .

J. G. F. Druce, Einige Eigenschaften und Anwendungen von Rhenium (Dvi- 
mangan). Uberblick. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 9. 244. Juli 1933.) R. K. Mu.

N. Demassieux, Ober die synthetische Darsłellung von Laurionit und die Dar- 
slellung von Bleioxybromid. Beim Erhitzen einer gesatt. wss. PbCl2-Lsg. in einem 
gesehlossenen Rohr auf 100—200° (Optimum 130°) werden durch Hydrolyse der Lsg. 

Krystalle der Zus. PbOHCl (D . 6,25) erlialten, dereń LAUE-Diagramm mit dem des 
Łaurionits ident. ist. Entspreehend konnte aus einer gesatt. wss. Lsg. von PbBr2 das 
Oxybromid PbOHBr erhalten werden. Die Róntgenunters. des Oxybromids zeigte 
eine dem Laurionit analogo Struktur. — Weitcr wird gezeigt, daB das Rohrmaterial 
einen wesentlichen EinfluB auf die Hydrolyse ausilbt. Wahrend in Pyrexglas dio Rk. 
nur sehr langsam verlauft, ist sio in griinem Glas schon in 3 Tagen fast beendet. (C. R. 
hebd. Sćances Acad. Sci. 196. 1683—84. 29/5. 1933.) K l e v e r .

Binayendra Nath Sen, Bildung von Amalgamen: ihre physikochemischen Be- 
dingungen. Eine tabellar. Zusammenstellung zeigt, daB nur solehe Metallc Amalgame 
zu bilden vermogen, bei denen der kurzeste Abstand zweier Atome groBer ais 2,5 A 
ist. Es wird hieraus gesehlosson, daB die amalgambildenden Metalle Rb, Cs, U, Tl, 
Ba, Sr u. Mn kurzeste Atomabstande oberhalb 2,5 A haben u. daB in Hg die Atome 
sich auf etwa 2,5 A nahern. (Chem. News 145. 93. 1932. Kalkutta.) Sk a l ik s .

Jules Gueron, Spontane fortschreitende Veranderung der wiisserigen Lósungen von 
Zinnchlorid. Vf. untersucht dio Yerteilung des Zinns u. Chlors zwischen der Lsg. u. 
der dispersen Phase wss. SnCl4-Lsgg. bei Konzz. des SnCl,-5 HoO von 2—40 g/l u. 
20° sowohl durch Ultrafiltration u. Zentrifugation ais auch durch Messung des pn. 
Dio Kurve, dio das niehtausgofloekte Sn (in °/0) ais Funktion der Zeit darstellt, zeigt 
eine Induktionsperiode; nur wahrend dieser andert sich pn (im Gegensatz zur lang- 
samen Hydrolyse des FeCl3). (C. R. licbd. Seances Acad. Sci. 197. 247—49. 17/7. 
1933.) ZEISE.

F. Rosenblatt und A. Schleede, Der riiumliche Bau der Platintetramminsalze. 
Nachdem Vff. einen kurzeń Uberblick der letzten Arbeiten iiber die piane Lagerung 
der Liganden um ein zentrales Pt-Atom gegeben haben, erórtern sie, ob die 
opt. Aktmtat der Pt-Amminsalzo uberhaupt den Beweis liefern kann, daB die
4 Liganden bei diesen Salzen nicht plan um das zentrale Pt oder Pd angeordnet sind, 
u. ob man gezwungen ist, ais neues Modeli das Bisphenoid anzunehmen, um sowohl 
dio cis-trans-Isomerie, wie dio opt. Isomerie durch ein einziges Modeli zu erklaren. Es 
wird gezeigt, daB selbst bei 4 plan an das Pt gebundenen N-Atomen, die z. B. von
2 Molekiilen Athylendiamin stammen, infolgo der tetraedrischen Lagerung der N- 
Liganden noeh 4 Baumóglichkeiten bestehen (s. Original). Ist dio CH2—CH2-Gruppo 
unsymm. substituiert, also z. B. —CH2—C(CH3)2—, sogibt es zu jeder der obigen Bau- 
typen wiedor cis- u. trans-Isomerie u. von den 8 somit ster. móglichen Formen sind
4 asy mm. Modelle zeigen, daB nur 2 der 4 Bauformen ster. wahrscheinlich sind. Aus 
der opt. Aktmtiit solcher Verbb. kann kein Beweis gegen die piano Lagerung der 
N-Atome um das zentrale Pt-Atom hergeleitet werden. Obige Betracktungen gelten 
auch fiir Spirankomplexe. — Im experimentellen Teil beschreiben Vff. die Darst. u. 
Eigg. folgender Pt-(2)-a,a'-dipyridylverbb.: (I) Pt(C10H8N2)Cl2, Addition von weiteren 
Mol. Dipyridyl, NH3 oder Pyridin gelingt nicht, (II) Pt[(C10HsN2)’(C2N2H8)]Cl2, er
halten aus (I) durch Einlagerung von Athylendiamin, (III) Pt[(C10H8N2)-(C2N2H8)]- 
(C10H14O1BrS)2, das aus (II) durch Zusatz von Ammoniumbromeamphersulfonat aus- 
gefallt u. nicht in opt. Isomere spaltbar ist, (IV) Pt[(C10H8N2) (C2N2H8)]J2-H20, er
halten aus (III) durch Zugabe von konz. ICJ-Lsg. u. (V) Pt(C10H8N2) • (CN)2, entstanden 
aus (III) durch Yerdrangung des Athylendiamins mit KCN. (Liebigs Ann. Chem. 505. 
51—58. 4/8. 1933.) R o e h r ic h .

Robert Juza und Werner Meyer, Beitrage zur sysiematischen Verwandischajts- 
lehre. 59. Ober die Sulfide des Rutheniums. (58. vgl. C. 1932. II. 1902.) Das RuS2 
wurde durch therm. Abbau im Vakuum bei 500° eines aus wss. Alkaliruthenatlsg. mit 
Na2S gefallten hOheren Ru-Sulfids erhalten. Wahrend eine Vereinigung von Ru u. S 
im evakuierten Quarzkolbchen bei etwa 500° nicht stattfindet, kann durch Erhitzen 
von Ru-Metall (1200°) in S-Dampf ein Prod. der Zus. RuS,lS, erhalten werden, welches 
ein sehr gutes RuS2-R0ntgenbild ohne Ru-Interferenzen ergab. Die pyknometr. mit
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Petroleum ais Sperrfl. bestimmtc D. betragt 6,14—6,15. Aus der tensimetr. u. rijnt- 
genograph. Unters. konnte weiter gefolgert werden, daB neben RuS2 im Gloickgewicht 
kein niederes Sulfid des Ru existiert. Die beiden Komponenten des heterogenen 
Systems sind hochstens in sehr geringein Umfang ineinander 1. u. dio beiden Gebicte 
der ungesatt. Miselikrystalle nur klein. Die Messung der magnet. Susceptibilitat ergab 
nur einen schwachen Paramagnetismus. Die Bildungswarme von RuS2 aus Ru u. S2- 
Dampf betragt bei 1170° 77 kcal, sie ist gróBer ais die entsprechende des Pyrits. Auch 
ein Vergleich der Zers.-Tempp. zeigte, daB RuS2 viel stabiler ais FeS2 ist. — Durch 
Entwassern des aus Ruthenatlsgg. gefallten Sulfids lieB sich kein analysenreines hoheres 
Ru-Sulfid erhalten. Unter diescn Bedingungen entsteht wahrscheinlich ein Gemengo 
eines hóheren Sulfids mit RuS2 u. Schwefel. Die gemachten Beobachtungen sprechen 
dafur, daB das hohere Sulfid des Ru wahrscheinlich instabil ist. (Z. anorg. allg. Chem. 
213. 273—82. 21/7. 1933. Hannover, Techn. Hoclisch., Inst. f. anorgan. Chem.) K l e v .

C. Mineralogisclie und geologisclie Chemie.
Karl Schoklitsch, Petrograpliische Untersuchungen am basaltischen Andesit von 

Kollnitz in Kdmtcn. (Zbl. Minerał., Geol., Paliiont., Abt. A. 1933. 273—84.) ENSZLIN.

Brian Simpson, Die dunklen AjMtite aus dem Eskdale (Cumberland) Granit. Dio 
Apatite enthalten sehr zahlreiche Einschlusse anderer Mineralien teils in geordneter, 
tcils in unregelmaBiger Lago. Ais Einschlusse treten auf Zirkon, Rutil, Apatit, Chlorit 
Biotit u. andero Mineralien. Wahrscheinlich sind die Einschlusse friiher entstanden 
u. bei der Krystallisation des Apatits eingeschlossen worden. (Geol. Mag. 70. 375—78. 
Aug. 1933.) E n s z l in .

Hans Himmel und Robert Schroeder, Uber Clmjsóberyll von Minas Geraes. 
Krystallograph. Beschreibung von 4 Chrysoberyllkrystallen, darunter einem merk- 
wurdigen Zwilling u. einem Vierling. (Zbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1933. 
257—59.) ’ E n s z l in .

L. Royer, Uber die Orientierung gewisser Krystalle auf dem Hydrargillit. Eigen- 
tiindichkeit bei der Orientierung der Krystalle, welche sich auf Calcitzwillingen nieder- 
schlagen. (Vgl. C. 1933. I. 3158.) Die Basisflacho (001) des Hydrargillits entspricht 
der des Tridymits u. Muskovits. Dies konnte an KrystaUisationsverss. fremder Krystalle 
auf diesen Flachen erwiesen werden. Alle Krystalle, welche auf Muskovit orientiert 
aufwachsen, tun dies in gleicher Weise auf Hydrargillit. Ruft man bei einem Calcit 
mechan. eine Zwillingsbldg. hervor, so sind die Eigg. der Gegenpartie symmetr. in 
bezug auf die Ebene (110) zu dem unvcrsehrten Teil. Dies konnte durch Verss. mit 
orientiert aufgewachsenen Krystallen nachgewiesen werden. Durch den mechan. 
Eingriff sind also auch die Feldkrafte auf der Oberflache des Krystalls geandert worden. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 709—10. 6/3. 1933.) E n s z l in .

M. Vendl, Vorldufiger Bericht uber die Genesis der Leukophyllile im nordóstlichen 
Teile der Ostalpen. Die Leukophyllito sind in einer jiingeren Faltungsphase der Ost- 
alpen an den Stellen starkster Beanspruchung aus schon vorhandenen Paragesteinen 
entstanden. In diesen haben sich infolge Durchtrankung mit MgO-reichen Lsgg. 
Leuchtenbergite gebildet. (Foldtani Kozlónv 63. 57—62. 1933.) E n s z l in .

N. J. Volk, Bildung von Muskovit in Boden, und Verfeinerung der Trennungs- 
methoden nach dem spezifischen Gewicht. Durch die Dungung der Bóden mit KC1 tritt 
im Laufe der Jahre (Beobachtungszeit 50 Jahre) eine Bldg. vonMuskovit auf, welchen 
Vf. durch Trennung der Fraktionen mit schweren Fil. u. Zentrifuge mit Hilfe der 
Róntgenstrahlenanalyse nachweisen konnte. (Amer. J. Sci. [Silliman] [5] 26. 114—29. 
Aug. 1933.) E n s z l in .

Edwin Sherbon Hills, Ein ungewohnliches Vorko7nmen von Myrmekit und seine 
Bedeutung. Myrmekit. Strukturen entstehen bei der Umwandlung von Gcsteinen in 
festem Zustand, besonders in den n. Eruptivgesteinen, aber auch in den metamorphen 
Gesteinen. Mineralog, entsteht nach der Hypothese von VaYRYNEN bei der krystallo- 
blast. Entw. von Biotit aus Kalifeldspat unter Bldg. von Plagioklas u. Quarz die myr
mekit. Struktur. Man muB unterscheiden die wahre myrmekit. Verwaehsung von 
der Verwaclisung von Quarz mit idiomorphem, gut verzwillingtem Plagioklas, wie 
dies in manchen Graniten zu beobachten ist. Im letzteren Falle bildet der Quarz regel- 
maBige geometr. Formen. (Geol. Mag. 70. 294—301. Juli 1933.) Enszlin.

Frank L. Hess, Pegmatile. Ais geolog. Definition des Begriffs Pegmatit wird vor- 
gesclilagen: Pegmatit ist ein Sammelname fiir Gesteine mit groben u. ungleich krystalli-
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sierten Mineralien, welche ais Adem, Giingo oder metamorphe Massen aus wss. Lsgg. 
eines erstarrenden Magmas oder der Bk. dieser Lsgg. mit bereits yorhandcnen Mineralien 
entstanden sind. (Econ. Geol. 28. 447—62. Aug. 1933.) ENSZLIN.

K. Chudoba, Zur cKemischen Zusammenselzung pegmatitisch und magmatisch ge- 
bildełer Alkalifddspdte. T h u g u t t  u . spiiter ZANIEWSKA-CHLIPALSKA stellten in 
ihren Unterss. an Hand von Analysen aus D o l t e r s  Handbueh fest, dafi die in den 
Pegmatiten gebildcten Feldspate niemals das Verhiiltnis A1203: Si02 wie 1: 6 auf- 
weisen, wahrend die magmat. gebildeten Feldspate diese Zahlen liaufiger zeigen, u. 
ziehen aus dieser Erkenntnis allerlei Schliisse. Vf. hat nun aus demselben Handbueh 
zuverlassige Analysen zusammengestellt u. kommt dabei zu dem SchluB, daB die peg- 
matit. u. magmat. Alkalifoldspate sich chem. nicht untcrsclieiden. (Zbl. Minerał., 
Geol., Palaont., Abt. A. 1933. 260—73.) E n s z l in .

Roger C. Wells, John G. Fairchild und Clarence S. Ross, Thorianit von Easton, 
Pa. Der Thorianit wurde in einem Serpentin praecambr.' Alters gefunden. Er ist 
sehwarz u. opak. D. 6,68, Zus. U02 4,44, U03 33,15, Th02 38,47, PbO 5,21, seltene 
Erden 2,49, R203 1,57, CaO 0,97, MgO 0,53, MnO 0,31, H20+ 4,39, Unl. 7,86. Das 
Unl. besteht aus Serpentingangart. U03 ist wahrscheinlioh durch Yerwitterung aus 
U02 entstanden. Das Molverhaltnis ist unter Beriicksichtigung des U03-Gch. ais 
U02 zwischen Th02 u. U02 wio 0,146 zu 0,132. Die Altersbest. ergab ein Alter von 
790 Millionen Jahre, was seine praecambr. Bldg. sicherstellt. (Amer. J. Sci. [Silliman] [5] 
26. 45— 54. Juli 1933.) E n s z l in .

[russ.] U. Grubenmann und P. Niggli, Dio Gesteinsmetamorphose. AUcemeiner Teil. 3. erg.
Aufl. Leningrad-Moskau: Gcoraswetisdat 1933. ( I I I ,  373 S.) 6 R b l. 50 Kop.

D. Organische Chemie.
Otto Schmidt, Der Mcchanismus heterogener katalytisclier organischer Reaktionen.

I. Katalytische Hydrierung. (Vgl. C. 1933. II. 849.) Im AnschluB an fruhore Ver- 
óffentlichungen (C. 1926. I. 1099. 1928. II. 1070) fafit Vf. dio Tatsachen zusammen, 
die i hm den Boweis zu liefern scheinen, daB die katalyt. Hydrierung mehrfacher Kohlen- 
stoffbindungen eine Ionenkatalyse in sich schlieBt. — Zu Katalysatorwrkgg. fein ver- 
teilte Metalle konnen manchmal durch Erhitzen der Amalgame bei maBigen Tempp. 
im Hochvakuum wahrend langer Zeitraume erhalten werden. So wurde fein verteiltes, 
fiir katalyt. Hydrierungen geeignetes Cr u. M n gewonnen. — Athylen wird durch 
Wasscrstoff selir leicht reduziert, ein akt. Ni-Katalysator hydriert es bei — 100° mit 
groCer Schnelligkeit. Eine Tabelle gibt dio Aktiyitat fein vertcilter Metalle fiir dio 
katalyt. Red. von C2H4. — Im Gegensatz zu einer fruheren Mitt. (C. 1926. I. 1099) 
ist Vf. durch noue Verss. zur Ansicht gekommen, daB reines, fein vertoiltes Zn unter 
milden Bedingungen C2H4 nicht zu hydrieren vermag. — Das von SCHLENK 

u. WEICHSELFELDER (C. 1924. I. 149) bei der Rk. zwischen Ni-Chlorid, C6H6MgBr 
u. H2 in A. beobachtete Nickelhydrid, NiH2, konnto Vf. nicht wiedererhalten.

Der Mcchanismus der katalyt. Hydrierung mehrfacher Kohlenstoffbindungen ist 
folgender: Die akt. Elemente teilen sich in 2 Klassen. Zur 1. Klasse gehoren 1- u. 2- 
wertigo Elemente (einschlieClich Alkalien u. alkal. Erden), welche stabile feste salz- 
artigo Hydride bilden. Diese Elemente sind an den Maxima der langen Perioden der 
Atomvolumkurve u. haben ein groCes Atomvolum. Ihro katalyt. Aktiyitat ist gering. 
Es ist sohr wahrscheinlioh, daB die Hydride Zwischenprodd. der Rk. sind, die dann 
durch Dissoziation in das Innere des Katalysators.negatiy geladene Ionen u. H-Atome 
gebon. — Zur 2. Klasso gehoren die 2-wertigen Elemente oder diejenigen mit einer 
Minimunwalenz von 2 (Fe) oder einem Maximum von 2 (Cu), dio keine festen Hydride, 
aber Lsgg. mit H bilden, ein kleines Atomvolum haben u. bei denen die letzte innere 
Elektronenschale noch nicht ausgefullt ist, obgleich sich schon Elektronen in der 
aufioren Schale befinden. Sie sind an den Minima der langen Perioden der Atom- 
Yolumkurve u. um so aktiver, je kleiner ihr Atom- oder Ionenradius ist. Ihr Ionisations- 
potential, Me+ — y Me++, betragt ca. 18 V u. stimmt auffallend mit der Dissoziations- 
arbeit H2 — >- H++ + H -j- e iiberein. Zu dieser Klasse gehoren die Elemente der 
Fe- u. Pt-Gruppe, wie auch Cu, Cr, Mn u. Re. Bei Beladung dieser Metalle mit H 
finden sich im Innem positive H-Ionen, wie durch die Verss. von Coehn u. Mitarbeitem 
(C. 1930. II. 1044. 1931. II . 2128) an Pd- bzw. Pd-Ag-Drahten, die Phiinomeno des 
Thermioneneffekts u. der Sorption yon H durch Metalle naehgewiesen ist. In  Er-
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giinzung der Verss. von Co e h n  (1. c.) konnto Vf. zeigen, daB molarer H, der vom Draht 
bei Zimmertemp. unter Druck gel. war, dieselben Erscheinungen zeigt, wie elektrolyt. H.

Da dio Haupteigg. der beiden KJassen, insbesondere auch ihro Arbeitsfunktion 
(A.-F.), d. h. dio zur Ablosung einea Elektrons von der Metalloberflacho notige Arbeit, 
yerschieden sind, muB auch der Mechanismus ihrer Wrkg. yerschieden sein. 
Die Ionen der Katalysatoren — Elektronen in der 1., Metallionen in der 2. — sind 
dio wahren Katalysatoren. In der 1. Klasse ist die A.-F. klein u. das Feld der Metall
ionen schwach; Elektronen werden an der Metalloberfliiche leicht gebildet. Dann 
wird molekularer H2 dureh die freien Elektronen dissoziiert, weil dio Affinitat des 
atomaren H fur Elektronen die Dissoziation begiinstigt. Wahrscheinlieh ist dureh 
dio Zers. von Hydriden gobildetor atomaror H ein Zwischonprod. der Hydrierung. — 
In der 2. Klasso ist dio A.-F. groB u. das Feld der Metallionen stark. In den starken 
Feldern wird H2 unter Bldg. positiy geladener Ionen ionisiert. Da dio Energie dieser 
Ionen gróBer ist ais dio von atomarem H, sind wahrsoheinlich in dieser Klasse dieso 
Ionen Zwischenprodd. der Rk. Der HydrierungsprozeB vollzieht sich an den lockeren 
Stellen des Metallkrystalls oder der Metallhydride, in denen dio Ionen loso gebunden 
sind. Die von der AuBenseite zuganglichen Poren sind solche lockeren Stellen. — Ist 
die Doppelbindung in 1,2-Stcllung, so wird die ungesatt. Verb. leicht hydriert. Liegt 
sie jedoch in der Mitto einer langen Kette, wio im Oleylalkohol u. der Elaidinsdure, 
so ist bei Ni ais Katalysator dio Rk.-Geschwindigkeit um ca. 2 Zehnerpotenzen geringer.
— Der von der Hydrierung melirfacher Kohlenstoffbindungen abweichende Mechanismus 
der katalyt. Red. der C—O-Bindung wird dureh die Affinitat des Katalysators fiir O 
bestimmt. (Chem. Reviews 12. 363—417. Juni 1933. Darmstadt, Techn. Hochsch.; 
Ludwigshafen a. Rh., Lab. d. I. G. Farben.) B e h r l e .

Alexander Muller und L. V. Vargha, Untersuchungcn an parliell acylierten 
Zuckerallcoholen. I I I .  Mitt. U ber die Toluolśulfonierungsprodukte des 1,6-Dibenzoyl- 
mannits. Vff. zeigen, daB der C. 1932. II. 1155 beschriebene Tri-p-toluolsulfonyl-1,6- 
dibenzoyl-d-mannit keine einheitliche Substanz ist, sondern sich dureh fraktionierto 
Krystallisation in 2 Substanzen zerlegen lilBt: I  Te.tra-p-toluolsulfonyl-l,6-dihenzoyl-d- 
mannit u. II Di-p-toluolsulfonylanhydro-d-mannit. II kann auBer dureh Fraktionierung 
auch dureh Behandeln des Gemisches mit NaJ gewonnen werden, wobei die Tetratoluol- 
sulfonylverb. vollstandig zerstort wird. Wird II mit 2 Moll. NaOH in A. 10 Min. gekocht, 
so entsteht eine krystallino Substanz, dereń Zus. einem Mono-p-toluolsulfonyldianhydro- 
d-mannit entspricht (III). — I laBt sich mit Eg.-Anhydrid umestern zu einem 1,6-Di- 
benzoyldiacetyl-di-p-toluolsulfonyl-d-mannit (IV).

V e r s u e h c .  I l,6-Dibeiizoyl-2,3,4,5-tetratoluolsulfonyl-d-mannit, F. 159°, [oc]d18 =  
+42,02° (Chlf.; c =  3,117); 1. in Chlf., Bzl., wl. in Essigester, A., A., unl. in Bzn. — 
I I  l,G-Dibenzoyl-x,x-di-p-toluolsvlfonyl-x,x-anhydro-d-mannit aus Essigester-A. diinne 
Nadeln; F. 142°, [a]n18 =  +56,1° (Chlf.; c =  3,104). In Losungsmm. etwas leichtcr 1. 
ais I. — III x-Monotoluolsulfonyldianhydro-d-mannit, F. 98—99°, [a]D20 =  —57,17° 
(Chlf.; c =  1,507); 11. in organ. Losungsmm., unl. in PAe. u. W. — IV 1,6-Dibenzoył- 
x,x-diacelyl-x,x-di-p-toluolsulfonyl-d-mannit, dureh Kochen von I  mit Eg.-Anhydrid + 
Na-Acetat 5 Stdn. am RiickfluB. Aus A. Plattchen, F. 108— 109°, [a]n2° =  +74,3° 
(Chlf.; c =  1,5175). (Ber. dtsch. chem. Ges. 66.1165—68. 2/8.1933. Tihany.) DziENGEL.

Q. Mingoia, uber neue Salze von qualmuiren Ammoniumbasen. Vf. stellt organ. 
Salzo des Tctramethyl- u. Tetraathylammoniums dar, die sich evtl. zur therapeut. 
Verwendung eignen. Das Jodid der Base wird dureh Einw. von feuchtem Silberoxyd 
in das Hydrosyd ubergefiihrt u. mit der organ. Sauro neutralisiert. — Kakodylat des 
Tetramethylammoniums, CeH180,NAs, hygroskop. krystalline M., F. 80—82° (im zu- 
geschmolzenen Rolir). — Kakodylat des Tetraathylammoniums, C10H2fO2NAs, Kp..10 
ca. 50°; erstarrt beim Erkalten zu einer krystallinen M. — Methylarsinat des Tetra
methylammoniums, C0H2,O3N2As, dureh Behandeln des aus Na-Methylarsinat mit 
AgN03 in konz. wss. Lsg. erhaltenen Nd. mit Tetramethylammoniumjodid. Halbfeste 
M. — Methylarsinat des Tetraathylammoniums, C1,Hn03N2As, analog dem yorigen 
mit Tetraathylammoniumjodid; halbfeste M. — Campherat des Tetramethylammoniums, 
Ci8H3sO,N2) aus Tetramethylammoniumhydroxyd u. Camphersaure in wss. Lsg., festo 
M., yerbrennt beim Erhitzen, ohne zu schmelzen. — Campherat des Tetraathylammoniums, 
C20H51O4N2, aus Tetraathylammoniumhydroxyd u. Camphersaure in wss. Lsg.; gelb- 
liche M., schm. im zugeschmolzenen Róhrchen bei 58—60°, yerbrennt beim Erhitzen 
an der Luft. — Glycerophospliat des Tetramethylammoniums, CuH3106N2P, aus Ag- 
Glycerophosphat mit Tetramethylammoniuinjodid. Feste 31., F. 70—72°. — Glycero-
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phosphat des Tatraalhylammoniums, CI8Hl706N2P, analog der vorigen Verb. aus Tetra- 
athylammoniumjodid u. Ag-Glycerophosphat. Halbfeste krystallino M. (Ann. Chim. 
applicata 23. 104—14. Marz 1933. Pavią, Univ.) F i e d l e r .

W. Herold, Halbacetal- und Hydratbildung der Carbonyl- und Carboxylderimte. 
Vf. liat friiher (C. 1932. II. 2807) gezeigt, daB dio Aldehydo im Ultraviolett iihnlich 
wie die Ketono absorbieren u. daB die vordem fiir alkoh. Aldebydlsgg. gefundenen 
Abweichungen auf eine Rk. des Aldehyds mit dem Lósungsm. (Halbaeetalbldg.) zuriick- 
zufuhren sind, wobei die CO-Gruppe (dio dio Absorption bedingt) verschwindet. Jetzt 
bestimmt Vf. umgekobrt don Grad der Halbaeetalbldg. aus der Extinktionsanderung. 
Er findet, daB mit zunehmender Abschirmung der reagierenden Gruppen beider 
Partner der Aldehydgeh. im Gleichgewicht steigt, also dio Rk.-Geschwindigkeit sinkt. 
Die Abschirmung der OH-Gruppen der Alkohole andert sich bci der Umsetzung der 
Ketone starker ais bei der der Aldeliyde. Bei cinscitig substituierten Acetonen hangt 
dio auf eine „Normalsubstanz" bezogene Rk.-Zahl linear von der Freąuenz des Ab- 
Rorptionsmaximums ab. Die Absorption der CO-Gruppe liegt bei um so gróBeren 
Wellcnlangen, jo positiver die Substituenten am CO sind; im gleichen Sinne wachst 
die Neigung zur Halbacetal- bzw. Hydratbldg., wio Vf. fiir die Formylderiw. zeigt. 
So ergibt sieli ein Bild von den Vorgiingen bei der Esterbldg., -Verseifung u. Um- 
ęstorung. Ferner stellt Vf. das ganze im B e ils te in  cnthalteno Materiał iiber Farbę 
u. Hydratbldg. aliphat. Carbonylverbb. zusammen u. diskutiert es. Dio starkę Neigung 
des Chlorals zur Halbaeetalbldg. iiuBcrt sich auch in verd. Lsgg. von Chloral u. Alkohol 
in indifferenten Losungsmm. Vf. untersueht dereń Rk.-Kinetik. (Z. Elektrochem. 
nngew. physik. Chem. 39. 566—71. Juli 1933. Kiel, Phys.-chem. Labor. d. Univ.) Zeise.

Shintaro Araki, Studien iiber Ketonc. Vf. untersueht die Bldg. von Ketonen aus 
Ca-Salzen verschiedener Fettsaurcn, um die relativo Starkę der Affiiiitiit zwischen dem 
KW-stoffradikal R  u. der C02H-Gruppe zu ermitteln. Dio aus der Ketonausbeute er- 
mittelte Affinitat kann durch Best. der bei der Rk. entstehenden Gase CO u. CO, 
kontrolliert werden, weil der Zerfall der Ketone in KW-stoffe u. CO cbenfalls ein MaB 
fiir dio gesuchte Affinitat bildet; bei der angowandten Rk.-Temp. (600°) wandelt sich 
CO teilweise in C u. CO. um, wahrend andererseits nicht mit der Bldg. von C02 durch 
Zers. von entstandenem Carbonat zu rechnen ist. — Die Zers. wurde mit Ca-Acetat, 
-Propionat, -Butyrat, -Isovalerianat u. -Palmitat ausgefiihrt. Die aus Ketonausbeuten u. 
Bldg. von CO + C02 ormittelten Affinitaten gehen nicht mit der C-Zahl der Radikale 
parallel. Bei der Pyrolyse von Ca-Salzgemischen entstehen dio Ketone mit gleichen 
lladikalen in ungefahr don gleichen Ausbeuten wie bfci der Dest. der einheitlichen Salze; 
die gemischten Ketone, dereń Radikale ungefahr gleiclie Affinitaten aufweison, erlialt 
man in gróBeren Mcngen ais die mit Radikalen verschiedener Affinitat. — Die Zers.- 
Verss. wurden jedesmal mit 10 g Salz ausgefiihrt. Ca-Acetat gibt bei 130° W. ab, 
bei 180° dest. Aceton iiber, die Zers. wird bei 400° heftig u. ist bei 580° vollstandig; 
man erhiilt 0,58 Mol. Aceton. Ca-Propionat liefort 0,52 Mol. Diathylketon, Kp. 102 
bis 103°, D.25, 0,8031, no25 =  1,3905. Oxim, C5H nON. Ca-Butyrat gibt 0,26 Mol. 
Dipropylketori, Kp. 143— 144°, D .254 0,8201, nD25 =  1,41 20. Oxim, C7H 15ON, ólig. 
Ca-Isovalerianat gibt 0,12 Mol. Isoraleron (Hauptrk. bei 500°), Kp. 164— 166°, 
D .254 0,8279, no25 =  1,4 1 73. Oxim, C9H,9ON, ólig. Ca-Palmitat gibt 0,24 Mol. Pal
ni iton, F. 81—82°; Oxim, C31H6;)ON, F. 57—58°. — Ca-Acetat + Ca-Butyrat liefert 
Aceton, Methylpropylkeion (Kp. 101—102°, D .254 0,8007, nn25 =  1,3888; Oxim, 
CsHnON, ólig) u. Butyron (Mol.-Verhiiltnis 0,062:0,068:0,019). Ca-Acetat + Ca- 
Isovalerianat gibt Aceton, Methylisobutylketon u. Isovaleron im Verhaltnis 0,06: 0,04:
0,11 Mol. Methylisobutylketon, Kp. 116— 117°, D .254 0,8134, no25 =  1,3971; Oxim, 
C6Hł3ON, ólig. Ca-Acetat + Ca-Palmitat gibt Aceton, Methylpentadccylketon u. 
Palmiton (0,098:0,043:0,081). Methylpentadecylketon, F. 45— 47“, Kp .110 225—;227°; 
Oxim, Ci;H35ON, F. 29—30°. Ca-Propionat + Ca-Butyrat gibt Diathylketon, Athyl- 
propylketon u. Dipropylketon (0,03:0,048:0,012). Athylpropylketon, Kp. 123— 124°, 
D .254 0,9096, nn25 =  1,3975. Oxim, C6H 13ON, ólig. Ca-Propionat + Ca-Isovalerianat 
liefert Diathylketon, Athylisobutylketon u. Isovaleron (0,062: 0,042:0,021). Athyl- 
isobutylkelon, Kp. 135— 137°, D .254 0,8123, no25 =  1,4130. Semicarbazon, C8H 17ON3, 
F. 141— 142°. Ca-Propionat + Ca-Palmitat gibt Diathylketon, Athylpentadecyl- 
keton u. Palmiton (0,091:0,059:0,080). Athylpenladecylkelon, F. 49—50°, Kp.n 197 
bis 199°; Oxim, C18H3-ON, F. 42°. Ca-Butyrat + Ca-Palmitat gibt Butyron, Propyl- 
pentadecylketon u. Palmiton (0,04:0,022: 0,077). Propylpentadecylketon, F. 47 bis 
4S°, Kp.u 211—213°. Oxim, C19H39ON, F. 24°. — Analyse der bei den einzelnen Rkk.
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erhaltcncn Gase s. Original. (Mcm. Coli. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. A. 16. 137—59. 
Marz 1933.) OSTERTAG.

Kurt Packendorff, N. D. Zelinsky und L. Leder-Packendorff, Vber das Ver- 
hallen des Ketens bei der Friedel-Craftsschen Jleaktion. Vff. liabcn in ein Gemisch von 
80 g Bzl. u. 40 g A1C13 Kctengas (App. zur Darst. im Original abgebildet) oingelcitct. 
Dio Rk. setzte sofort unter Erwarmung u. HCl-Entw. ein. Wahrscheinlich lagert sich 
AlClj an Keten an unter Bldg. von C1'C0-CH2-A1C12, welches in Ggw. von mehr 
A1C13 mit dem Bzl. n. reagiert. Dafur spricht, daB dio Rk. nach kurzer Zeit stillsteht, 
falls man zu wenig AlClj ver\vondet, aber bei weiterem AlCl3-Zusatz wieder in Gang 
kommt. Der freiwerdendo HC1 lagert sich wohl an das Keten an unter Bldg. von 
CIT3-C0C1, welches ebenfalls an der Rk. teilnimmt. Es wurden noeh 2-mal jo 40 g 
AlClj zugegebon, schlieBlich erwarmt, auf Schneo gegosson, Prod. mit Dampf dest. 
Erhalten 13 g eines intensiv ricclionden Rohketons von Kp. 120—150° u. daraus ein 
Semicarbazon, welches nach Umlosen aus A. zwischen 165 u. 202° schmolz. Das aus 
diesem mittels Oxalsaure regeneriertc Keton wurde in A. mit Pt-Kohlo u. PdCl2 er- 
schopfond hydriert (vgl. C. 1933. II. 698) u. das aus dem Acetophenon gobildete Athylbenzol 
abdest. Der hohersd., eigentiimlich riechende Riickstand, der nicht weiter dest. wurde, 
enthielt noch ein Keton, denn er lieferte ein Semicarbazon, aus CH3OH Nadeln, F. 212°; 
N-Best. stimmend auf CnH^ONj, entsprechend einem Keton C10H 10O, u. das aus dem 
Semicarbazon regeneriertc Keton lieferto cin Oxim von F. 74°. Danach lag wahr
scheinlich (i-Ketolelrahydronaphthalin vor (Oxim, F. 77,5—78°). Fur wcitere Reinigung 
reichte das Materiał nicht aus. Das urspriinglich nebon dem Acetophenon gebildcte 
Prod. diirfto 1,3-Diketotetrahydronaphthalin sein, bei dessen Hydrierung nur das 1-stan- 
digo CO reduziert wird (vgl. 1. c.). — Dio Bldg. dieses Nebenprod. kann nicht mit etwa 
intermediar entstehendem Cyclobutandion erklart werden, denn dio Kondensation 
des letzteren mit Bzl. u. A1C13 ergab nur Acetophenon (Red. zu Athylbenzol), u. zwar 
mit besserer Ausbeuto (ca. 30°/o) ais bei der Rk. mit Keten (ca. 10°/o). Von obigem 
Nebenprod. wurde hochstens 0,2°J0 isoliert. — Aus Toluol, Keten u. A1C13 wurden 
p-Methylacetophenon (Red. zu p-Athylloluol, Kp.755 1 62°) u. ein Nebenprod. erhalten, 
welches nach der Hydrierung ais Semicarbazon von F. 219° isoliert wurde. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 66. 1069—73. 2/8. 1933. Moskau, Univ.) LlNDENBAUM.

R. P. Linstead, E. G. Noble und E. J. Boorman, TJntersuchungen iiber die 
Olefinsauren. VII. Die Darstellung ton AP-Sauren. (VI. vgl. C. 1932. I. 1654.) Dio 
neueren elektrochem. Erklarungen fiir tautomere Umlagerungen u. fiir Additionsrkk. 
der Olefine nehmen an, daB sich die Atliylenbindung bei Bedarf polarisieren kann. 
In dieser u. den nachfolgenden Arbeiten werden Beweise fiir diese Auffassung beigebracht. 
Zugleich wird gezeigt, daB Alkylgruppen die Richtung dieser Polarisation u. damit 
den Rk.-Verlauf beeinflussen konnen. Die Polarisierbarkeit der Doppelbindung ergibt 
sich aus einer elektr. Eig., namlich der Leitfahigkeit der ungesatt. Sauren (s. folgendes 
Ref.); ein Vergleich der Dissoziationskonstanten liefert ein MaB dafur, in welchem 
Urnfang die Dopi>elbindungen zu einer anionoiden, vom Carboxyl weggorichteten 
Polarisation fahig sind. Die Sauren, in denen diese Fahigkeit stark ausgepragt ist, 
werden sich vorzugsweise in der angegebenen Richtung polarisieren; es wird also móglich 
sein, den Verlauf der Addition von Verbb. vom Typ des HBr an dio einzelnen Sauren 
vorauszubestimmen. Die Sauren mit einer normalerweise yom Carboxyl weggorichteten 
Polarisation werden unter geeigneten Bedingungcn das negative Endo des Addenden 
dem Carboxyl zunachst addieren, u. umgekehrt. Die Additionsrkk. werden in den 
folgenden Referaten beschrieben; das vorliegende Referat enthśilt praparative An- 
gaben. AP-n-Hexensaure. erhalt man am besten durch Kondensation von Malon- 
siiuro mit Butyraldehyd in Ggw. von Triathanolamin. Ausbouto 40°/o» gelegentlich 
52°/0. Kp .,5 110°, F. 12°, nD20 =  1,4391, D .2°4 0,9630, Jodwert J  (bei 20° in 10 Min.) =  
55,8. Der hohersd. Anteil des Rk.-Prod. spaltet bei der Vakuumdcst. C02 ab u. liefert 
P-Propylglutarsaure (F. 51°, Halbanilid, F.-1270) u. dereń Anhydrid (Kp.23 198—199°). 
Dio Bldg. der Propylglutarsaure wird yielleicht durch eine Addition von Malonsauro 
an dio /Ia-ungesatt. Saure yermittelt; dies wurde das fast vollige Fehlen der zl«-Saure 
im Rk.-Prod. erklaren. Beim Vers. zur Darst. yon /J/?-Hexcnsiiurc durch Abspaltung 
von C02 aus Athylparaoonsauro erhalt man ein 20—25% A “-Saure enthaltendes Prod. 
Athylparaconsdure, F. 82°. — Die bisher noch nicht in krystallisierbarer Form erhalteno 
Afi-n-Pentmsaure C5HsO, wird am besten aus Propionaldehyd u. Itfalonsaure in Ggw. 
yon Triathanolamin erhalten; sic entsteht auch bei Anwendung von Dimethylanilin, 
Pyridin oder Piperidin in ziemlich reiner Form. Kp .10 90°, erstarrt zu Nadeln vom F. 1°,
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D .204 0,9850, nD20 — 1,4348, .( =  38,5. Ein ahnliches Prod. erhielt v. AuwiJRS (C. 1923.
I I I .  901) durch Red. yon Vinylftcry]siiure. — Dio hochsd. Nebenprodd. liefern bei der 
Dest. im Vakuum P-Athylglutarsdure, E. 74°. — AP -n-Bulcnsdure, Vinylessigsiiure wird 
bei der Kondensation von Acetaldehyd mit Malonsiiuro in Ggw. von Triiithanolamin 
(neben fi-Mcthylghitarsaure, F. 80°) oder ans Allylbromid nach Houben (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 36 [1903]. 2897) zwar rcin, aber nur in geringen Mengen erhalten. Am 
bcHtcn verseift man Allyleyanid mit konz. II,S04 unterbalb 40° (vgl. B ruylants ,
C. 1923. 1. 37). Kp.10 69°, Kp.,4 72°, Kp.21 78°, nD20 =  1,4220—1,4222. F. —35°.
D .204 1,0090—1,0098. Dibromid, F. 50.° Trotz lcichter Isomerisicrung ist Vinylessig-
saure in rcinem Zustand bei gewohnlicher Temp. ziemlich bestandig. (J. chem. Soc. 
London 1933. 557—61. Juni.) O s t e r t a g .

D. J. G. Ives, R. P. Linstead und H. L. Riley, Unlereuchungm iiber die Olefin- 
sduren. V III. Dissozialionskonstantcn. (VII. vgl. vorst. Ref.) Die Dissoziation einer 
Carbonsiiuro in wss. Lsg. wird durch konstitutionelle Faktoren beeinfluBt, die dio Ko- 
valenzelektroncn der O-H-Bindung unter den EinfluB des O-Atoms bringen. Ein solcher 
Faktor ist z. B. Ilalogensubstitution. Olefine haben sehr geringo polaro Momente; die 
Olefincarbonsaurcn liaben daher keinen Dipol in der aliphat. Kcttc, der dcm der haloge- 

/  nierten Sauren vergleichbar ist. Eino polarisierbaro Db. (=  Doppclbindung) kann jedock 
dio Dissoziation erleichtern, wenn ihr positives Ende nach dem C02H zeigt; je groBer 
die Polarisation ist, desto starker wird dio Dissoziation sein. Die Dissoziations
konstanten der gesatt. Fettsiiuron von Propionsauro bis Isocapronsauro betragen 
ca. 1,5 ± 0,2 X 1Ó-5; man kann sio ais unabhiingig von Liiiige u. Verzweigung der Kcttc 
ansehen. Nur Sauren mit starker Alkylsubstitution des a-C-Atonis (z. B. Trimetliyl- 
essigsaure, K  =  0,98 X 10~5) machen eino Ausnahmc. Dio ungesiitt. Siluren sind mit 
Ausnahnie der /7,/9-Dialkylacrylsaurcn obonso stark oder starker ais dio gesatt. Sauren 
mit gloichom C-Geriist. Der polaro Effckt der Db. verschwindot wie der eines Halogen- 
atoms fast vollstiindig, wenn CH2-Gruppen zwischcn Db. u. C02H cingeschoben werden.
— Dio Polarisiorbarkeit der Db. zeigt sich bei der Unters. des Einflusses von Alkyl
substitution in dcm vom C02H entfcrnten C-Atom der Db. Naeh neueren Unterss. iiber 
polaro Momente werden Kovalonzolcktronen durch H-Atomo starker festgehalten ais 
durch CH3-Gruppcn; dio Alkylsubstitution im vom C02H cntfernten C-Atom miiBte also 
dio Polarisation nacli dem vom COaH cntfernten Ende der Db. verlagern, u. damit dio 
erleichtornde Wrkg. der Db. auf die Dissoziation des C02H tcilweise aufheben. Tat- 
siichlich geht die Dissoziation boi zunehmender Substitution des voni C02H cntfernten 
C-Atoms der Db. zuruck; diescr EinfluB ist um so griiBer, jo naher dio Db. dem C02H 
stoht. Bei jeder Lago dor Db. ist dor EinfluB der Alkylsubstitution nicht von der GróBe, 
sondern nur von der Zalil der Alkylgruppcn abhangig. — Die Dissoziationskonstanten 
halogenierter Fettsauren nohmen mit der Annaherung des Halogens an COaH rasch zu, 
der ubergang vom fi- zum a-C-Atom crhóht K  um das 10-fache. Dio Db. zeigt eine alm- 
licho Wrkg. beim Ubergang von y,6- nach aber nicht nach a,/3-; Acrylsaurc ist nur 
wenig starker ais Vinylessigsaure. In manchen Fallen ist mit dem Ubergang der Db. aus 
fi,y- nach a,[S- sogar oino Vermindcrung der Dissoziation vorbunden. Dieso Erscheinung 
laBt sich auf das konjugiertc System C:C-C(OH): O zuruckfuhren. Der EinfluB der 
Konjugation auf dio Dissoziation hiingt vom Typus der Db. ab. Acrylsaure sollte nach 
Analogio zu den a-halogenierten Sauren eino Konstantę von ca. 50 X 10“ 5 aufweisen, 
hat aber nur 5,6 X 10-5. Crotonsauro u. iihnlicho Verbb. sind schwacher ais ihre 
/1^-Isonieren, die /5,/?-Dialkylacrylsauren sind sogar schwacher ais dio entsprechenden 
gesatt. Sauren. Der EinfluB dor Konjugation ist hier starker ais der der Db. — Das von 
Flurscheim  (J. chem. Soc. London 95 [1909]. 721) beschriebene Alternieren der Disso- 
ziationskonstante mit fortschreitender Verschiobung der Db. in der Kette ist durch dio 
niedrigen Dissoziationswerte der /la-Siluren vorgetauscht. Die Ansicht, daB bei Isomeri- 
sicrungen ungesatt. Sauren stets das schwachero der beiden Isomeren entsteht (D e r IC K , 

J. Ainer. chem. Soc. 32 [1910]. 1333) ist irrtumlick; y-Methyl-/d“-pentensaure (K =
1,99 X 10-5) lagert sich zu 78% in das zl^-Isomere mit K =  2,51 X 10-5 um. — Dio 
in den International Critical Tables 6 [1929]. 269 der /J.jS-Dimethylacrylsaure zu- 
geschriebeno Dissoziationskonstanto gehort der /3,/?-Dimethylglutarsauro zu.

V e r s u c h e .  Best. der Dissoziationskonstanten K  aus der Leitfahigkeit der 
freion Sauren u. der Na-Salze in W. bei 25°. Berechnung der Konstanten nach der 
Gleiehung von D e b y e , H u c k e l  u . O x s a g e r . Zweeks besseror Vergleichsmoglichkeit 
wurden dio Konstanten von Essigsaure (1,78 X 10“5) u. Bcnzocsaurc (6,46 X 10-5) auf 
gleiche Weise ermittelt. Crotonsaure, F. 72°; K — 2,03 X 10~5. Yinylessigsaurc,
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F,—35°; 4,48 x 10~5. Aa-n-Penlensaure, F. 9,5°; 2,02 x 10~5. Afi-n-Pentensaure,
F. 1,5°; 3,11 X 10~5. Ay-n-Pentensaure, F.— 22,5°; 2,10 X 10~5. fl,jl-Dimethylacryl- 
3durc, F. 69°; 0,76 x 10~5. Aa-n-Hexensaure, F. 33°; 1,98 X 10~5. AP-n-IIexensaurc, 
F. 12°; 3,05 X 10-5. Ar-n-Hcxengaure, F. 1°; 1,91 X 10~5. y-Mcthyl-Aa-pentensaure, 
F.— 32°; 1,99 X 10~5. y-Methyl-Afi-penlensćiurc, F.— 2°; 2,51 X 10-5. Irans-fi-Methyl- 
Aa-penlcnsaurc, F. 47°; 0,74 X 10-5. cis-(l-Mcthyl-Aa-pentcnsdurc, F. 12°; 0,71 X 10-5. 
d-Methyl-A Y-hexensaure, F. —33°; 1,59 x 10-5. (J. chem. Soc. London 1933. 561—68. 
Juni.) O s t e r t a g .

E. J. Boorman, R. P. Linstead und H. N. Rydon, Unlersuchungen uber dic 
Olefinsaurcn. IX . Die Addition von liromimsserstoff an ungcsattigte Sauren. (VIII. vgl. 
vorst. Ref.) Dio Ergcbnisse iiltercr Unterss. uber die Addition von Halogenwasserstoffen 
an ungesatt. Sauren (E r l e n m e y e r  s e n . [1880]; F it t ig  [1880 u. spiiter]; FlCHTER 

'Ti. L a n g g u t ii , Liebigs Ann. Chem. 313 [1900]. 371) werden im allgemcinen in dom Satz 
zusammengefaOt, da(3 Aa- u. /Itf-Siiurcn das Halogen an das vom Carboxyl entfernto 
C-Atom anlagern, wahrend sich zlV-Sauren umgekehrt vcrhaltcn. Dieso Behauptung 
gilt nur insofern, ais dic zł “-Sauren tatsiichlich nur /?-bromierte Sauren geben; das Verh. 
der anderen Typen ist von Fali zu Fali verschieden. W a l k e r  u. L u m s d e n  [1901] haben 
gezeigt, daB Undecylensaure mit HBr in Toluol CH2Br-[CH2]9-C02H, in A. da- 
gegen CH3-CHBr- [CH2]8-C02H liefert (vgl. Chuit, C. 1927. I. 993. 2531). Dio Verss. 
der Vff. ergaben, daB die Richtung der Addition von HBr an (1- u. y-ungesatt. Sauren
1. von den auBeren Bedingungen (vgl. auch W a lk e r  u .  L u m sd e n ), u . 2. von der 
Alkylsubstitution an der Db. abhangt, wahrend sio von der Lago der Db. zum C02H 
unabhilngig ist. In KW-stofflsg. (Toluol oder PAc.) yerhalten sich die A fi- u . A /-Sauren 
wio „H-Ester“ ; die Orientierung wird durch C02H maBgebend beeinfluBt; Br geht an 
das vom C02H entfernto C-Atom. Dio Addition verlauft also wie die der Ester im unverd. 

Zustand. Im Gegensatz dazu reagiert dio Db. der unvcrd. oder in A., Eg. oder W . gel. 
Sauren unabhiingig vom C02H. Der EinfluB der Alkylsubstitution macht sich nur bei 
der Addition der unverd. oder in A., W . oder Eg. gel. Sauren bemerkbar, u. laBt sich 
durch dio Regel von M a r k o w n ik o w  ausdriicken. Die Addition von HBr kann also 
sehr verschieden verlaufen. Z. B. liefem Vinyl- u. Allylessigsaure in Toluollsg. andero 
Prodd. ais in anderen Losungsmm.; auBerdem ist dio Richtung der Addition bei den 
unverd. freien Sauren umgekehrt wie bei den Estern; die Anderung des Rk.-Verlaufes 
erfolgt mit einer unerwarteten Vollstandigkeit. Zus. u. K onst. der Rk.-Prodd. wurden 
bei jodem Vers. durch Vergleich mit synthet. M ateriał kontrolliert. — Dio experimentellen 
Befunde lassen sich aus der elektrochem. Theorio von LArwORTH, Robinson u .  Ingo ld  
ableiten. Man kann die Addition von HBr an ungesatt. Sauren ais irreversibel anschen. 
Bei etwaiger spontaner HBr-Abspaltung erhalt man nicht die Ausgangssauren, sondern 
Lactone. Das Verhaltnis der gebildeten Hydrobromido stcllt kein Gleichgewicht dar, 
sondern ist das Ergebnis zweier konkurrierender Rkk. Die Tatsache, daB das Rk.-Prod. 
in den meisten Fallen einheitlich ist, zeigt nur, daB dio Geschwindigkeit der einen 
Additionsrk. betrachtlich gróBer ist ais die der anderen. C02H polarisiert sich in inerten 
Losungsmm. wie eino Estergruppe; diese Polarisation bedingt eine bevorzugte Addition 
von H an das zunachststehende, u. von Br an das entfernto C-Atom. Der EinfluB von 
C02H pflanzt sich, wio sich aus den Dissoziationskonstanten ergibt, nur durch 1 C-Atom 
in nennenswertem Umfang fort; der Hauptanteil der Wrkg. muB sich im Raum iiber- 
tragen. Diese Ubertragung wird durch das Losungsm. oder durch dio ebenfalls in- 
differenten CH2-Gruppen der Ketto nicht erheblich gestórt; man kann also annehmen, 
daB ein gróBer Teil der Wrkg. des C02H die Db. tatsachlich erreicht (,,Feldeffekt“). 
In polaren Losungsmm., wie W., wird die C02H-Wrkg. durch Bldg. von Ionen unter- 
bunden; dasselbo muB man in ath. Lsg. u. in den unvord. Sauren annehmen. Allerdings 
ist dio Ubereinstimmung im Verh. der wss. u. ath. Lsgg. u. der unverd. Sauren etwas 
uberraschend, da dio Medien in Eigg. wie DE. groBe Unterschiede aufweisen. Vielleicht 
ist der Unterschied zwischen den KW-stoffen u. den andoron Medien mit der Fahigkeit 
zur Bldg. von Oxoniumverbb. verkniipft. Dieso Annahme erklart aber nicht, warum sich 
die unverd. Ester, dio zweifellos Oxoniumsalze geben konnen, ebonso yerhalten wie die 
Sauren in Toluol. Man kann die Abweichungen auch nicht durch eine Assoziation der 
Sauren in den O-haltigen Medien erklaren; da Eg. in Bzl. assoziiert ist, konnen dio 
ungesatt. Sauren in Toluol ebenso gut assoziiert sein. — Wenn der Feldeffekt des C02H 
in W., Eg., A. oder bei Abwesenheit von Losungsmm. ausgeschaltet ist, wird die Richtung 
der Addition durch die induktiven Wrkgg. der die Db. umgebenden Alkylgruppen be
dingt. Diese Wrkgg. lassen sich z. B. aus einem Vergleich der Dissoziationskonstanten
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absehiitzen (vgl. vorst. Ref.). Ais extrcmc Falle ergeben sich dio in I u. II angegebenen
Polarisationen, -die zu III u. IV fiihren. In dem ausgeglichenen System V schwacht 
C02H, wenn x =  1 ist, die induktivc Wrkg. des CH2; dio Polarisation erfolgt iiber- 
wiegend naeh Va; durch Addition von HBr entsteht iiberwiegend eine y-Bromsaure, 
diese wird tatsaehlich in 92°/0ig. Ausbcute erhalten. Bei x =  2 u. mehr yerschiebt sich 
die Polarisation, so daC die Addition mit Br am naherstehenden C-Atom zunimmt. 
Solehe Systeme sind noch nicht oingehend untersucht worden; FicnTER u. Langgutii 
erhielten aus /Jł1 -Hexensiiure u. wss. HBr eine Bromsaure, die mit sd. W. y-Capro- 
lacton gab.

V e r s u e h e .  Crolonsaure, F. 72,5°, gibt bei 80° mit HBr 100% P-Brombutlersaure, 
Tafeln, F. 17—17,5°. y-Brombutlersaurc, aus y-Butyrplacton, Nadeln aus PAe., F. 32 
bis 33°. — Dio Analysc von Gemischen aus /?- u. y-bromierten Sauren beruht auf dem 
Verh. der beim Kochen der Ba-Salze mit W. entstehonden Lactone; die /?-Lactonc 
gehen in /?-Oxysauro u. etwas Olefin iiber, die y-Lactone liefern nur Spurcn von Oxy- 
siiure; die isomeren Brombuttcrsauren lassen sich naeh diesem Verf. nur schwer neben- 
einander bestimmen. — Vinylessigsdure gibt mit HBr ohne Losungsm., in Ggw. von 
*/,% W., in A. u. Eg. quantitativ fl - Brom bu t i c rsau re, in Toluol oder PAe. quantitativ 
y-Brmnbuttersdure, F. 32°. Aus dieser durch Kochen mit Ba(OH)2 y-Butyrolacton, 
F. -—48° (korr.). — Vinylessigsdureathylester, aus dem Ag-Salz u. C2H5J, nn20 =  1,4 1 02,
D .2°4 0,9192. Gibt mit HBr ohne Losungsm. y-Brombuttersduredthylester, Kp .18l5 96°, 
nD20 =  1,4558, D .204 1,3577 (Vergleichspraparat Kp .18 94°, np20 =  1,4569, D .2°4 1,3540), 
der bei Kondensation mit Na-Malonester, Verseifung mit konz. HC1 u. Erhitzen auf 
150— 170° Adipinsdure (F. 149°) liefert. Zum Vergleich dargestellter fl-Brombutlersdurc- 
dlhylester hat Kp .IJ>5 81°, nn20 =  1,4485, D .204 1,32 1 4, u. liefert bei der Malonestcrrk. 
fi-Methylglutarsaure (F. 86°). Beide Ester erstarren beim Abkiihlen glasig. fl-Chlor- 
propionsaureathylesler gibt bei der Malonestcrrk. Glutarsaure. — Aa -n-Pentensaure, 
Kp .20 1 06°, F. 9,5°, nn20 =  1,45 1 3, D .204 0,9903. Gibt mit HBr reine (l-Brom-n-valcrian- 
saure, Nadcln aus PAe., F. 58,5—59°. y-Brom-n-mleriansaure, aus y-Valerolacton, 
Nadeln aus PAe., F. 22,5°. AP-n-Pentensdure, F. 1,5°, gibt mit HBr ca. 92% y- u. 8%  
/)-Brom-n-valeriansaure. y-Valcrolacton, aus der y-Bromsaure u. Ba(OH)2, Kp .14 88°,
F. —35°. Ar-n-Pentensaure (Allylessigsaure), F. —22,5°, gibt mit HBr ohne Losungsm., 
mit 7 j%  W. oder in A. y-Brom-n-mleriansaure, F. 19—21°, in Toluol d-Brom-n-ialcrian- 
sdure (beąueme Darst.; Vergleiehspraparat aus <5-Valerolacton u. HBr u. W.; F. 40° aus 
PAe.). Ar-n-Pentensauredthylcster, iiber das Ag-Salz, Kp. 144—144,5°, D .204 0,90 1 4, 
nn20 =  1,4142, gibt mit HBr ó-Brom-?i-mleriansauredthyle,ster (D.204 1,2801, nn20 =
1,4547; Vergleichspraparat Kp .15 105—107°, D .204 1,28 04, nn20 =  1,4543). Der <5-Brom- 
ester laBt sich vom y-Brom-n-valerian.sauree.ster (Kp.20 105— 107°, D .204 1,2814, nn20 =
1,4533) nicht gut physikal. unterscheiden. Bei der Malonestersynthese gibt der <5-Ester 
Pimelinsdure, F. 104° aus Bzl., dery-Ester liefert fl - M  ethyladipinsdure, F. 95° aus Bzl. + 
PAe. — Aa -Jsohezensdure, Kp.n 105°, F. —32°, gibt mit HBr ohne Losungsm. fl-Brom- 
isocapronsaure, gelbliche Fl., wird bei —78° glasig. Die ^-Bromsaure zers. sich beim 
Kochen mit W. u. liefert dabei anscheinend etwas /3-Laeton. Isocaprolaeton, durch 5-std. 
Kochen von Aft -Isohexcnsaure. Kp .20 94°, F. 8,5°. — AP -Isohezensdure, Brenzterebin- 
sdure, aus der zl“-Saure. Kp .4 84°, F .—2°, nD20 =  1,4455, D .204 0,9758, Jodaddition 
93,5% in 5 Min. bei 20°. Gibt mit HBr ohne Losungsm. u. in Ggw. von W. 100% 
y-Bromisocapronsaure, Nadeln, F. 10° (wird aus Isocaprolaeton u. HBr nur unrein er
halten), die durch W. sehr rasch zers. wird. — Ar-Isoheptensdure, F. —33°, gibt mit HBr 
ohne Losungsm. ausschłieBlich H-Brom-6-methylcapronsdure, C7HI302Br (Vergleichs- 
praparat aus (5-Isoheptolacton), Nadeln aus PAe., F. 45°. y-Brom-6-methylcapronsdure, 
CjHuOjBr, aus feuchtem y-Isopropyl-y-butyrolacton u. HBr. Nadeln aus PAe., F. 41°.

E. J. Boorman und R. P. Linstead, Untersuchungen iiber die Olefinsauren. 
X. Die Bildung ton Lactonen aus Aa- und AP-n-Butensauren und -Pentensauren. (IX. 
vgl. yorst. Ref.) L in s t e a d  (C. 1932-1. 1654) hat aus theoret. Griinden geschlossen, daB

Ta

I I I  CH3 • CIIBr • [CHs]x • COsH 

1T (CH3)3CBr • CH, • [CH,]X • CO, II 

V CHS • C II: CH • [CH,]X ■ CO, II

(j .  chem. Soe. London 1933. 568—76. Juni.) OSTERTAG.
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Irans-Crolońsdure nicht zur Lactonbldg. befiihigt ist. Dies wird durch die Angaben von 
F ic h t e r  u. SONNEBORN (Ber. dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 938) u. durch die Tatsaeho 
bestatigt, daB man die Saure aus dem Nitril unter Bedingungen darstellen kann, die dio 
Lactonisierung begiinstigen. — Die Anlagcrung von HBr an V inylessigsaure in akt. 
Losungsmm. (vorst. Ref.) verlauft unter ausschlieBlicher Bldg. von /j-Brombuttersaure. 
Die hierfur maBgebcnde Polarisation wurde bei der intramolekularen Addition von 
C02H dio Bldg. von /J-Butyrolacton bcdingcn. Es ist aber keine Stcllung der C-Ketto 
dcnkbar, in der (unter der Annahmc von Tetraederwinkcln) eine leichte Bldg. von 
/?-Butyrolacton moglich w aro. Die Lactonisierung der Vinylcssigsaurc ist also durch 
konstitutionelle Faktoron gehemmt. Man erhalt beim Kochcn mit 50°/oig. H2Ś04 oder 
in Dekalinlsg. Crotonsaure, aber kcin y-Butyrolacton. Die Nichtbldg. von y-Lacton 
kann man nicht ausschlieBlich auf dio irreversible Umwandlung in Crotonsaure zuriick- 
fiihren, da Vinylcssigsaure durch 60°/oig. H2S04 bci gewohnlicher Temp. nicht nennens- 
wert verandert wird. Crotonsaure wird ebenfalls weder tautomerisiert, noch lactonisiert, 
y-Butyrolacton ist unter den angewandten Vers.-Bcdingungen bestandig. — Dio 
n-Pentensauren miissen infolge der andersartigen Alkylsubstitution ihrer Db. andere 
Rk.-Verhaltnisse zeigen ais dic Butensauren, u. sich den C. 1932. I. 1654 untersuchtcn 
n-Hexensauren anschlieBen. Dics ist tatsachlich der Fali. /l^-n-Pcntensauro gibt mit 
sd. 50%'g- H 2SO., rasch, mit k. 60°/„ig. H2S04 langsam y-Valerolacton, u. wird beim 
Erhitzen fiir sich nicht verandert. zl“-Pentensauro ist gegen k. 60%ig. H 2S04 be
standig, wird aber durch sd. 50%ig. H2S04, entgegen den Angaben von F it t ig  u . 

Mc K e n z ie  (Liebigs Ann. Chem. 283 [1894]. 86) rasch tautomerisiert u. lactonisiert; 
dic Lactonbldg. ist in 1 Stde. prakt. yollstandig.

V o r s u c h e .  D. ist D.204, n ist nD20. y-Butyrolacton, durch Kochen von Tri- 
mcthylenchlorhydrin mit ICCN in verd. A. u. Verseifen mitKOH. Kp .12 83,5°, n =  1,4354,
D. 1,1299. ErstaiTt in C02-A.-Gemisch zu Blattchen, F. —48°. Gibt mit HBr y-Brom- 
buttersaure. — y- Valerolacton, durch Red. von Lavulinsauro. Kp .28 102—103°, 
n =  1,4322, D. 1,0529. Erstarrt in der Kalte zu Blattchen, F .—36°. Liefert mit NH3 
y-Oxy-n-valeramid, F. 51,5—52°. — Zur Darst. von Ldmilinsaure erhitzt man 900 g 
Rohrzucker (Starko ist weniger gceignet) mit 2 1 W. u. 600 ccm konz. HC1 48 Stdn. auf 
dem Wasscrbad, filtriort, dampft zum Sirup ein, verd. mit dem gleichen Vol. W., filtriert 
nochmals, iithert aus u. dest. Kp.24 161°. — Lactonisierungsverss. mit Vinylessigsaure 
u. Crotonsaure s. Original. AP-n-Penlensaurc gibt mit sd. 50%ig. H2S04 in 5 Min. 
94,5%, mit k. 60%ig- H2S04 in 2 Tagen 95% y- Valerolacton. Aa-n-Pentensaure gibt mit 
sd. 50%ig- HjS04 in 5 Min. 35%. in 30 Min. 93%. in 1 Stde. 97% y-Valerolacton, 
zl/S-Saure laBt sich in den Rk.-Prodd. nicht nachweisen u. wird demnach sofort in das 
Lacton verwandelt. y-Valerolacton bleibt bei mehrtagiger Einw. Ton k. 60%ig. H2S04 
uiiTcrandert u. geht bei 1-std. Kochen mit 50%ig. H2S04 zu 1% in Saure iiber. — 
Beim Erhitzen geht y-Oxy-n-valeriansdurc in 80 Min., y-Oxybuilersdurc in 474 Stdn. zur 
Halfte in das y-Lacton uber. Bei 24-std. Erhitzen einer V25-n- Lsg- in W. geht y-Butyro- 
lacldn zu 25,1%, y-n-Valerolacto7i zu 7,1%, y-n-Caprolacton zu 6,6% . y-Isocaprolacton 
zu 3,5% in die y-Oxysaure iiber. (J. chem. Soc. London 1933. 577—80. Juni.) Og.

R. P. Linstead und H. N. Rydon, Untersuchungen iiber dic Olefinsauren. X I. Die 
Bildung von Lactonen aus einigen Ar-ungesdtligtcn Sauren, und ein Bcispid von Ring- 
Ketlen- (Laclo-Ensaure-) Tautomerie. (X. vgl. vorst. Ref.) Die Lactonisierung einer 
y-ungesatt. Saure (II) kann in 2 Richtungen verlaufen u. ein y-Lacton (I) oder ein 
(5-Lacton (III) liefern. Beide Rkk. sind stereochcm. moglich, beide Lactontypen sind 
unter den im allgcmeinen fur die Lactonisierung ungesatt. Sauren benutzten Be
dingungen bestandig. Die in den vorst. Reff. entwickelte Theorie Yerlangt, daB dio 
Richtung der Lactonisierung einer /Iv-Saure, ebenso wie dio der Addition von HBr 
durch die Art der Alkylsubstitution an der Db. bedingt wird. Nach dieser Theorio ist 
bei endstandiger Db. (R u. R' =  H) die Bldg. des y-Lactons begiinstigt, wahrend bei 
Dialkylierung des endstandigen C-Atoms (R u. R ' =  Alkyl) die Bldg. des <5-Lactons 
begiinstigt ist. Die Voraussagen wurden bestatigt. Allylcssigsaure (II, R  u. R ' =  H) 
gibt mit k. oder sd. verd. H2S04 reines y-Vaierolacton; Ar-Isoheptensaure (R u. R ' =  
CH3), die nach STAUDINGER, K re is  u . S c h i lt  (Helv. chim. Acta 5 [1922]. 743) aus 
Isopren iiber IV, V u. VI synthetisiert wurde, liefert reines (5-Lacton. Dio Rk.-Prodd. 
wurden mit den synthet. y- u. (S-Lactonen beider Reihen verglichen. Die Charakteri- 
sierung wird durch die scharfen Unterschiede in den allgemeinen Eigg. dery- u. (5-Lactono 
sehr erleichtert. Allylessigsiiure lactonisiert sich in Ggw. von H2S04 rascher ais das 
zl^-Isomere; beim Erhitzen fiir sich bildet sie nur wenig Lacton. A r-Isoheptensaure ist
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ungefahr ebenso leicht lactonisicrbar, wie die zl/5-Saure (Brenztcrcbinsauro); bei Einw. 
von k. verd. H2SO., geht sie innerhalb 15 Min. unter Erwarmung fast vollstandig in das 
<S-Lacton iiber. Das (5-Laoton (III, R  u. R ' =  GH3) wurdo aus IX iiber X u. XI, das 
isomoro y-Laeton (I) aus VII u. V III synthetisiert. — y,y-Dialkylierte /9-ungesatt. Sauren 
gelion beim Kochon irreversibel in dio y-Lactono iiber. Es war dahcr nicht merkwiirdig, 
dafi /]7-lsoheptensaure bei 6-std. Kochen zu ca. 60°/o in II I  ubergeht. Uberraschender- 
weise niinmt das Lacton bei weiterem Kochen nicht mehr zu; es besteht ein Gleich- 
gowicht, das man auch vom Lacton II I  aus erreichcn kann. Dadurch laBt sich auch die 
Ggw. von III in der durch Erhitzen von VI dargestellten Ar -Isoheptensaure erklaren. 
Dio umkehrbare Umwandlung bildet einen neuen Typ von Tautomerie, der ais Lado- 
Eiisaurelaułomerie bezeichnet wird. Zugleich liegt hier Ringkettentautomerio vor; die 
Umwandlung erfolgt ohne Einw. von Reagenzicn u. ohne Nebenrk. — Dio beiden 
A >"-Sauren werden durch 25%ig. KOH bei 100° nicht yorandert.

RR'CH • CH— CH, RR'C: CH • CH, • CH, • CO,H RR'C-CH,-CH,

Ó .CO .ĆH , I I  1 1 1  Ó.CO-ÓH,

IV  (CHS),C: CH • CHjBr V (CHS),C: CH • CH, • CH(ĆO,C,H,),; V I —CH(CO,H),

V II  (CH3),CH• CO• CH ,• C II,• CO,C,H6; V I I I  — CII,-CO,H

IX  (CH,)tCH • CH, • CH, • CH(C0sC,H5),; X -CH(CO,H),

X I  (C II^CH  • CII, • CH, • CH, • CO,H

V e r s u e h o. D. ist D.-0,, n ist nu20; alle niedrigen FE. sind korr. Allylmaloiicster, 
aus Na-Malonester u. Allylbromid. Kp .20 116— 124°. Durch Einw. von starker KOH 
bei gewóhnlicher Temp. Allylmalonsaure, Krystalle aus PAe., F. 102°. Daraus bei 180° 
Allylessigsdure, Kp .I0 90°, D. 0,9798, n =  1,4283, F. —22,5°. Jodaddition 92% i1110 Min. 
bei 20°. — y-n-Valerolacton, Kp .21 93°, F. —37°, D. 1,0524, n =  1,4320. — d-Valcrolacton. 
Die Vorschriften der Literatur geben meist schlechte Resultate. Dureh Kondensation 
von Triinethylenchlorhydrin mit Na-Acetessigester, Verseifung u. Abspaltung von C02 
erhalt mail 6%  unreines Lacton. Boi Anwcndung yon Na-Malonester statt Na-Acet
essigester erhalt man eine nicht identifizierte ungesiitt. Verb. CnUn02, Nadeln aus A.,
F. 148°. Dio Darst. de3 (5-Lactons orfolgte schlicBlich durch Dest. von (5-jod-n-valcrian- 
saurom Na bei 4 mm u. 150° (vgl. H o llo , C. 1928. I. 2802). Kp.., 88°, F. —12,5°,
D. 1,1081, n =  1,4568, liefert mit HBr d-Iirom-n-valcriansaxirc, F. 40°. — Zur Darst. von 
fi-Jod-n-mleriansdurc erhitzt man a)-Phenoxypropylmalonester in einem GefiiB mit 
Fraktionierkolonne mit H J (D. 1,7) u. halt die Temp. des Destillats auf 110°. F. 56° 
(aus PAe.). Das Verf. ist yorteilhafter ais die Darst. unter Isolierung der Zwisehon- 
stufen. — d-Phenoxyvaleriarusdure hat F. 65— 66° (vgl. Gabrie l, Ber. dtsch. ehem. Ges. 
25 [1892]. 415) u. nicht 55— 56° (Carter, C. 1928. II. 871). —Allylessigsaure gibt mit 
sd. 50%'g- H2S04 in 10 Min. 96,5% y-Valerolacton; durch k. 60%ig. H2S04 erfolgt dio 
Umwandlung in 1 Stde. zu 83,5%, in 6 Stdn. zu 99,5%; Gcschwindigkeitskonstanto
0,0275 (l in Min.). Beim Kochen der Saure allein odor beim Erhitzen auf 200° entatehen 
ca. 5—6% y-Lacton. — v>-DimclhylaUylbromid (IV), aus Isopren nach STAUDINGER, 
Kreis u. S ch ilt  (1. c.). Kp.j3 30—35°. Aus den hohersd. Nebenprodd. a,a-Dimełhyl- 
trimcthylendibromid, Kp .12 68—72°. Dimethylallybnalonester (V), aus IV u. Na-Malon
ester oder aus Dimethyltrimethylendibromid nach IrATJEW (J. prakt. Chem. 59 [1899]. 
542). Kp-n 125—130°. Durch Verseifung mit wss.-alkoh. KOH (Verbesserung des Verf. 
von Staudinger) Dimethylallylmalojisaurc (VI), Krystalle aus Bzl.-PAe., F. 96°. Diese 
liefert beim Erhitzen auf 150° Ar -Isoheptensiluro u. <5-Isoheptolaeton; man lost in 
NaHC03-Lsg., iithert aus, iiberseliichtet mit PAe. u. sauert unter Eiskiihlung mit verd. 
HC1 an; der A.-Extrakt enthalt das Lacton, die beim Ansiiucrn erhaltene PAe.-Lsg. dio 
Saure. Ar -Isokeplensdure, C,H1202 (II, R u . R ' =  CH3), Kp .5 105°, F. —33°, D. 0,9541, 
n 1,4461. Geht bei Einw. von 60%ig. H2S04 in 15 Min. zu 96% in ó-Isoheptolacton 
iiber; beim Erhitzen der Saure oder des Lactons auf ca. 216° erhalt man ein Gemisch 
yon ca. 60% Lacton u. 40% Saure. d-Isoheptolacton, C,H120 2 (HI, R  u. R ' =  CH3), 
durch Oxydation yon Isoheptylsaure mit KMn04 in verd. KOH, Eindampfen u. Kochen 
des Rk.-Prod. mit HC1. Nadeln, F. 28°; ist anscheinend dimorph; bei der 1. Darst. 
wurde eine Form yom F. 8° beobachtet. Kp .3 90°, Kp.e 94°, Kp.i0 119°, D. 1,0111, 
n =  1,4497. — y-Kełoisohepłylsdureathylester (VII), ausBernsteinsaureathylesterchloridu. 
(CH3)2CH-ZnJ inToluol. Kp .21 113— 114°. Die freie Saure (V III), mit wss.-alkoh. KOH 
bei 90° erhalten, hat F. 39° u. liefert mit Na-Amalgam u. W. y-Isopropyl-y-butyrolaclon 
(I, R  u. R ' =  CH3), Kp ,15 98°, D. 1,0023, n =  1,4410; wird bei —68° zahfl. Das Lacton
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gibt mit HBr y-Brcnnisoheplylsaure, F. 41°. — Isoamyhnakmsaure (X), aus C5H nBr u. 
Sa-Malonestor iiber IX. Krystallo aus Bzl.-PAe., F. 94°. Gibt boi 140° Isoheptylsaure 
(XI), Kp .,0 110°, F .—7°. — 6-Bromisoheplylsdure, aus Ar -Isoheptensaure u. HBr.
F. 44°. — Verss. iiber Geschwindigkeit der Hydrolyse von y- u. cS-Valero- u. Isohcpto- 
laetone durch W. u. der Lactonisierung der entspreckenden Oxysauren s. Original. 
(J. chem. Soc. London 1933. 580—86. Juni. London S. W. 7, Imperial College.) Oo.

R. A. Letch und R. P. Linstead, Die Darstellung und Bestimmung von Niłrtien 
der Aa- und AP-Olefinsauren. Die Moinungsvcrschiedenheiten zwischcn den Vff. (vgl. 
C. 1932. I. 2451) u. B r u y l a n t s  (C. 1933. I. 44) iiber die Einheitlichkeit einiger un- 
gesiitt. Nitrilo u. iiber die Brauchbarkeit der bromometr. Methode von H e im  (C. 1931.
1. 1272) werden durch einige neue Verss. beseitigt. Afi-Isohexennilril wird nochmals 
durch Decarboxylierung der entsprechenden Cyanessigsiiure dargestellt. Kp .20 62°, 
nD20 =  1,4350, D .204 0,8510. Die Geschwindigkeit der Br-Addition hiingt von den 
beim Misohen u. Schiittcln der Lsgg. eingehaltenen Bedingungen ab. In der von H e im  

angegebenen Zeit (12 Sek.) ist die Addition unvollstandig; nach 3 Min. betriigt sie 
99,7°/0. DasNitril ist also frei vom zJ«-Isomeren. a.-Cyelohexcn-{l)-ylbutyronitril (durch 
Abspaltung von W. aus dem Amid; Kp .12 112°, D .204 0,9216, nn20 =  1,4750) addiert 
in 12 Sek. 50—60°/o> aber erst nach 10 Min. 99°/o Br. Das Verf. von H e im  ist also 
nur bei ontsprechend vcrlangerter Rk.-Dauer fur die Best. von Nitrilen venvendbar. 
Die Einwande von B r u y l a n t s  gegen die Einheitlichkeit der von den Vff. untersuchten 
Nitrile sind nicht haltbar. Vff. stellen fest, daB sio solche Einwendungcn gegenuber 
den Verbb. von B r u y l a n t s  nicht erhoben haben. — Aa-n-Hcxennitril, durch Ab
spaltung von W. aus dem Amid. Kp.„ 60°, nD20 =  1,4380, D .204 0,8272, addiert in 10 Min.
3,8°/o Br; unter den HEIM schen Bedingungen wird kein Br addiert. Stimmt mit dem 
Praparat von B r u y l a n t s  u .  ERNOULD (C. 1932. I. 2014) iiberein. AP-n-Hexennitril, 
Kp.20 62°, nD20 =  1,42 99, D .204 0,8410. Br-Addition 95% (4 Min.). (J. chem. Soc. 
London 1933. 612—14. Juni. London S. W. 7, Imperial College.) OSTERTAG.

Hans Himmel, Zur Krystallnwrphologie von Ammoniumtetrozalat. Ais krystallo- 
graph. Schulbeispiel wurde das Ammoniumtetrozalat, (NHt)HC1Oi • ■ 2 H 20, fiir
das trikline System genau durchgemessen. Dargestellt durch Neutralisation von 15 g 
Oxalsaure in 100 ccm W. mit NH, u. Zugabe von 45 g Oxalsaure in 350—400 g h. 
W. unter langsamem Abkiihlcn. Es wurden 16 Formen beobaclitet, welche genau 
yermessen u. in einer Tabelle angegeben wurden. Das Achsenverhaltnis ist abweichend 
von P o r t e r  (C. 1928. I. 1015), a :b :c  — 0,5995: 1: 0,6860. Die Polarelementc sind 
Po =  1,1594, q0 =  0,6905, X =  84° 17', fi =  81° 49', v =  79° 07'. (Zbl. Minerał., 
Gcol. Palaont., Abt. A. 1933. 209—14. Heidelberg.) E n s z l in .

James S. Fitzgerald und John Packer, Die Chemie der Olutaconsauren. 23. Die 
kałalylische Wirkung von Sauren auf die Oeschwindigkeit derRacemisierung von l-trans- 
a,y-Dimethylgluiaconsaure. (22. vgl. Mc CoMBS, P a c k e r  u .  T hori>E , C. 1931. I .  

3104.) Die bereits 1. c. untersuchte Racemisierung von l-trans-a.y-Dimethylglutacon- 
sauro durch HC1 u. H,S04 bei 100° wird nochmals eingehend studiert; dio friiheren 
Befundo werden bestiitigt. Die Berechnung der Geschwindigkeitskonstanto k erfolgte 
im Gegensatz zu friiher nicht nach der iiblichen Gleiehung: k — 1/t X log© a/(a—x), 
bei der den Anfangsmessungen ein zu hoher Wert beigelegt wird, sondern durch Teilung 
der Daten in 2 ungefahr gleiche Teile, wonach fiir jede so crhaltene Messungsreihe 
2T logo (a—x) =  n logc a—k £  t gilt (n =  Zahl der Ablesungen). Der Anfangswert fiir 
ł =  0 ist in logo (a—x) enthalten. Tragt man k gegen die Konz. der Saure auf, so 
findet man bei niedrigen Konzz. eine deutlich verzogerndo Wrkg.; bei 0,1—0,2-molarer 
Saure besteht ein Minimum, hdhere Saurekonzz. bewirken eine rasch starker 
werdende positive Katalyse, dio zuletzt der Siiurekonz. annahernd proportional wird.
— Das Minimum von k befindet sich bei ph =  —1,5. Hicraus ergibt sich, daB dio 
katalyt. Wrkg. von OH' ca. 1011 X grófler ist ais die von H ‘. Dies bestatigt die friiher 
geauBerto Ansicht, daB die Racemisierung der Dimethylglutaconsaure durch proto- 
trope Umwandlungen im Dreikohlenstoffsystem bewirkt wird. — Darst. von l-trans- 
a,y-Dimethylglutaconsaure aus der inakt. Form mit Hilfe von Strychnin in Aceton + 
Chlf. Der Yerlauf der Racemisierung wurde polarimetr. yerfolgt; Einzelheiten s. 
Original. (J. chem. Soc. London 1933. 595— 600. Juni. Christchurck [Neuseeland], 
Canterbury Univ. College.) O s t e r t a g .

Walther F. Goebel und Frank H. Babers, Derivate von Glucuronsaure. I I .  Die 
Acetylierung ton Glucuron. (I. vgl. C. 1933. II. 1504.) Yff. stellen durch Acetylierung 
von Glucuron mit Acetanhydrid-Pyridin oder Acetanliydrid-ZnCl2 Triacetylglucuron
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hcr, das in dio a- u. /?-Form gespalten werden konnic. Die Angaben von N e u b k iu ; 

u. N e im a n n  (C. 1905. I. 1086) iiber Acetobromglueuron, das Vff. zur Synthcsc von 
Glucuroniden benutzen wollen, konnten nicht bcstiitigt werden.

V e r s u c h e .  Triacclylglucuron, C12Hh09. In ein Gemisch von Acetanhydrid u. 
Pyridin wird bei 0° Glucuron eingetragen. Aufarbeitung dureh Behandeln mit Eis- 
wasser. Ausbeuto 90°/o der Theorie. Mit Acetanhydrid-ZnCl2 bei 65° erlnllt man 85°/0 
Ausbeuto. — Trennung der Isomercn. Das Rohprod. wird aus A.-Eg. (4: 1) umkrystalli- 
siert. Zunachst fallt dio j)-Form, die aus absol. A. gereinigt wird. Monokline Prismcn 
vom F. 194— 195° (korr.), [ajn23 =  +84,1° (Chlf., c =  1,486). Aus den Muttcrlaugen 
erhalt man dio a-Form, orthorhomb., tafelfórmigc Prismen aus A. vom F. 104—106° 
(korr.), [a]n2ł =  +203,6° (Chlf., c =  0,869). Mit PyTidin wird hauptsachlich dic a-Form 
gebildet (etwa 4: 1 ), in Ggw. von ZnCI2 dagegen das /Msomcro. — KryslaUograph. 
Unters. (Von R. B. Corey.) a-Form-. Tafelfórmigc Prismcn, orientiert nach {010}, 
{011}, {021} u. {110}, a: 6 : c =  0,433: 1: 0,511. p-Form: Monokline Prismen, stark 
verlangert in Richtung der zwciziihligen Symmetrieachsc. a : b : c =  1,472: 1: 1,387, 
fi =  122° 17'. (J. biol. Chcmistry 100. 743—48. Mai 1933. New York, Rockefeller- 
Inst. f. med. Forschg.) E r l b a c h .

Harold M. Bamett, Sludicn iiber Leucin und Dileucinhydrochlorid, souiie eine 
neue Methode zur Isolicrung von Lcucin. Aus einem toilweiso neutralisierten salzsauren 
Caseinhydrolysat schied sich beim Stehcn der Lsg. ein Nd. ab, der nach Roinigung 
ais Lcucin identifiziert wurde. Boi dem in der Lsg. vorhandenen ph =  2,2 diirfte unter 
n. Bcdingungen Leucin nicht ausfallen. Der Grund hierzu liegt in der aussalzenden 
Wrkg. dos NaCl, das dureh Neutralisation der HC1 mit NaOH entstanden ist. Bereits 
P fe i f fe r  u. Mitarbcitcr (Ber. dtsch. chem. Ges. 48 [1915]. 1041) haben auf die aus- 
salzendo Wrkg. von anorgan. Verbb. hingowiesen; dieso Tatsache ist jedoch bei der 
Ausarboitung von Methoden zur Isolicrung von Aminosiiuren nie benutzt worden. 
In dem rohen Nd. war das Verhaltnis von N: Cl etwa 2: 1, was darauf hindeutet, daB 
entweder ein Gemisch von Leucin u. Leucinhydrochlorid, oder ein Dileucinhydrochlorid 
vorlag, das Sc h w a n e r t  (Annalen 102 [1857]. 228) bereits beschrieben hat. In einer 
lloiho von Verss. wurde nunmehr boi vorschiedcnen pn-Werten Leucin ausgesalzcn. 
Dabci ergab sich, daB im Bercich von ph — 8,0—3,4 der ausgesalzeno Tcil aus Leucin 
bestand. Zwischen pn =  3,4 u. 2,8 wurdo ein Nd. erhalten, der wahrscheinlich ein 
Gemisch von Lcucin u. Dileucinhydrochlorid darstcllt. Dagegen wurdo zwischen ph =  
2,8 u. 1,7 nur Dileucinhydrochlorid erhalten. Aus noch sauroren Lsgg. wurdo keino 
Fallung mehr erziclt, da dio Lósliehkeit zu groB wurde. Wie aus N-Bestat. in den 
Filtraten der Ndd. u. den daraus erhaltenen Kurven hervorging, wird Leucin bei 
pn =  2,4 vollstandig ais Dileucinhydrochlorid durcli Sattigung der Lsg. mit NaCl 

T bei 25° u. 36-std. Stehenlassen aus-
NHj-lICl gesalzen. Dio Kurven vgl. im

„ " ^ C H —CHj-CH.COO-NH, Original. Fiir das Diloucinhydro-
T n n n p  PFT PTT r-w/CHj chlorid wird eino ammoniumsalz-
x n u u ij  artigo Formulierung angenommen

(I), die mit der leichten Aufspalt- 
barkeit dor Verb. in die Komponenten in tlbereinstimmung steht. — Auf der Tatsacho 
der Aussalzbarkeit von Aminosauren nach obiger Methode beruhend, wird ein einfachcs 
Verf. zur quantitativen Isolicrung von Leucin aus Hydrolysaten beschrieben, u. auf 
Casein u. Glutenin angewandt, indem das vorhandene Leucin aus dem HCl-Hydrolysat 
dureh Zusatz bestimmte NaOH-Mengen nach der Entfemung des Tyrosins ais Dileucin
hydrochlorid ausgesalzcn, u. hemach in reines Leucin zcrlegt wird. (J. biol. Chcmistry 
100. 543—50. April 1933. Cleveland, Research Division of S. M. A. Corp.) Hf.YNS.

E, G. Cox und T. H. Goodwin, Vorldufigc Daten fiir einige Zuckerderirate. In 
Fortsctzung der C. 1932. II. 3218. 1933. I. 408 referierten Arbeiten wurden dio Elc- 
mcntarzcllen verschiedener Pyranosc-Zuckerderiw. bestimmt. Weitergehendo Schlussc 
konnten zunachst nicht gezogen werden, daher sind die geschatzten Rćintgenintensitaten 
nur fiir /}-Mcthylglucosid u. „y“-Monoacetylmethylrhamnosid mitgeteilt. Dio Iden- 
titatsperioden wurden nach dem Drehkrystallverf. mit Cu-AVStrahlung bestimmt
u. sind auf etwa 1/30/0 genau. Ferner wurden einzelne L a u e - u .  Schwenkaufnahmen 
hergestellt. — a-Methyl-d-glucosid. Prismat., rhomb. Krystallo aus Lsg. in 95%ig. 
A. Identitatsperioden a =  11,21, b =  14,57, c =  5,29 A. 4 Moll. im Elementar- 
kórper. Rdntgenograph. D. {Dr) 1,48. D. nach der Schwebemethode (Ds) 1,48. Raum- 
gruppe P 2j 2t 21 (Qi). — p-Methyl-d-glucosid, C7HhO0- 1/t H„0. Tetragonale Platten
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aus wss.-alkoh. Lsg. a =  7,32, c =  33,6 A. Molekiilzalil im Elementarkorper: Z — 8. 
Dr =  D, =  1,49. Raumgruppe P  4t 2, 2 (DiĄ). — a.-Hethyl-1-arabinosid. Rhomb. 
Krystalle aus Athylacetat. a — 9,32, b =  16,92, c =  4,68 A. Z =  4. Dr — Ds =
1,47. Raumgruppe P  2i 21 2! (<2l). — fi-Mcthtjl-l-arabinosid. Aus A. wurden 2 vcr- 
schiedene Formen "erhalten. 1. F o r m :  Rhomb. Platten. a =  16,56, 6 =  7,74,
c =  5,89 A. Z =  4. ,Dr =  1,43, Z>s =  1,44. Raumgruppe P 2X 2t 2t (Q*). 2. F o r m :  
Monokline Nadeln. Ds =  1,47. In dilatometr. Versa. konnte keine Umwandlungs- 
tenip. gefunden werden, die Substanz ist also nicht enantiotrop. Entwcder liegt Mono- 
tropie vor, oder es handelt sieli um ahnliche Modifikationen, wie die a- u. /J-Formen 
von Mannit. -—- fi-d-Glucosan. Rhomb. Prismen aus Methylalkohol mit wcnig Atliyl- 
aeetat. a — 6,65, b =  13,14, c =  7,46 A. Z — 4. Dr =  Ds =  1,64. Raumgruppe 
P 2j 2! 2l (Q4). — „y\\-Monoacetylmethyl-l-rhamnosid. Rhomb. Krystalle von weoh- 
selndem Habitus aus A.-Leichtpetroleum. a =  7,98, b =  18,25, c =  7,08 A. Z =  4. 
Dr — 1,42, D3 =  1,41. Raumgruppe P 2t 2l 2l (Q*). — d-Chilosaminhydrochlorid. 
Monokline Krystalle aus wss. Lsg. Die Aufstellung des Krystalls ist anders ais bei 
BUCKING u. Fock (ygl. GROTH, Krystallographie III . 426. 440). a =  7,68, b =  9,18, 
c =  7,11 A. fi — 1 1 2 ° 29' ± 15' (róntgenograph.). Z =  2 . Dr — 1,54, I)a — 1,55. 
Raumgruppe P  2t (C~2). — Dio Symmetrie des Mol. ist bei allen Verbb. C\. (Z. Kri- 
Stallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr. 
Minerał., Petrogr.j 85. 462—73. Juni 1933. Birmingham, Univ., Chem. Dept.) Sk a l .

Carl Trogus, Zur Frage der lłcversibilitut der Oleichgewichte bei Cellulosereaktionm. 
Vf. zeigt am Beispiel der Hydrazincellulose, daC die Endzustiindo bei Celluloserkk. 
keinem eehten Gleiehgewieht entsprechen. Bestimmt man bei Konzentrierungs- u. Ver- 
dunnungsvcrss. den Hydrazingeli. von in Hydrazin eingelegten Cellulosefasern in Ab
hangigkeit von der Hydrazinkonz., so fallen von ca. 45°/o Hydrazin an aufwarts dio 
Konzentrierungs- u. die Verdiinnungskurve zusammen, wahrend unterhalb 45°/0 beido 
Kurven stark voneinander abweichen. Der Endzustand stellt sieli iimerhalb von 10 bis 
20 Min. ein. Die Irreversibilitat des Aufbau- bzw. Abbauvorganges wird durch das 
Rontgenergebnis bestatigt. Wahrend beim Aufbau bis zu einer Gleichgewiclitskonz. 
in der fl. Phase von ca. 38°/o Hydrazin nur das Rontgenbild der naturliehen Celluloso 
beobaehtet wird, zeigen sich beim Abbau von 63°/o bis herab zu 20% Hydrazin nur 
dio Interferenzen der Hydrazincellulose. — In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen 
lin Hydrazincellulose zeigt die róntgenograph. Unters. an Natroncellulose. aus Hydrat- 
cellulose, daB sowohl bei Na-Cell I, ais aueh boi Na-Cell I I  die Aufbaurk. eine holiere 
Konz. erfordert, ais notwendig ist, den Abbau der gebildeten Verb. im Micellinneren 
zu verhindern. — Beim Abbau von Na-Cell I, wie aueh von Na-Cell I I  tritt unterhalb 
von 6°/0 NaOH ein neues Róntgendiagramm auf: Na-Cell I I I '  (vgl. C. 1932. II. 520). 
Aueh baim Aufbau ist es nachweisbar, u. zwar boi einer Konz. zwischen 2,5— 9,8% 
NaOH. — Der verschiedene Verlauf der Aufbau- u. Abbaurk. wird ais weiteres Argument 
fiir die micellar-heterogene Reaktionsweise von Gebilden von der Art der Cellulose an- 
gesehen. (Z. physik. Chem. Abt. B. 22. 134— 44. Juni 1933. Dahlem, Kaiscr-Wilhelm- 
Inst. f. Chemie, Abt. Hess.) DziEN GEL.

K. Hess, C. TrogUS und o. Schwarzkopf, Zur Kennłnis der Alkalicellulose. 
(Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki i Techniki] 
1932. Nr. 1 1 . 3—11. — C. 1933-1. 1283.) S c h o n f e l d .

C. Trogus, T. Tomonari und K. Hess, Uber die Vorgiinge bei der Auflósung von 
Celluloseestem in organischen Losungsmiłleln. Beitrage zur Kenntnis der Losungsvorgdnge 
organischer Substanzen in nichtwasserigen Flussigkeiten. I. (Russ.-dtseli. Nachr. Wiss. 
Techn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki i Techniki] 1932. Nr. 7. 11—25. — 
C. 1932.1. 3414.) Sc h o n f e l d .

K. Hess, T. Tomonari und c. Trogus, Zur Chemie der Celluloidbildung. Beitrage 
zur Kenntnis der Losungsvorgange bei organischen Substanzen in nichtwasserigen Flussig
keiten. n .  (Russ.-dtsch. Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki
i Techniki] 1932. Nr. 7. 26—29. — C. 1932. I. 3415.) Sc h o n f e l d .

H. A. Thomas, Ozycdlulose und Hydrocellulose: Nachu-eis, Eigenschaften und 
wahrscheinliche Unterschiede in der Konstitution. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 355— 56. 
371—77. 1933. — C. 1933. II. 537.) F r ie d e m a n n .

C. Manuelli, Uber Salze des Biguanids und des G-uanidins. Vf. beansprueht die 
Prioritat der Darst. des Guanidinnitrais durch Erhitzon eines Gemisches von Am- 
moniumnitrat u. Dicyandiamid u. der Interpretation der Rk., naeh der die intermediare 
Bldg. von Biguanidnitrat erfolgt. Ferner gibt Vf. die Bedingungen an fiir die techn.
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Darst. von Ouanidinnitrat, Nitroguanidin, Guanidinćhlorid, Guanidinsulfat, Guanidin- 
perchlorat (die explosiven Eigg. des Prod. worden besonders hervorgehobcn), Biguanid- 
nitrat, Biguaniddinitrat u. Dinitrobiguanid. Besonders hervorgehoben wird dio t)ber- 
legenhcit der Herstellungsmethodo der Guanidinsalzo aus Dieyandiamid durch dio 
Schmelzo mit Aramoniumsalzen gegenuber der Darst. durch Hydrolyse mit Sauren. — 
Es werden Rkk. zur Identifiziorung von Guanidin, Biguanid u. Dicyandiamidin an- 
gegeben. (Ann. Chim. applicata 23. 235—44. Mai 1933. Rom, Laborat. della Sanita 
Pubblica.) F ie d l e r .

G. Dupont und E. Urion, Ober die wahre Natur eines rermeintlichen Dihydro- 
brenzcatechins. D upont u. Lussaud  (C. 1930. II. 508) haben aus den wasserl. Dest.- 
Prodd. des Kiefernholzcs eine Vorb. C6H„02 von F. 104° isoliert u. mit Vorbehalt ais 
Dihydrobrenzcatechin formuliert. Dieselbe Vcrb. hat URION (C. 1931. II. 1564) aus 
den Zers.-Prodd. des Divinylglykols uber reduziertcm Cu erhalten. Neuerdings haben 
aber R il e y  u. Mitarbeitcr (C. 1932. II. 1156) durch Oxydation des Cyclohoxanons 
mit SeO, das cchte o-Cyclohexandion (Dienolform =  Dihydrobrenzcatechin) dar
gestellt, welches ganz andero Eigg. besitzt. Die Nachpriifung ergab ein o-Cyclohexan- 
dion von F. 38—40°; Bisphenylhydrazon, F. 152°; Cliinozalin, F. 91°. Obigo Vcrb. 
von F. 104° ist somit koin Dihydrobrenzcatechin; sie konnto mit dem 3-Methylcyclo- 
pentandion-{l,2) bzw. dessen Dienolform identifiziert werden (vgl. R o ja h n  u. R uhl,
C. 1926. I. 3319). Ihre Bldg. aus Dmnylglykol durfte wie folgt verlaufen:
HO-CH-----CH-OH n-wan- HO-C-- ---C-OH o HO-C---- —C-OH

CH:OH, 6h :CH2 derung v  CH-CH, d)H.CHs 6h -CH2-C-CH3
(C. R. hebd._ Seances Acad. Sci. 197. 158—59. 10/7. 1933.) L in den bau m .

A. Castiglioni, Ober die Krysiallform einiger Benzolderiiate. Yf. vergleicht die 
Krystallformen von l,3-Dihalogen-4,6-dibrombenzolen: l-Jod-3-brom-4,6-dinitrobenzol 
(ncu dargestellt aus l-Amino-3-brom-4,6-dinitrobenzol iiber dio Diazoverb.) F. 125°, 
spezif. Gew. 2,411, rhomb.-bipyramidal, a: b: c =  0,7263: 1: 1,5767, beobachtete 
Formen (101), (011), (001). — l-Chlor-3-brom-4fi-dinitrobenzol, F. 101°, spezif. Gcw.
1,964, monoklinjrismat., a :b :c  — 1,2887: 1: 1,0275, fl =  75° 35', beobachtete Formen 
(100), (111), (551), (001). — l,3-Dijod-4,6-dinitróbenzol, F. 168,4°, rhomb.-bipyramidal, 
a: b: c =  0,7074: 1: 1,5535, beobachtete Formen (101), (011), (001). — Aąuimolekulares 
Gemisch von 1,3-Dijod- u. f}(monoklin)-l,3-Dibrom-4,6-dinitrobenzól, rhomb.-bipyra
midal, a : b: c =  0,7053:1:1,6477, beobachtete Formen (101), (110), (011), (001). — 
a(rhomb.)-l,3-Dibrom-, 1,3-Dijod- u. 1-Jod-3-brom-4,6-dinitrobenzol bilden eino iso- 
morphe Gruppe, alle vier untersuchten Verbb. sind isodimorph. (R. Ist. lombardo 
Sci. Lettere, Rend. [2] 66. 123—30. 1933. Turin, Univ., Minerał. Inst.) R. K. M u lle r .

M. I. Murawjewa, Oxydationsprodukte des 2,4,6-Trinitro-m-xylols. Bei der Oxy- 
dation von 2,4,6-Trinitro-m-xylol erhielt Vf. andere Resultate ais GlUA (C. 1922. III. 
766). Dio Oxydation wurde durchgefuhrt durch portionsweisen Zusatz von Cr03 zum 
Trinitroxylol u. konz. H2SO,, unter Riihren. Es bilden sich bei der Oxydation mit 
Cr03 oder Dichromat u. H2S04 bei 50—90° 2,4,6-Trinitro-m-toluylsdure (F. 196—200°)
u. 2,4,6-Trinitroisophthalsdure (F. 205— 212°). Erstero geht bcim Kochen mit W. in 
2,4,6-Trinitrolóluól uber, letztere in symm. Trinitrobenzol. Die Oxydation des Tri- 
nitro-m-xylols kann auch mit EŁ,S04 + HNOa oder mit Cr03 in H2S04-HN03-Lsg. 
durchgefuhrt werden. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 691—96. 1932.) ScrióNFELD.

Mitsunori Wada, Eine neue Methode zur Darstellung von Aminen aus Aminosduren. 
Die durch Erhitzen von Aminosduren mit Hamstoff, Urethan, Kaliumcyanat oder 
Phenylisocyanat in ncutraler oder alkal. Lsg. gebildeten Uraminosauren gehen durch 
Einw. von vcrd. Sauren in ihre Anhydride, d. h. Hydantoine, iiber, die durch konz. 
Sauren oder Alkalien zu den entsprechenden Aminen, CO, u. NH3 gespalten werden. 
Die Rk. verlauft stets glatt u. liefert gute Ausbeuten; das Verf. ist zur Darst. von 
Aminen allgemein anwendbar. Vf. hat danach aus den entsprechenden Aminosauren 
dargestellt: Phenyldthylamin, Tyramin, Methylamin, Isoamylamin, Histamin, Putrescin, 
Cadaverin, Indoldthylamin, Aminoathyldisulfid, Pyrrolidin, fi-Alanin u. y-Aminobutter- 
sdure.

R CH 3MH
Schema der Spaltung: i ATrT>CO — R—CH,—NH2 + 2CO, + NH3.

V e r s u c h e. 1. Phenylalhylamin (I) aus Phenylalanin (II). 10 g II u. 5 g Hani- 
stoff (III) werden in 150 ccm W. gel. u. 35 Min. unter RuckfluÓkuhlung erhitzt, dann
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mit HC1 angesauert, eingedampft u. mit A. extrahiert. Nach Verdampfen des A. scheidet 
sich das Hydantoin von II in diinnen langen Plattchen aus. 4,9 g dieses Hydantoins 
werden mit 70 ccm W. u. 20 ccm konz. H2SO, 10 Stdn. unter RuckfluBkiihlung erhitzt. 
Dann wird mit KOH alkalisiert u. I mit A. extrahiert. Nach Verdampfen des A. kry- 
stallisieren 2,5 g I  (=  80°/o der Theorie) in gliinzenden Tafeln. — 2. Tyramin (IV) 
aus Tyrosin (V). Eino Lsg. von 10 g V u. 5 g III in 500 ccm W. wird 11/2 Stdn. erhitzt, 
mit HC1 angesauert u. eingedampft, wobei sich das Hydantoin von V in feinen Prismen 
ausscheidet. 6 g des Hydantoins werden mit 100 ccm 2°/„ig. NaOH 3 Stdn. unter 
RiickfluBkiihlung erhitzt. Nach Neutralisieren mit HC1 u. Einengen schieden sich 3,3 g IV 
(82°/o der Theorie) ab. — 3. Methylamin (VI) aus Glykokoll (VII). Eine Lsg. von 10 g VII 
u. 15 g Urethan in 50 ccm 4/io-n- Ba(OH)2 wird 2 Stdn. erhitzt. Nach Entfernen des 
Ba(OH), durch CO, fiigt man einige Tropfen konz. HC1 zu, erhitzt die stark eingeengtc 
Lsg., ohne das Hydantoin zu isolieren mit 50 ccm konz. HC1 10 Stdn. unter RiickfluB- 
kiihlung u. dampft nochmals stark ein. Isolierung von VI ais Pikrat. Ober Einzel- 
heiten der Darstst. der anderen angeflihrten Aminę ygl. das Original. (Bioohem. Z. 260. 
47—51. 13/4. 1933. Agrikulturchem. Inst. d. Kaisorl. Univ. Tokio, Komaba.) K ob el .

W. J. Hickinbottom Alkylaniline mit tertidren Alkylgruppen. Durch Ab- 
anderung des Verf. von N ef  (Liebigs Ann. Chem. 309 [1899]. 164) gelingt es, tert.- 
Butyl-, tert.-Amyl- u. tert.-Ilexylanilin rein darzustcllen. Dieso Aminę spalten beim 
Erhitzen mit wss. Mineralsauren die Alkyle ab; die Arylsulfoderiw. werden noch leiehter 
gespalten ais die freien Aminę. tert.-C4H„ wird schwerer abgespalten ais tert.-C6Hn 
u. dieses wieder schwerer ais tert.-C0H13. Die freien Amino reagieren sehwer mit Acet- 
anhydrid u. mit Arylsulfochloriden, andererseits reagiert tert.-Butylanilin leicht mit 
CH3J. (Naturę, London 131. 762—63. 27/5. 1933. Birmingham, Univ.) OsTERTAG.

A. Burawoy und I. Markowitsch, Uber die Konstitution der Acylderivale aro- 
malischer ortho-Oxyazoverbindungen. (Vgl. C. 1933. II. 695.) In t)bereinstimmung 
mit den Ergebnissen der chem. Untorss. von v. Auw ers (vgl. V. Auw ers u . W o lte r , 
C. 1931. II. 1127), in teilweisem Gegensatz zu den Ergebnissen von TUCK (J. chem. 
Soc. London 91 [1907]. 449. 95 [1909]. 1809) erschliefien Vff. aus opt. Messungen, 
daB die stabilen acylierten aromat. o-Oxyazoverbb. wahrc Azoverbb. sind. —  Dio azoide 
Struktur des Benzoats des ct-Benzolazo-p-naphlhols (I) IaBt sich dadurch nachweisen, 
daB sein Absorptionsspektrum yerschieden ist vom Spektrum des sieher chinoiden 
Lactams der ji-Naphthochinon-<x-phcnylhydrazonpericarbonsaure (II) (Dziewoński, 
G a litze rÓ w na  u . Koswa, C. 1926. II. 2816) u. dem der chinoiden Stammverb.
(Formel I in C. 1933. II. 695), sehr ahnlieh aber dem des sicher azoiden a-Benzolazo-
/J-naphthohnpthylathers. Das nach Tuck ahnlieh absorbierende Acetat des a-Benzolazo- 
(1-naphthols muB also auch azoid sein. —  Das von W illstatter , U lb r ic h , PogAny  

Ma im e r i (C. 1930. I. 1135) dargestellte rote 2-Oxy-l -benzolazo-S-naphthonitril

H5- N - N = ^  I I  >  C6HS- N  

O

wird durch Erhitzen auf ca. 150°, durch konz.
H2S04 oder durch schwache Basen, wie NH3, in
eine hellgelbe Verb. umgewandelt u. erst dieso 
schm. gemafi den Angaben von W illstatter 
(1. c.) bei 206°. Nach Analogie mit dem Verh. 
der entsprechenden Saure u. nach dem II ent- 

sprechenden Spektrum der hellgelben Verb. muB das Nitril in das nach Formel III 
konstituierte Isomere ubergegangen sein. III wird am einfachsten durch Krystallisation 
des roten Nitrils aus CH3OH (+ Spuren NH?) erhalten, hellgelbe Nadeln, F. 206°. — 
Ebenso sind nach dem Spektrum azoid konstituiert sowohl das Benzoat wie das Acetal 
des (i-Benzolazo-a-naphthols, das Benzoat des o-Oxyazobenzols u. das Benzoat des Benzol- 
azo-p-kresols (IV). (Liebigs Ann. Chem. 504. 71—80.10/7. 1933. Leipzig, Univ.) Be h r l e .

A.Quilico, Uber die Nitrosocarbohydrazine. (Vgl.C.1933.1. 1933.) Zum weiteren Be- 
weis fiir dio vom Vf. fur dio Nitrosocarbohydrazine angenommene Formel R  • N(NO) • N : CO 
wird ihr Verh. gegen Piperidin u. Phenylhydrazin untersueht, wodurch die Ggw. einer 
—N : CO-Gruppe u. einer —NO-Gruppe am Stickstoff sicher bewiesen wird. Piperidin 
addiert sich in der Kalte unter Bldg. von Verbb. R 'N(NO)• NH • CO ■ NC\H1()) die in der
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Warnie in Verbb. R-N: N-CO-NC5H10 ubergohen. Mit Piperidin in der Warnie bilden 
sieh hauptsachlich Verbb. R  • NH ■ NH • CO • NC5H10. Phcnylhydrazin reagiert in der Kalte 
unter Bldg. von Verbb. R  • NH • NH ■ CO • NH ■ NHCaH5. — N'-Isoxazolyl-(5)-N'-nilroso- 
hydrazin-N-carbonsaurcpiperidid, C0H13O3N5 (I), durch Zusatz von Piperidin zu einer 
Suspension von Isoxazolyl-(5)-nitrosocarbohydrazin in A. in der Kalte. Nadeln, Zers. 
gegen 100° unter lebliafter Gasentw. u. Umwandlung in Isoxazol-(5)-azocarbotisaure-

piperidid, C0H12O2N,, (II), hellrotes Krystallpulver, das unzers. schni. Dieselbe Verb. 
entsteht, wenn die Rk. zwischen Isoxazolyl-(5)-iiitrosocarbohydrazin u. Piperidin bei 
der Siedetemp. des A. erfolgt. — N'-Isoxazolyl-(5)-hydrazin-N-carbonsaurepiperidid, 
C9H1402N4, aus Isoxazolyl-(5)-nitrosocarbohydrazin u. Piperidin durch Erwarmen auf 
dem W.-Bad. Nadeln, F. 185°. Dio Verb. entsteht auch aus der vorher beschriebenen 
Azoverb. durch Red. mit Zn-Pulver u. Essigsiiure. — N'-Phenyl-N'-nitrosohydrazin-N- 
carbonsdurepiperidid, C12HI602N4, aus Phenylnitrosocarbohydrazin u. Piperidin ohne 
Lósungsni. in der Kalte. Mkr. Pulver; Zers. gegen 100° unter Bldg. von Benzolazo- 
carbonsaurepiperidid, C,2H15ON3. Orangerote Blattchen, F. 78—79°. — Phenylhydr- 
azincarbonsaurepiperidid, C,2H17ON3, aus Phenylnitrosocarbohydrazin u. Piperidin bei 
yorsichtigem Erhitzen auf freier Flamme. Blattchen, F. 182°. — p-Nitrobenzolazo- 
carbonsaurepiperidid, C12H1403N4, aus p-Nitrophenylnitrosocarbohydrazin u. Piperidin 
bei 1-std. Erhitzen unter RuckfluC. Granatrote Krystalle, schwarzen sich gegen 100 
bis 110°; F. 132° ohne Zers. — symm. Isoxazolyl-(5)-phenylcarbazid, C10HuO2N5 (III), 
aus Isoxazolyl-{5)-mtrosocarbohydrazin u. Phenylhydrazin dureh Erhitzen auf dem 
W.-Bad unter Zusatz von etwas Bzl. Kleine Krystalle, F. unscharf 180— 185° (Zers.). 
Die Verb. ist 1. in methylalkoh. KOH mit intensiy roter Farbę. Aus der Lsg. scheiden 
sich ziegelrote Blattchen eines K-Salzes, wahrscheinlich (C3H2NO)-NH-N: C(OK)- 
NH-NH-C0H5, ab. Durch Oxydationsmittel geht das symm. Isoxazolyl-(5)-phenyl- 
carbazid offenbar in das Carbazon {C3H2NO)‘N : N-CO-NH• NH-C^H^ iiber. — symm. 
Diphenylcarbazid, C13H 14ON4, aus Phenylnitrosocarbohydrazin u. Phenylhydrazin durch 
Erhitzen auf dem W.-Bad. Blattchen, F. 165— 167°. (Gazz. chim. ital. 63. 269—79. 
April 1933. Mailand, Poły technikum.) F ie d l e r .

Joseph B. Niederl und Casimiro Łiotta, SytUhesc von phenolischen langketligen 
Fettsduren. Diese Sauren wurden in Fortsetzung fruherer Unterss. (C. 1929. I I . 1797 
u. friiher, 1933. II. 1340 u. fruher) dargestcllt. Ein typ. Beispiel wird beschrieben. — 
Gemisch von je 1 Mol. Olsiiure u. m-Kresol wurde mit Eg.-H2S04-Gemisch behandelt, 
das Rk.-Prod. durch Extraktion mit W. u. Alkali isoliert u. dest. Olsaure u. H2S04 
bilden bekanntlich das saure Sulfat der t-Oxystearinsiiure, welches sich mit m-Kresol 
zur t-m-Kresoxystearinsaure kondensiert. Diese lagert sich um, so daC ais Endprod.
i-[2-Oxy-4-methylphenyl]-stearinsaure, CH3- [CH?]7-CH[C6H3(CH3)(OH)]- [CH,]8-C02H, 
erhalten wird. F. 37°, angenehm, thymolartig riechend; besitzt, da zugleich Fettsiiure 
u. Phenol, interessante physiol. Eigg. — Durch Addition von HBr an Olsaure u. Um- 
setzen des Prod. mit K-m-Kresolat entsteht i-m-Kresoxystearinsaure, CH3-[CH2].- 
CH(0-C6H4-CH3)- [CH2]3-C02H, fl., K p .^ y  280°. Denn diese wird durch Eg.-H2S04 
zur vorst. Saure isomerisiert. Das Additionsprod. aus Olsaure u. HBr ist somit i-Brom- 

stearinsaure. {J. Anier. chem. Soc. 55. 3025—26. Juli 1933. New York, Univ.) L b .

Johannes S. Buck, Reduktion von OxymandelsaurenitriUn. Eine neue Synthese 
des Tyramins. In Fortsetzung fruherer Verss. (C. 1933. II. 698) wird die Darst. von 
Oxy-, Oxymethoxy- u. Dioxy-fS-phenylathylami?ien durch katalyt. Red. entsprechend 
substituierter Mandelsiiurenitrile beschrieben. Die Red. des 4-Oxymanddsaurenitrils 
ergab Tyramin.

V e r s u c h e .  3-Oxymandelsdurenitril, F. 110°. Daraus 3-Oxy-f)-phenyldthyl- 
aminhydrochlorid, F. 142°; Pikrat, F. 170°; Di-p-nitrobenzoyl-3-oxy-jl-phenylathyl- 
amin, F. 157°. — 4-Oxymandelsaurenitril, F. 98°. Daraus 4-Oxy-fl-phenyldthylamin 
(Tyramin), F. 157°; Hydrochlorid, F. >  260°; Dibenzoyl-i-oxy-fS-phenyldthylamin,
F. 172°. — 2-Oxy-3-meihoxymandelsdurenitril, F. 85°. Daraus 2-Oxy-3-methoxy- 
fS-phenyldthylaminhydrochlorid, F. 175°; Pikrat, F. 170°. — 3-Methoxy-4-oxymandel- 
saurenitril, F. 83°. Daraus 3-Methoxy-4-oxy-[}-phenyldlhylaminhydrochlorid, das sich 
bei 190° orange farbt u. bei 206° einen roten Schaum gibt; Dibenzoyl-3-methoxy-4-oxy- 
p-phenyldthylamin, F. 129°. — 3,4-Dioxymandelsdurenitril, F. 95°. Daraus 3,4-Diozy-

I I  (CSH sNO) • N : N ■ CO • N C5H1(I 

I I I  (CsHsNO) • NH • NH • CO • NH -NH • C6II5
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p-phenyliithylaminhydrocMorid, welehes sich bei 245° in eine schwarze Fl. verwandelt; 
Tribenzoyl-3,4-dioxy-/)-phmylalhylamvi, F. 140°. (J. Amor. chem. Soc. 55. 3388—90. 
Aug. 1933. Tuckahoe, N. Y., Burroughs Wellcome u. Co.) B e r s in .

Angelo Contardi und A. Sernproni, Bemerkungen iiber eine zur Darstellung von 
Notocain mrgeschlagene Methode. Bei der Nachpriifung einer Mothode, die in einer 
alteren franzos. Vorschrift (Principes d’analyse et de synthdso en chimie organiąue 
[1914], 249; Lebeau-Courtois, Traitó do Pharmacie Chiiiiiąuc [1929]. II. 296) zur 
Herst. von Notocain angegeben ist, zeigt sich, daB dio Rk. nicht in dem von den franzos. 
Autorcn erwarteten Sinn verliiuft. Wenn eine wss. Lsg. des Na-Salzes der p-Amino- 
benzoesdure mit Athylenbromid boi gowóknlichor Temp. ca. 3 Monate geriihrt wird, 
findet kcine Rk. statt. Erst bei ca. 7-std. Erhitzon der wss. Lsg. des Na-Salzes mit 
Athylenbromid findet Rk. statt unter Bldg. von N,N'-Athylen-bis-p-aminobenzoesaure, 
C„H1604N2. Die Verb. entsteht auch, wenn ein Gomisoh von p-aminobenzoesaurem 
Natrium u. Athylenbromid auf dom Olbad unter RuckfluB zum Sicden erhitzt wird. — 
Athylester der N,N'-Athylen-bis-p-aminobenzoesaure, C20H24O4N2, durch 3-std. Erhitzen 
von Anusthesin mit Athylenbromid auf dem Olbad unter RuckfluB auf 150°. Krystalline 
Flocken, F. 197°. — Methylester, C18H20O4N2, durch 4-std. Erhitzen von p-Amino- 
benzoesauremełhylesler mit Athylenbromid unter RuckfluB auf 150°. Mkr. Pulver. — 
Dio erwahnte franzos. Herstellungsmethode des Novocains entbohrt also jeder Be- 
griindung. (R.Ist. lombardo Sci. Lettere, Rond. [2] 66. 234—38.1933. Mailand.) F ie d l .

Gnaisnet-Pilaud, Ober die stereoisomeren Phenylmethylathyl- wul Plienylmethyl- 
propylbetaine. (Vgl. C. 1933. I. 2244.) Fur die Stereoisomerie der beiden 1. e. be- 
schiiebenen Betaine konnte ein weiterer Beweis erbracht werden. Wenn man sio der 
Wiirmeisomerisiorung naeh WlLLSTATTER u. K ahn  (Ber. dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 
401) unterwirft, so erhalt man 2 verschiedene Ester. Die Betainhydrate wurden i. V. 
boi 100° entwiissert u. dann i. V. dest. Das Betainmonoliydrat (F. 175,5°) lieferte 
[Phenylmethylamiiw\-essigsauredthylester, (C6H5)(CH3)N-CH2-C02C2H5, Kp.14 137 bis 
138°; das Betaindihydrat (F. 79—79,5°) lieferto [Phenylathylamino]-essigsauremethyl- 
ester, (C0H5)(C2H5)N-CH2-CO2CH3, Kp.15 147—148°; daneben ein wenig Methylathyl- 
anilin. Dio Konst. der Ester wurdo durch Uborfuhrung mit konz. wss. NH4OH unter 
Druck in die zugehćirigen Amido u. Identifizierung dieser mit synthetisierten Prodd. 
festgestellt. [Phenylmethylamino]-acelamid, C9H12ON2, Nadeln, F. 162°. [Phenyl- 
(ithylamino\-acetamid, C10HI4ON2, Nadeln, F. 108°. — Ein weiteres Paar von Hydratcn 
p lr „  TT stereoisomerer Betaine von nebenst. Konst. wurde durch Einw.
O Y o  von auf das von TGHGUBAR (Diplomarbeit, Paris, 1932)
e 8 i £ :‘ 'V beschricbene ąuartaro Jodid aus Methylpropylanilin u. Jodessig- 

saureathylester erhalten. Fraktionierung des aus dem Gesamt- 
jodid (Gel) rcsultierenden Rohprod. ergab ein Monohydrat, Nadeln, F. 172°, u. ein 
Dihydrat, Prismen, F. 81,5°; lotzteres allein wurde aus dem krj'stallisierten Jodid 
erhalten. Die Warmeisomerisierung dieser Betaino gab ganz analoge Resultate wie 
die der obigen Betaine. — Die Bldg. dieser Hydratpaare scheint mit der ursprunglichen 
Unsymmetrie des tertiaren Amins zusammenzuhangen, denn Dimethyl- u. Diathyl- 
anilin geben nur e in  Jodacetat u. e in  Betainhydrat. (C. R. hebd. Seanees Acad. 
Sci. 197. 156—57. 10/7. 1933.) L in d e n b a u m .

P. A. Levene und A. Schormiiller, Uber die Synthese von Tyrosinphosphorsaure. 
Naeh neueren Arbeiten ist anzunehmen, daB der Phosphorsaurerest in Phosphor- 
proteinen wie Casein an Osygruppcn von Osyaminosauren gebunden ist, wie das auch 
die Bldg. von Serinphosphorsiiure aus Vitellin zeigt. Dio bisherigen Verss., Phosphor- 
saureester von Tyrosin u. Serin darzustelJen, sind nicht eindeutig (Neuberg, Bioehem. 
Z. 60 [1914], 497; LanghELD, Ber. dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 2087). Dio Methode, 
Phosphoroxychlorid auf eine wss. Lsg. von Tyrosin bei Anwesenheit von MgO einwirken 
zu lassen, fiihrte zu einem an der OH- u. NH2-Gruppe mit Phosphorsaureresten be- 
setzten Korper. Die Annahme, daB boi milder Hydrolyse nur die N-Phosphoi-sauro 
abgespalten worden wiirde, orwies sich ais irrig, denn es zeigte sich, daB unabhangig 
vom pH beim Kochen der gol. Verb. beido Reste abgespalten werden. Vff. gelangten 
jedoeh zum Ziele, ais sie N-Formyltyrosin naeh Neuberg phosphorylierten. Die ent- 
standene N-Formyllyrosin-O-pliosphorsaure konnte dann durch Abspaltung des Formyl- 
restes in Tyrosin-O-phosphorsaure iibergefuhrt werden, da sich herausstellte, daB bei 
100°/oig. Abspaltung des Formylrestes erst 10°/o Phosphorsaure verloren gegangen 
waren. Uber das Bleisalz wurde dann die Tyrosin-O-phosphorsaure in reiner krystalli- 
sierter Form gewonnen.

XV. 2. 124
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V e r s u  che.  FormylIyrósinphosphorsaures Mg, Ci0H10O,NPMg, aus Formyl- 
tyrosin u. MgO in W. durch Schiitteln mit POCl3 in CC14 u. Aus- u. Unifallen des Rk.- 
Prod. mit A. Ba-Salz ton Tyrosinphosphorsaurc, C»H10OaNPBa, aus dom vorigcn 
durch 2-std. Erwarmen mit 2-n. HC1 auf dem Wasserbad, Zusatz von Ba(OH)2, fil- 
trieren, u. Ausfallung aus dem Filtrat mit A. Tyrosinphosphorsaure, C9H1208NP, 
durch Losen des Ba-Salzes in W. u. Ausfallung des Pb-Salzes mit Pb-Acetat. Letzterea 
wird mit H2S zerlegt, das Filtrat vom PbS eingedampft, wobei Tjrrosinphosphorsaure 
in langen farblosen Nadcln auskrystalliert. F. 253° unter Zers. [oc3i>20 =  (—0,20° X 100)/ 
( 2 x5 )  =  —2,0°. (J. biol. Chemistry 100. 583—87. April 1933. New York, Rocke
feller Inst. for Med. Research.) H e ynS.

P. A. Levene, Robert E. Steiger und Alexandre Rothen, Die Beziehungen 
zwischen chemischer Struktur und Hydrolysmumfang der Peptide. VII. Alkalihydrolyse 
der Dipeptide. (VI. vgl. C. 1929. II. 560.) Vff. untersuehen in Fortfuhrung ihrer 
Arbeiten das Verh. von Glyeyl-, Alanyl-, Leucyl-, Valyl- u. a-Aminoisobutyrylglycin 
auf der einen, das von Glycylglyein, -alanin, -leuein, -valin u. -a-aminoisobuttersaurc 
auf der anderen Seite gegeniiber Alkali. In der angegebenen Reihenfolge werden die 
Dipeptide von Alkali schwerer angegriffen. Vff. leiten hieraus eine gesetzmaCige 
Beziehung ab. Ein Vergleich genannter Dipeptide mit den entsprechenden Anhydriden 
zeigt Parallelismus. DaB die letztgenannte Dipeptidreihe schneller ais die erste ge- 
spalten wird, zeigt einen Stabilisierungseffekt bei Verlangerung der dio NH2-Gruppe 
tragenden Aminosaure gegeniiber der Verlangerung der endstandigen Aminosaure. 
(J. biol. Chemistry 97. 717—26. 1932. New York, Rockefeller-Inst. f. Med. 
Res.) Sch w eit zer .

Homer Adkins, C. E. Kommes, E. F. Struss und Waldemar Dasler, Die Dar- 
stellung von Aldehyden und Kelonen durch Dehydrierung von Alkoholen iiber Kupfer- 
Chromoxyd. Da dio Darst. eines akt. Cu-Katalysators zur Dehydrierung von Alkoholen 
nach B o u v e a u lt  (Buli. Soc. chim. France [4] 3 [1908]. 119) nicht immer gelingt, 
schlagen Vff. die Verwendung eines Kupfer-Chromozyd-Kata.lysa.toTs (vgl. CONNOR, 
F o lk e rs  u . A dkins, C. 1932. I. 2565) vor. In einer naher beschriebenen Apparatur 
konnten damit aus Cyclohexylcarbinol 34°/„ Hexahydrobenzaldehyd gewonnen werden, 
wobei die Ausbeute von der Verweilzeit im Rk.-Raum abliangig ist. Die Dehydrierung 
von n-Butyl-, Isobutyl-, n-Pentyl- u. n-Heptylalkohol sowie von tert.-Butyl- u. Diathyl- 
carbinylcarbinol lieferto 28—35% Aldehyd, berechnet auf die durchgesotzte Alkohol- 
mengo. — Bei der Verwendung eines Oxydkatalysators vom obigen Typus spielen 
sich wenigstens 4 Rkk. ab, z. B .:
1. n-C4H9OH — y  n-C3H.-CHO + H2, Dehydrierung,
2. n-C4H„OH — y  C4H8 + H20, Wasserabspaltung,
3. 2 n-C3H7CHO — >- CH3CH2CH2CH=:C(C2H6)-CHO + H20, Aldolkondensation u.

Wasserabspaltung,
4. 2n-C3H,CHO — y  n-C3H7COO-C4H9-n, Esterbldg.
Die Rk. 2 findet unter 300° bei prim. Alkoholen nur in geringem AusmaBe statt. Die 
Prozesse 3 u. 4 werden bei 300—400° u. 100—300 at zu Hauptrkk. Unter n. Druck 
bildet sieli bei 300° nach 4 zumeist weniger ais 10% Ester. Die Rk. 3 spielt bei n. Druck 
bei prim. Alkoholen nur eine geringe Rolle; beim Cyclohezanol macht sie eine wichtige 
Nebenrk. aus. So Iieferte ein Zink-Chromoxyd-YLa.ta.\ysa.toT bei 360° 20% 2-Cydo- 
hexylidencyclohexanon-l, Kp. 274—276°, neben 56% Cyclohexanon u. 6% Cyclohexen. 
Kupfer-Chromoxyd war in diesem Falle nicht brauchbar, da die Rk. untor 300° zu 
langsam yerlief, wahrend bei 360° neben 51% Cyclohexen nur 26% Cyclohexanon ge
wonnen wurden. — Der Kupfor-Chromoxyd-Katalysator verliert nach 10 Stdn. Ge- 
brauch kaum an Aktivitat. Wenn nótig, kann er durch aufeinanderfolgonde Behandlung 
mit Dampf u. Luft bei 250° reaktiviert werden. (J. Ainer. clioni. Soc. 55. 2992—94. 
Juli 1933. Univ. of Wiseonsin.) B e r s in .

G. Wittig und H. Petri, Vber das 9,10-Tetraphenyl-dihydrophenanthren und 4,5-Di- 
melhoxy-9,10-tetraphe7iyldihydrophenanthren. V. Mitt. iiber Ringschlu/3 wid Radikal- 
bildung. (IV. vgl. C. 1931. II. 2873.) Wahrend das p,p'-Biphenylen-bis-{diphenyl- 
mełhyl) (I) in Lsg. prakt. monomer, das m,m'-Deriv. in Form eines stark assoziierten 
Diradikals yorliegt (Tsc h it sc h ib ab ix , C. 1907- II- 56; Schlenk  u. Brauns , C. 1915.
I. 1121), ist beim o,o'-Dcriv. (II) durch intramolekulare Valenzabsattigung unter Bldg. 
eines 6-Ringes (III) der Radikaleharakter verloren gegangen. Die Darst. von I I I  gelang 
auf folgendem Wege: das Olykol IV (R, =  R 2 =  OH) wurde iiber das Monokalium- 
glykolat IV (R, =  OK, R 2 — OH) mit CH3J  in den Monomethylather IV (R, =  OCHa,
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R2 =  OH) verwandelt u. dieser dureh Einw. yon Phenylisopropylkalium in das ent- 
sprechende K-Olykolat IV (R[ =  OCH3, R 2 =  OK) iibergefuhrt, aus dem dann mit 
CHjJ der Dimethylather IV  (Rt =  R 2 =  OCH3) gewonnen werden konnto; die Spaltuiig 
des letzteren mit K-Na in Dioxan fiihrte zum kantharidengliinzenden IV (Rt =  R 2 =  K), 
das bei der Behandlung mit Tetramethyldthylendibromid nach ZlEGLER (C. 1924. II. 
328) das farblose 9,10-Telraphenyldihydrophcnanihren (III) gab. Dieses addiert leicht 
Alkalimetalle unter Ringsprengung zu IV (z. B. R t =  R2 =  K), wahrend es gegen Brom 
u. 02 iiberraschend stabil ist u. hierin dem Tetraphenyldthylen ahnelt; so addiert es 
wie das letztere in einer Lsg. in SO,Cl2 + Eg. glatt 2 Cl-Atomo zu IV (R, =  Ii, =  Cl), 
das sich allerdiiigs sofort zum Flmrenderiv. Y (R =  Cl) umlagert. Es wird angenommen, 
daB dio Valenzen in dem Dihydrosechsring von I I I  dureh Polarisation cinen Bindungs- 
zustand anstreben, der fiir dio Radikalvalonz dem Zustand zwischen den beiden doppelt 
gebundenen C-Atomen im Tetraphenyldthylen entspricht.

Die Darst des Dimethylathers IV (Rt =  R , =  OCH3) aus dem Glykol nach WlTTia 
u. Leo (C. 1930. I. 3038) gelang nicht, da momentane Bldg. des Glykolanhydrids statt- 
fand. Das aus Dipliensauredimethylester u. C6H5Li erhaltone Dilithiumglykolat IV 
(Rj =  R 2 =  OLi) reagierte nicht mit CH3J, so daB der oben geschilderte Weg zur 
Darst. des Dimethylathers IV (Rt =  R2 =  OCH3) gewahlt werden muBte. Dio Einw. 
von K auf den Glykolmonomethylather IV (RŁ =  OCH3, R2 OH) ergab aufler Sub- 
stitution auch Spaltung nach: ROCH, + 2 K  — y RK  + KOCH3, so daB erst die An- 
wendung des die Methosylgruppe nicht angreifenden Phenylisopropylkaliums (s. o.) 
zu IV (Ri =  OCH3, R2 =  OK) fiihrte. Dureh konz. H2SO., wird der Dimethyluther IV 
(ll1 =  R2 =  OCH3) in das Glykolanhydrid, dureh Eg. + HC1 in V (R =  Cl) yerwandelt; 
letzteres liefert bei der Hydrolyse das Carbiiwl V (R =  OH) u. bei der nachfolgenden 
Red. mit H J den KW-stoff V (R =  H) (vgl. Ssergejew, C. 1930. II . 391). Dieser 
entsteht auch aus dcm Glykolanhydrid dureh Spaltung mit K-Na zu IV (Ri =  OK, 
R2 =  K), Hydrolyse zu IV (1^ =  OH, R2 =  H) u. W-Abspaltung mit Eg. + HC1. 
Dureh Einw. von CH3OH auf das aus dem Dimethylather bzw. I I I  gewonnene IV (Rt =  
R2 =' IC) wurde das bekannte IV (Rt =  R 2 =  H) erhalten.

Es wurde weiterhin vergeblich versucht, eino Radikaldissoziation dadurch zu er- 
zwingen, daB durcli Einfiihrung geeigneter o-Substituenten cino Verdrillung der beiden 
Benzolscheiben in H herbeigefiihrt wurde. Im Hinblick auf die opt. Spaltbarkeit der o,o'- 
Dimełhcxydiphensaure wurde die Darst. von ATI entsprechend der von I I I  durchgefiihrt. 
Auch liier konnte der Dimethylather nicht direkt aus dem Glykol (Anhydrisicrung!) 
dargestellt werden. Die Einw. von K-Na auf das farblose VI lieferte V II (Rt =  R2 =  K), 
aus dem dureh Alkoholyse VII (R! =  R2 =  H) gewonnen wurde. Wiederum war der 
Dihydrosechsring trotz der leichten Aufspaltbarkoit dureh Alkalimetall gegen Brom 
b estandig. — Wenn die Benzolkerno im Diphenylrest von VI gegeneinander verdreht 
sind (das Raummodell ist annahernd spannungsfrei), so sollte das l)imethoxytetraphenyl- 
dihydrophenanłhren (VI) ein Racemat sein. Es wurden daher, ausgehend von der 
(— )-o,o'-Dimethoxydiphensaure (vgl. K bk n er  u. Tu rn er , C. 1928. II. 2245), iiber 
den dureh Diazomethanmethylierung erhaltenen Ester die cntsprechenden op.-akt.

I I I

C8H6̂ / C 9Hs
c

II,CO OCH,

V I

I I__
V II

124*
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Deriw. wie oben dargestellt (im Gegensatz zu den Racematen sind sie 11. u. enthalten 
fest gebundenes Krystallósungsm.). Der linksdreliende Dimethylather V II (Rn =  R2 =  
OCH3) lieB sieh zur metallorg. Verb. V II (Rj =  R„ — K) spalten, die noch opt.-akt. 
sein muB, da die Alkoliolyse zum linksdrehenden V II (R4 =  R2 =  H) fiihrte. Aber die 
Entfernung des K  durch Tetramethylathylendibromid gab i n a k t. VI, so daB Racemi- 
sierung wahrend der Sechsringbldg. anzunehmen ist. — DaB aber hier ein RingschluB 
aueh zu opt.-akt. Systemen fuliren kann, wurde durch die Darst. des linksdrehenden 
Olykolanhydrids aus dem opt.-akt. Olykol V II (Rx =  R 2 =  OH) mit HCł oder dem 
opt.-akt. Dimethylather V II (Rj =  R 2 =  OCH3) mit konz. H2S04 gezeigt. Entaprechend 
dem spannungsfreien Modeli erweist sich die asymm. Anordnung ais sehr stabil. Erst 
bei Tempp. um 200° findet ein Drehungsabfall statt (in der Schmelze bei 315° racemisiert 
sich das Anhydrid in einigen Sekunden). — Aus der Temperaturabhangigkeit der 
Geschwindigkeitskonstanten der monomolekularen Racemisierungsrk. (lineare Ab
hangigkeit von lnot0/a( von der Zeit!) lieB sioh die Aktivierungsenergie des o,o'-Di- 
methoxydiphensauredimethylesters zu 25,8 Cal/Mol., des o,o'-Dimethoxy-o" ,o'"-dibenz- 
hydryldiphenyls (VII, R j =  R2 =  H) zu 48,0 Cal/Mol. (nicht ganz sicher) u. die des 
Anhydrids des o,o'-Dimethoxy-o",o'"-bis-(diphenyloxymethyl)-diphenyls zu 55,8 Cal/Mol. 
ermitteln.

V e r s u c h e .  o,o'-Bis-(diphenyloxymethyl)-diphenyl (IV, R : =  R 2 =  OH), E. 252 
bis 253°. Fiir die Darst. des Phenyllithiums wird techn. Li empfohlen. Das Rk.-Prod. 
aus Diphensauredimethylester u. CeH6Li wird sofort in W. gegossen. Monokalium- 
salz, CggH2jj02l\.. Monomethylather, i 1. 209,5-”-211°. Ditnethyliither, c4„h34o2,
F. 186—187,5°. — 9,10-Tetraphenyldihydrophenanthren, C3SH28 (III). F. 339,5—341°.
— Rac. o,o'-Dimethoxydiphensa,urederiw.: Monokaliumsalz des o,o'-Dimethoxy-o",o'"- 
bis-(diphenyloxymethyl)-diphenyls, C40H33O4K  (VII, R4 =  OK, R 2 =  OH). Daraus der 
Monomethylather, C41H3604, F. 256—257,5°; Dimethylather, C42H3g04, F. 206,5—208° 
aus Essigester -f Methanol. o,o'-Dimethoxy-o",o"'-dibenzhydryldiphenyl, C40H34O2,
F. 204,5—205,5° (oder 214,5—215,5°? Der Ref.). Aus dem vorigen bzw. VI durch 
Spaltung mit K  in Dioxan. 4:,5-Dimethoxy-9,10-tetraphe>iyldihydrophenanthren, C40H32O2 
(V'I), F. 231,5—232°. ■— Opt.-akt. o,o'-Dimethoxydiphensaurederiw.: o,o'-Dimeihoxy- 
diphensaure, F. 288,5—290°. Durch Eintropfen einer Lsg. von diazotierter 2-Amino- 
3-methoxybenzoesaure in eine Mischung von CuS04- u. FeS04-Lsg. + Ammoniak. 
Die Spaltung mit Chinin gab die linksdrehende Form, F. 293,5—294,5°, [cx] d 2° =  —116°. 
(—)-o,o'-Dimethoxydiphemauredimethylester, C,8Hls06, F. 101—102°, [<x] d !2 =  — 160°. 
Die Racemisierungskonstanten fiir 100° (0,00107) u. 118,5° (0,00556) wurden in Chlor- 
benzollsg. ermittelt. (—)-o,o/-Dimetkoxy-o",o/"-bis-(dipkenyloxymethyl)-diphenyl, C40- 
H3404, F. 284°, [ajn23 =  —220°. (—)-Anhydrid des o,o'-Dimethoxy-o",o'"-bis-{diphenyl- 
oxymethyl)-diphenyls, C4t,H3203, F. 242,5— 243°, [a]D20 =  —393°. Die Racemisierungs
konstanten fiir 182,5° (0,000187) u. 211° (0,007061) wurden in Chlorbcnzollsg. ermittelt. 
(—)-Monomethylather des o,o'-Dimethoxy-o'',o'"-bis-(diphenyloxymethyl)-diphenyls, < v  
H3604, F. 238—239°, M d 23 =  —157°. (— )-Dimethyldther, C42H3804, F. 218—220°, 
[oc] d 22 =  —150°. (— )-o,o'-Dimethoxy-o'/,o"'-dibenzhydryldiphenyl, C40H34O2, F. 170 bis 
170,5°, [a]o2° =  —298°. Die Racemisierungskonstanten fiir 182,5° (0,000302) u. 211° 
(0,00688) wurden in Chlorbcnzollsg. ermittelt. (Liebigs Ann. Chem. 505. 17—41. 4/8. 
1933. Braunschweig, Chem. Inst. der Techn. Hochschule.) Bersin.

Hugh B. Nishet und Cecil G. Gray, Helerocyclische Ketone. I. p-Aminoketone 
und zugehórige Pyrazoline, die sich tom Benzyliden- und Furfurylidenacelon ableiten. 
MANNICH u . Schu tz (C. 1928. I. 1291) haben durch Kondensation von Aryliden- 
ketonen I mit CH20 u. HCl-Salzen von sek. Basen /}-Aminoketone I I  dargestellt. Das 
so aus Benzalaceton u. (C2H5),>NH erhaltene l-Diathylamino-5-phenylpenten-(4)-on-(3) 
kondensiert sich mit C6H5-NH-NH2; M ann ich  u . Schu tz haben das Prod. ais Hydr- 
azon (III) formuliert. Da sich Hydrazone leicht u. oft unkontrollierbar in Pyrazoline 
umwantleln, konnte aueh eine solche Verb. (IV) yorliegen. Vff. haben aber festgestellt, 
daB die Substanz zwar die KNORRsche Pjnrazolinrk. zeigt, aber bei der Red. Anilin 
liefert u. deshalb I I I  sein muB. Sie zeigt beim Kochen mit Eg. den fur die Pyrazolin- 
bldg. charakterist. Farbumschlag, das Pyrazolin konnte aber nicht isoliert werden. 
Dies gelang bei der entsprechenden Piperidinoverb. — Vff. beschreiben ferner die

I  R'.CH:CH.CO-CH, 
C„H6 ■ CH: CH • C • CH, • CHt • NfCjHJ, 

C„HS-NH-N

I I  R'-CH:CH-CO*CHj-CH,*NRj

>C -C II1.C n i .N(CsHs):
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Darst. von Verbb. I aus Furfuralaceton u. die Uberfiilirung der Phonylhydrnzone in 
Pyrazoline.

Ve r s u c h o .  l,5-Diphenyl-3-j}-piperidinodthylpyrazolin, C22H27N3 (analog IV), 
aus dem salzsauren l-Piperidino-5-phenyIpenten-(4)-on-(3)-phenylhydrazon in sd. Eg. 
Gelbliche M. von eigentiimlichem Gerucb aus PAe., E. 60°. — 1-Dimelhylamino- 
5-furylpenten-(4)-on-(3), CuH l502N (II, R — CH3, R' =  C,H30), aus Furfuralaceton, 
(CH3)2NH, HC1 u. Paraformaldohyd in sd. A. CltH ,50,N + HC1, gelbliche Blatter 
aus A., F. 170°. Salzsaures Phenylhydrazon, C17H21 ON3 -f HC1, gelbo Nadeln aus 
A., F. 185°. Das beim Kochen mit Eg. entstehcnde Pyrazolin konnto nicht isoliert 
werden. — Analog wurden erhalten: l-Diathylamino-5-furylpenten-[4)-on-{3)-hydro- 
chlorid, C13H10O2N + HC1, braunliche Nadeln auś wss. Aceton, F. 125°. 1-Piperidina- 
5-furylpenlen-(4)-on-(3)-hydrochlorid, C14H1902N + HC1, gelbliche Tafeln aus A.,
F. 192°. Salzsaures Phenylhydrazon, C20H25ON3 HC1, dunkelgelbe Nadeln aus A.,
F. 182°. Daraus mit sd. Eg. l-Phenyl-3-p-piperidinoathyl-5-furylpyrazolinhydrochlorid, 
C20H25ON3 -f HC1, fast farblose Nadeln aus A., F. 158°. (J. chem. Soc. London 1933. 
839—40. Juli. Edinburgh, Heriot-Watt-Collcge.) OsTERTAG.

J. van Alphen, Ober heterocyclische Verbindungen, erhalten durch die Reaktion 
von Benzoinen mit Hydrazinhydrochlorid. IV. Eine Klasse ton Verbindungen, welchc 
eine BciUteinrcaktion geben, jedoch kein Halogen enthalten. (III. vgl. C. 1933. II . 1357.) 
Reinstes, absol. halogenfreies A--1,3,4,6-Tetraphcnyl(rimidin gibt eine intcnsiv gruno 
Farbung, wenn man es an der CuO-Perle oder am mit CuO bedecktcn Cu-Draht oder im 
Gemisch mit CuO am Pt-Draht in die Flammo bringt. Ohno CuO farbt os am Pt-Draht 
dio Flammo nicht. Auch die Dcriw. dieser Verb. geben mehr oder weniger intensivo 
Griinfarbung, ausgenommen diejenigen, welche ein N02 oder NH2 enthalten, oder 
bei denen eino S02-Gruppe die N-Atome 5 u. 7 verbindet. Dic nahe verwandten Verbb. 
Lophin u. Amaroń farben mit CuO die Flamme nicht. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 
52 ([4] 14). 567—68. 15/7. 1933. Leiden, Univ.) L in d en b a u m .

Jerzy Suszko und Alfred Tomanek, Vber die slerisclie Anordnung der Substituenten 
am Carbinolkohlenstoffatom der Chinaalkaloide. (Roczniki Chem. 13. 213—220. 1933. 
Posen, Univ. — C. 1933. II. 69.) Pangritz .

G. R. Clemo und R. Raper, Die Lupinalkaloide. Teil VII. Die Struktur ton 
Lupanin und Spartein. (VI. vgl. C. 1933. I. 1948.) Auf Grund einer Erórtcrung mit 
Ing (vgl. C. 1933. II. 880) uber scino Arbeit iiber Anagyrin wird nunmohr fiir Spartein 
Formel I  u. Lupanin das entsprechende 2-Ketoderiv. vorgeschlagen. — Cytisin u. dio 
Lupinalkaloide besitzen ahnliche Struktur. — Da dio Prodd. der Dest. von Cytisin 
mit Zn-Staub Pyrrolfarbrkk. geben, wodurch die Bldg. eines 5-gliedrigen Ringes an- 
gezeigt wird, ist die Annahme eines solchen entsprechend Formel II, wic Ing  fiir Ana
gyrin annimmt, nicht notwendig. — Dio Ketogruppe von Ozyspartein u. dio zweite 
Ketogruppe vom Ozylupanin sitzt wahrscheinlich am C17, eher ais am Cj0 oder C8. —■ 
Die Weiteroxydation von Oxylupanin zu „A“ ergibt die Umwandlung des H an C„ 
in eine tertiare OII-Gruppe; bei der Barythydrolyse spaltet das Prod. dio C-Atome C2 
bis C6 ais Glutarsaure ab. Die isomere Substanz „B “ (vgl. C. 1932. I. 1538) wiirdo 
dann wahrscheinlich das entsprechende 11-Carbinol sein. — Auf Grund der Priifung 
des Modells der spannungsfreien Formel I  wird ais Grund dafiir, daB Spartein nur ein 
Jodmethylat gibt, ster. Hindcrung angenommen, Dieso Formel ergibt die Moglichkeit, 
daB die CH,-OH-Gruppe in Lupinin am C, sitzt, wahrend nach II Lupinin ein Deriv.

von 2-Methyloctahydropyrrocolin ware. — Die trans-Gruppierung der Ringe ent- 
spricht derahnlichen Konfiguration, wie sie fiir andero Naturprodd. (Ostrin) angenommen 
wird. — Die Verkniipfung eines N-Methylenpiperidinkomplexes mit den C-Atomcn 3 
u. 5 fuhrt zu einer móglichen Formel fiir das Alkaloid Porphyrin C^II^O^N.,. (J. chem.
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Soc. London 1933. 644— 45. Juni. Newcastle-upon-Tyne, Durham Univ., Armstrong 
Coli.) Buscu.

Paul Mohs, Uber die Glucoside von Digitalis lanala Ehrh. Erganzungen u. Richtig- 
stellungcn zu der Arbeit von Man n ic h , Mohs u. Mausz (vgl. Ó. 1930. I I . 3159). — 
Lanadigin: Boi der Mol.-Gcw.-Best. durch Titration der Lactongruppe wurde stets 
auffallend viel Lauge verbraueht. Ais Ursache wurde Essigsaurc in veresterter Form 
im Mol. fcstgestcllt. Da die bei der Spaltung des Glucosids mit Saure erhaltenen 
Zucker die gesamte Essigsiiure gebunden enthalten, das Aglucon dagegen acetylfrei 
ist, muB die Essigsaurc mit einem Zuckerhydroxyl verestert gewesen sein. Auch der
1. e. beschriebcne Spaltzuckcr C'12//2209 war urspriinglich móglicherwciso acctyliert. 
Die von ihm bisher erzielte, sehr schlechte Ausbeute, die wahrscheinlich nur den Teil 
umfaBt, der bei der Aufarbeitung entacetyliert wird, wird jcdenfalls auf das 3—4 fache 
gesteigert, wenn die Zuckerlsg. zuvor mit alkal., verseifenden Agenzien behandelt wird. 
Im Gegensatz zu friiher wurde gefunden, daB das Disaccharid d o c h  FEHLlNGsche 
Lsg. reduziert, womit dio Annahme einer sek. Bldg. entfallt. Diese Folgerung ergibt 
sieh auch daraus, daB in der bei schonender, saurer Hydrolyso des Glucosids anfallcnden 
Zuckerlsg. Glucose durch Garung oder ihr Osazon nicht nachweisbar ist, was aber 
sof ort gelingt, wenn dio Zuckerlsg. vorher mit 5%ig. HC1 gekocht wird (Spaltungs- 
gleichung: Ci2H2209 -f H20 =  C6H1208 + C6H1204). In der fur Lanadigin seinerzeit 
aufgestelltcn Formel ist also die yerestert gebundene Essigsaurc zu berucksiehtigen. 
Die Mol.-Gew.-Bestst. haben den Mittelwert 960 ergeben. Damit ist im Lanadigin 
nocli ein 4. Zuckermolekul anzunehmen, sicherlich Digitoxose, da nach den obigen 
Garverss. nur 1 Mol. Glueose zulassig ist u. auf Grund dieser Befunde folgende Spal- 
tungsgleichung:

C49H,602o -\~ 4 HsO =  C^H^Os -I- 2 C„H1204 4- C12H2209 -j- CVH 40j,
die in dieser Form mit der von S t o l l  fiir das Digilanid C angegebenen ubereinstimmt. 
Im Sinne S to l ls  ist Lanadigin jedenfalls ein „genuines" Digitalisglucosid u. nicht, 
wie von ihm vermutet, ein enzymat. Abbauprod., es enthalt 4 Moll. Zuckcr, ins- 
besondere Glucose, die nach S t o l l  zuerst enzymat. abgebaut wurde. Der am lebenden 
Frosch ermittelte Wirkungswert (vgl. 1. c.) liegt nach neueren Feststellungcn von 
K ra y e r  um 450 000 Froschdosen pro g. — Lanata-Glucosid I I : Auch hier wurde 
vcrestert yorliegcndc Essigsaure einwandfrei bestatigt. Ferner ist o r w i e s e n ,  daB 
es sich um durch fraktionierte Krystallisation nicht zu trennende Mischkrystalle zweier 
isomorphcr Glucoside handelt. Bei diesen Entmischungsyerss. wurde eine schón kry- 
stallisierende Glucosidfraktion erhalten, die wieder eine Acetylgruppe besitzt, bei der 
Analyse hohero C-Werte u. geringero opt. Drehung liefert ais das Ausgangsmaterial, 
bei der KELLER-KlLiANIschen Rk. an der Grenzflache Eg.-H2S04 keinen roten Ring 
mehr zeigt u. schlieBlich bei Spaltung mit alkoh. HC1 ausschlieBlich Digitoxigenin ais 
Aglucon ergibt. Sie stellt also ein neues Glucosid aus Digitalis lanata dar; weitere 
Unterss. dariiber sind im Gange. — Lanata-Glucosid I I I .  Die erwiesene Anwesenheit 
von Essigsaure auch in diesem Glucosid bedingt, daB es, entgegen friiherer Annahme, 
mit dom Digitalinum verum von K il ia n i  nicht ident. ist. Da das Hexaacetylderiv. 
yon Lanata-Glucosid I I I  mit der von W indaus  u . H aack  (C. 1929. I. 1949) aus 
Digitalinum verum erhaltenen Hexaacetylverb. y o l l k o m m e n  ubereinstimmt, 
liegt der SchluB nahe, daB im Lanata-Glucosid I I I  ein naturliches [Mono ( ?)]-Acetyl- 
deriv. des Digitalinum verum yorliegt.

V e r s u c h e .  Lanadigin, C49H76O20, Nachweis u. Best. der Essigsaurc: 5g 
Lanadigin mit 25 g Methanol (+ 1 g KOH) l/ t Stde. am RiickfluB kochen, nach Er- 
kaltcn mit H3P04 ansauem u. in der von H e u ser  (Chemiker-Ztg. 39 [1915]. 57) an
gegebenen App. in yorgelegte n/2 KOH dest. Neutralisierte Lsg. zur Trockne bringen. 
Nachweis der Essigsaure im Ruckstand nach K ru g er  (C. 1930. I. 413), durch dio 
Kakodylrk., durch Bldg. von Essigsaure u. durch Verreiben mit KHS04. Quantitatiyc 
Best. ais Silberacetat bzw. nach Freu d e n b e rg  (C. 1924. I. 2189). — Uber Einzel- 
heiten der Unters. der boi Spaltung des Glucosids entstehenden Zucker ygl. Original.
— Lanata-Glucosid I I I ,  C36H55011(C0CH3). Nachweis u. Best. der Essigsaure wie 
obenstehend. Hexaacetylderiv., C36H50Oj4(COCH3)6 (Druckfehler im Original. D. Ref.). 
(Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 271. 393—99. Juni 1933. Labor. der 
P. Be ie r s d o r f  & Co. A.-G.), Pang ritz .

A. Stoll und W. Kreis, Uber genuine Digitalisglucoside. (Vgl. Stoll, Ein Gang 
durch biochem. Forschungsarbeiten [Berlin 1933], S. 26) Gegenuber den bisher meist 
ais genuine Glucoside angesehenen 3 Hauptreprasentanten unter den rein isolierten
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Glucosiden der Digitalis purpurea: Digitozin, Gilozin u. Gitalin wurdo dureh An- 
wendung eines von W. K r e is  ausgcarbeiteten cnzymliindcrnden Extraktionsverf. aus 
Digitalis purpurea ein neues, ebenfalls hocli akt. Herzglucosid erhalten, das 1 Mol. 
Glucosc mehr aufweist ais Digitoxin. Dieses Purpureaglucosid A, C47H740 18, hat ais 
Spaltungsgleichung: C47H7.,0JS + 4H20 =  C23H3404 (Digitozigenin) + 3C6H1204 (Digi- 
tozosc) + Conoco (Glucose) u. wird dureh Einw. von Purpureablattsubstanz (dureh 
das Enzym Digipurpidase) in Digitoxin iibergefuhrt. — Nach demselben Verf. wurdo 
aus Digitalis lanata ein wesontlicher Teil des Gesamtglueosidgeh. der Drogo in cin- 
heitlich krystallisierter Form gewonnen u. das Praparat ais Digilanid bezeichnet. 
Dureh auf der Yerteilung zwischen Chlf. u. wss. Metliylalkohol beruhende Trennungs- 
methoden konnte es in 3 neuo einheitliche Glucoside, die Digilanide A, B u. C zerlegt 
werden, die einzeln genau gleieh krystallisieren wie das GesamtpriŁparat u. daher in 
diesem ais isomorphe Krystallisation vorliegen. Allo 3 Digilanide enthalten 3 Moll. 
Digilozose, 1 Mol. Glucose u. eine Acetylgruppe, wahrend die 3 Aglucone yerschieden 
sind. Neben 3C6H1204 (Digitoxose) + C0HI2On (Glucose) + C2IJ,02 (Essigsłiurc) fuhrt 
dio hydrolyt. Spaltung von Digilanid A, C49H760i9(H20) zu Digitozigenin, C23H3404; 
vou Digilanid B, C49H78O20, zu Gitozigenin, C23H3405; von Digilanid O, C49H7BO20, zu 
Digozigenin, C23H3405 (SMYTH, C. 1930. II. 918). Abspaltung der Acetylgruppe dureh 
gelinde alkal. Hydrolyse aus Digilanid A ergibt Desacetyldigilanid A, das mit Pur- 
pureaglucosid A in den wescntlichen Eigg. iibereinstimmt; ebenso entstehen Des
acetyldigilanid B u. C. Dureh dio Wrkg. der Blattsubstanz, aus der sio gewonnen sind, 
auf die Digilanide A, B u. C (dureh ein ais Digilanidase bezeichnetes Enzym) wird aus 
ihnen der Glucoserest abgespalten, wobei sich aus Digilanid A das Aeetyldigitoxin, 
aus B das Acetylgitoxin u. aus C das Acetyldigoxin bildet. Dureh enzymat. Hydrolyso 
der 3 Desacetylverbb. wie auch dureh gelinde alkal. Hydrolyse der 3 aus Digilanid A, 
B u. C erhaltenen Aeetylverbb. entsteht im Falle von A Digitozin, von B Gitozin u. 
von C Digozin (Smyth , 1. c.). Das Lanadigin yon Man n ich , Mohs u. Mausz (C. 1930.
II. 3159) u. die ubrigen krystallisierten Lanataglucoside auch anderer Autoren sind 
wahrscheinlich ebenfalls dureh enzymat. Abbau entstanden. — Da dio '/ a is . des aus 
Lanatablattern bereiteten Infuses immer von der Art der Zubereitung u. dem Konser- 
vierungsgrad der Drogo abhangt, muB das Infus ais unsichero u. unyollstandigo Dar- 
reichungsform der Digitalisglucoside bezeichnet werden. (Mttnch. mcd. Wsehr. 80. 
723—26. 13/5. 1933. Basol, Chem. Fabrik vorm. SANDOŻ.) Be h r l e .

A. Stoli und W. Kreis, Ober die genuinen Digitalisglucoside. Abgekurzto Wieder- 
gabe der vorst. referierten Arbeit. (C. B. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1742 bis 
1744. 6/6. 1933.) Be h rle .

Munio Kotake, Katsuta Taguchi und Teiji Okamoto, Chemische Unter- 
suchungen in der Saponinreihe. IV. U ber die Saponinę von Fatsia japonica Dcne et 
Piane. (III. vgl. C. 1932. I. 3184.) Vff. haben aus den Wurzelrinden dieser japan. 
Pflanze (Araliaceae) 2 Saponinę isoliert, welche ais a- u. p-Profatsin bezeiclmct werden. 
Aus den Blattchen der Pflanze wurde nur /?-Profatsin isoliert. Dio Hydrolyso des 
cc-Profatsins ergab Hederagenin, die des ^-Profatsins Panazsapogenin. Dieselben Sapo- 
genine sind friihcr (II. u. III . Mitt.) aus don Saponinen anderer Araliaceen erhalten 
worden (Kalosapogenin =  Hederagenin).

V o r s u c h e. Wurzelrindo mit w. CH3OH extrahiert, Lsg. eingeengt, mit Pb- 
Acetat vollig ausgefallt, Filtrat mit H„S ontbleit, yerdampft, in W. gel., dialysiert 
u. wieder yerdampft. Prod. mit ca. 10°/oig. NaOH 8— 10 Stdn. erwiirmt, ausgefallene 
Na-Salzo mit verd. Essigsaure zers., Prod. in CH3OH mit Kohle entfarbt u. eingeengt, 
Krystallpulvor mit CH30H behandelt. Wl. Teil ist a-Profatsin, C42H72Ow, aus CH3OH 
Prismen, F. 250—253°. LI. Teil ist P-Profatsin, C4,H68013 oder C42H70O13, aus CH3OH 
Krystallpulver, F. 260—261°. — Hederagenin. a-Profatsin mit ĆH3OH, W. u. etwas 
konz. HC1 10 Stdn. erwarmt, Krystallo mit Aceton gewaschen. Aus CH3OH Prismen,
F. 321—323°. Diaeetylderiv., F. 166—167°. Mit sd. 90%ig. H-C02H Bldg. von 
Formylanhydrohederagenin, aus A. Nadeln, F. 169—170°, u. Diformt/lhederagenin, aus 
A. Prismen, F. 267—270,5° (vgl. II . Mitt.). — Patiazsapogenin. Ebenso aus /3-Pro- 
fatsin. Aus CH3OH u. A. Nadeln, Zers. 300—303°. Mit Acetanhydrid die Verb. von
F. 207—210°, dann 307—310°. Mit Eg. das Acetylderiv., F. 263—265°. Vgl. III . Mitt.
— Gewinnung des /J-Profatsins aus den Pflanzenblattchen wie oben. (Soi. Pap. Inst. 
physic. chem. Res. 21. 99—103. Juli 1933.) L indenbaUM.

Fritz Lipmann, Ober die Bindung der Phosphorsaure in Phosphorproteinen. I. Mitt. 
Isolierung einer phosphorhaltigen Aminosaure (Serinphosphorsaure) aus Casein {la).
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Ausfuhrliclio Wiedergabo der C. 1933. I. 3580 ref. Arbeit. (Biochem. Z. 262. 3—8. 
Kopenhagen, Biolog. Inst. d. CARLSBERG-Stiftung.) GUGCENHEIM.

Fritz Lipmann, i)ber die Bindung der Phosphorsaurc in Phosphorproteinen. II. Mitt. 
Yersuche zur Frage der Einlieitliehkeit der Phosphorsaurebildung. (1. vgl. vorst. Ref.) 
Die Saurehydrolyse der Phosphorsaurebindung in Phosphorproteinen ist eine mono- 
molekulare Rk. Die Rk.-Konstantę ist fiir verschicdenc untersuchte Phosphorproteine 
u. Peptone — Casein, Vitellinsaure, Phosphorpepton aus Casoin, Ichthyulinsaure — 
annahernd iibereinstimmend u. gleich dor dor Serinphosphorsaure. Der Wert der Kon- 
stanten ist fiir 2,5-n. HC1 3-10-2 (i =  Stdn.). Hieraus ergibt sich mit Wahrscheinlich- 
keit, daB Serinphosphorsiiurc die einheitliche phosphorsaurebindendo Gruppe der 
Phosphorproteino ist. Ichthyulinsaure ist, im Gcgensatz zu Vitellinsaurc, in HC1 zl., 
u. laBt sich durch Umfallen mit Saure nicht reinigen. lhre sauren Eigg. sind weniger 
ausgepragt ais bei der Vitellinsiiurc. Es wird fiir móglich erachtet, daB in ihr die H3P04 
intramolekular neutralisicrt oder mehrfach gebunden ist. (Biochem. Z. 262. 9—13. 
12/6. 1933.) Gu g g en h e im .

J. R. Katz und A. de 'Raoy ,KrystalliniUit des Fibrins. Das Rontgenspektrum 
des Fibrins ist von HERZOG u. Jancke  (Natunviss. 9 [1921]. 320) ais amorphes Spek
trum beschrieben worden. Dieses Spektrum ist viel leichter zu deuten, wie Vff. ge
funden haben, wenn man Fibrindrahto unter móglichst hoher Spannung spinnt u. 
parallele Biindel solcher diinnen Drahte róntgenspektroskop. untersucht. Fiigt man 
dio geeignete Menge von Ca(N03)2 zu Blutplasma, das durch 2°/00, Ci trat ungerinnbar 
gemacht worden ist, so liiBt sich das gerinnende Plasma zu schonen Drahten ausziehen, 
aus denen man dio Salze u. andere 1. Substanzen mit W. auswaschen kann. — Das 
zu Drahten versponneno Fibrin gibt ein Diagramm (schemat. Zeichnung im Original), 
das typ. Krystallinterferenzen enthiilt. Zwoi der Interfcrcnzen entsprechcn Netz- 
ebenen (d =  10,1 bzw. 4,7 A), welche parallel zur Langsachse dor Faden liegen, also 
auch parallel der Langsachse der langen, fadenfórmigen EiweiCmoll. im Faden. Inter- 
ferenzen, welche der Lange des EiweiBmol. entsprcehen (100 A u. mehr) wurden bei 
der angewandten Vcrsuchstecknik nicht aufgefunden werden, auch wenn sio bestehen.
— In einigen Ncgativen waren Interfcrcnzen der Schiclitlinien gut siehtbar. Die 
Identitatsperiode in der Faserachse betragt 6,7 A. Es liegen daher 2 Amidosaurereste 
in dieser Richtung im Elementarkorper. Dio Polypeptidkette ist fast gestreekt, aber 
doch ein wenig gekrummt bzw. tordiert (6,7 A statt 7,0 A, wio beim Soidenfibroin). 
Das Rontgenspektrum des gedohnten Fibrins stimmt morkwurdigerweise fast yollig 
iiberein mit dem von A stb u ry  bcschriobonen Diagramm des gedohnten Keratins 
(/?-Koratin, vgl. C. 1933. I. 2016), obwohl bcide EiweiCkorper aus recht yerschicdenen 
Aminosiiuren aufgebaut sind. (Naturwiss. 21. 559. 28/7. 1933, Amsterdam, Chem. 
Inst. d. Univ.) SKALIKS.

Sydney John Folley, NoliziiberdieDarslellungundFraklionierungdera-Naphthi/l- 
isocyanatverbindung des Plasteins. Naeh dcm es Vf. gelungen war, die aus Piastem 
u. Phenylisocyanat erhalteno Verb. zu fraktionieren (C. 1932. I. 3448), wurden analoge 
Verss. mit a-Naphthylisocyanat untornommen. Das Prod. laCt sich in 2 Fraktionen 
von yerschiedener Basizitat (durch C02 u. durch Essigsauro fallbar) zerlegen; jede 
dieser Fraktionen liefert wiederum einen in w. A. 1. u. einen in A. unl. Anteil. Die in 
A. 1. Anteile geben bei langom Sehiitteln mit yiel k. absol. A. jo drei Unterfraktionen: 
ein in w. absol. A. 1., in k. absol. A. unl., ein in k. absol. A. 1. Prod. u. eine rótlichc, 
alkoh. Lsg., die auBer den 11. Anteilen auch Zers.-Prodd. enthalt. (Biochemical J. 27. 
151—52. 1933. Manchester u. Liverpool, Uniy.) Ostertag.

[russ.] Władimir Ssergejewitsch Ssadikow, Das EiweiBproblem. Dic wichtigsten Anschauungen 
auf dem Gebiet der Chemie der Aminosiiuren, Peptide, Cyclopeptide u. Proteine. Lenin
grad: Lensnabtechisdat 1933. (IV, 72 S.) 1 Rbl. 50 Kop.

E. Biochemie.
Augustin Boutaric und Tony Jacqainoi, Vergleichende Untersucliung iiber die 

Entfarbungsphanomene an Mełhylenblau durch Milch und tierische Gewebe. Campher, 
S, Methylsalicylat, Phenol, Resorcin, Hydrochinon, Guajacol, HgCN, Na-Salicylat, 
Tannin hemmen die Methylenblauentfiirbung der mit Formaldehyd versetzten Milch 
oder des Lebergewebes, u. zwar nehmen die hemmenden Eigg. fiir beide reduzierenden 
Objekte parallel in der Reihenfolge ihrer Aufzahlung zu. Die mit der Konz. zunehmende
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beschleunigcnde Wrkg. von Basen (NaOH, KOH, N IlĄOH) oder hcmmende Wrkg. der 
Sauren (HCN, H2SOit HCl) tritt ebenfalls fiir Milch u. Lebergewebc parallollaufend 
in Erscheinung. Methylarsinat, Na-Arsenat, Na2HPOt beschleunigen die Red. von 
Methylenblau; Na-Citrat hat einen wenig charakterist. EinfluB; NaN03, CaCl2 hemmen. 
Auch hicr verlauft Hemmung oder Beschleunigung der Red. durch Milch oder Leber 
gleichsinnig, so daB die Auffassung bcrcchtigt erscheint, daB es sich um dio gleichen 
Wrkg.-Mechanismcn handelt. (Buli. Acad. Mćd. [3] 109 (97). 114— 18. 1933.) Opp .

E t. Enzymchemie.

K. Felix, R. Hirohata und K. Dirr, Ober Clupein. VII. Mitt. (VI. vgl. 0 .1932.
II. 3729.) Unterwirft man Clupein nach 16-std. Hydrolyse mit n. HCl der Wrkg. der 
Arginasc, so wird melir Harnstoff bei pn =  8 ais bei p« =  9,3 in Ereihoit gesetzt. Es folgt 
daraus, daB noch Arginin vorhandon ist, welches mit der Aminogruppe peptidartig 
gebunden ist, da diescs nicht boi pn =  9,3, wohl aber boi pH =  8 abgospalten wird. 
Nach 16-std. Hydrolyse mit 2-n. HCl entspricht der mit Phosphorwolframsaure fallbaro 
N dem Arginingeh., u. der nicht fallbaro N dem Geh. an Monoaminosaure, was auf Lsg. 
samtlioher Bindungen zwischen Monoaminosauren u. Arginin hindeutet. Aus einem 
solchen Hydrolysat lieB sich Arginylarginin isolieren. Nach 8-std. Einw. von n-HCl 
auf Clupein fallt Phosphorwolframsaure einen Nd. mit 92% des Gesamt-N u. 7% Mono- 
aminosaure-N. Aus dem Gemisch des in 90°/oig. A. 1. Anteils lieB sich iiber das Flayianat 
ein Pikrolonat gewinnen, das wahrscheinlich oinem Proton entspricht. Es gibt Biuretrk. 
Der NH.-N betragt 9,7% des Gesamt-N, u.,steigt bei der Hydrolyse auf 33,7%. 91°/o 
des Gesamt-N fallen ais Argininflavianat. Dio aus Pikrolonat gowonneno Aminosaure 
ist wahrscheinlich Valin. Aus dor in 90%ig- A. 1. Fraktion des Clupeinhydrolysats wurde 
iiber das Flavianat ein Pikrolonat isoliert, das einem Triarginylarginintctrapikrolonat, 
Cj,4H50NlaO5(C1i,HsN1Ó5).I, entsprach, Sintem boi 170°, Zers. bei 190°. Der NH2-N betragt 
6,7°/0 des Gesamt-N u. steigt bei der Hydrolyse auf 27%. Der Gesamt-N des Hydrolysats 
lieB sich ais Argininflavianat isolieren. Bei dem Vers. zur t)bcrfiihrung des Pikrolonats 
in das Hydrochlorid entstand unter Abspaltung von 1 Mol. Arginin Diarginylarginin. 
Da die beiden von KOSSEL im Clupein angenommenen Protonkomplexc aus 2 Moll. 
Arginin u. 1 Mol. Monoaminosaure bestehen, von denon dio ersteren beiden bald am 
Anfang, bald am Endo des Protons stohen, u. da andererseits im Clupein die Gruppie- 
rungen von Arginintetrapoptiden u. von Monoaminosaurepcptiden vorkommen, miissen 
dio beiden Arten der Protone abwechselnd aneinander gereiht sein. Dio Gruppierung des 
Triarginylarginins entstoht an der Stelle, wo das endstandigo Arginin mit freier Carb- 
oxylgruppo des cinon Protonkomplexes an das im anderen Proton enthalteno Arginin mit 
freier Aminogruppe stóBt. Da die freie Carboxylgruppe des fortigen Clupeinmolekuls 
cinom Argininrest angehort, beginnt die Reihe mit einem Proton, das am Carboxylende 
ein Arginin- u. am Aminoende ein Monoaminosauremolckiil bositzt. (Hoppc-Seylcr’s 
Z. physiol. Chem. 218. 269—79. 17/7. 1933. Munchen, II. Med. Klin. d. Univ.) GUGG.

E a. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.

P. D’Arcy Hart und A. B. Anderson, Die Bildung eines griinen Pigmcnls aus 
Hiimoglobin durch den Pncumococcus. Vff. studieren ausfiihrlich die Bildungsbcdingungen 
der griinen Fiirbung des Blutes, welcho durch den Pneumococcus horvorgerufen wird, 
u. stellen fest, daB die Bedingungen im fl. Medium besser gepriift u. eingestellt werden 
konnen. Keino dor friiheren Hypothesen fiir die Bldg. des griinen Pigments ist haltbar. 
Es sind 2 Komponenten verantwortlich fiir dio Bldg. Die e i n e  ist t h o r m o l a b i l  
u. an die Bakterienzello gebunden, die a n d e r e  t h e r m o s t a b i l  u. kommt in 
Fleischextrakten u. ahnlichen Substanzen vor. Die an die Zello gebundone Komponento 
ist wahrscheinlich enzymat. Natur. Das System, welches fiir dio Bldg. des griinen 
Pigments verantwortlich ist, zeigt eino bemerkenswertc Ahnlichkeit mit dcm, welches 
Ozyhdnioglobin in Methamoglóbin liberfiihrt. Gegon die Identitat spricht dio Stabilitat 
dieses Systems, welches anaerob bei 37° bestiindig ist. Das Optimum der Bldg. des 
griinen Pigments liegt bei pn =  8,0. Krystallisiertes Ozyhdmoglobin, Metliatnoglobin 
u. zu einem geringen Grade auch Kóhlenozydhamoglóbin konnen in cin griines Pigment 
bei pH =  7,8 iibergefiihrt werden. Alkal. Hamatin, welches durch Losen von Hamin- 
krystalien in 0,1-n. Na2C03 erhalten worden war, blieb bei Einw. von Pneumococcus- 
kulturen in Phosphatpufferlsgg. unverandert. Dio chem. Natur des Pigments, welches 
noch nicht in reinem Zustande Torliegt, wird durch spektroskop. Unters. aufzuklaren 
yersucht. Es wird festgestellt, daB die Eigg. mit keinem der bekannten Deriyy. des



1882 E 4. T ie r c h e m ie . 1933. II.

Hiimoglobins ubereinstimmcn. (J. Pathol. Bacteriology 37. 91— 105. Juli 1933. Univ. 
College Hospital Medical School.) H illemann .

Ferdinand Ulzer und Hans Gruber, Extraktionsversuclie an menachlichen Tuberkel- 
bacillen. Beim Behandeln yon je 2 g trockenen mcnschlichen Tuberkelbacillen mit 
jo 25 ccm Losungsm. nahm dest. W. 25,5, Wiener Hochquellenwasser 20,0, physiol. 
NaCl-Lsg. 16,8, wss. 0,5°/oig. Citronensaurelsg. 23,5, wss. 0,5°/oig. Weinsaurelsg. 19,6 
u. wss. Ó,l-n. Na2C03-Lsg. 18,7% auf; Einw.-Dauer der 3 ersten Losungsmm. 9, der 
anderen 16 Tage. Das hóhere Losungsvermogen des dest. W. gegenuber der NaCl- 
Lsg. wird mit der gunstigen Wrkg. der NaCl-freien Diat bei Tuberkulose in Verb. gc- 
braeht. Von organ. Losungsmm. nahmen unter gleichen Bedingungen (16 Tage Einw.- 
Dauer) A. 10,3, PAe. 6,6, Chlf. 6,2, Bzl. 7,5, samtlich unter (die folgenden ohne) emul- 
sionsartige(r) Verteilung der Bacillen im Losungsm., A. (95%) 11,7 u. CH3OH 24,4% 
auf. (Wiss. Mitt. osterr. Heilmittelstelle 1933. Nr. 11. 1—2. Mai. Tcchn. Vers.-Anst. 
d. Osterr. Heilmittelstelle G. A.) De G NER.

G. Bredemann, Untersuchungcn iiber den biologischen Abbau der n-Bultersaurc. 
I. Bildung und W iederverarbeitung der Buttersaure bei naliirlichen Oarungsvorgangen. 
n-Buttersaure entsteht bei der Umsetzung aus N-freien u. N-haltigen Substanzen, 
bleibt aber selten ais solehe oder ais Salz erhalten, sondern wird weiter abgebaut, 
vor allem im Erdboden. Die Saure ist fiir die meisten niederen u. hoheren Iflanzen 
sehr giftig, buttersaure Salze fiir hohere Pflanzen, wahrend yiele Mikroorganismen sie 
ais C-Quelle verwerten kónnen. Letzterer Vorgang geht vor allem im Erdboden vor 
sich, in ca. 11 Wochen wurden 2% Zucker in genannter Richtung abgebaut, in kranken 
(CaC03-armen) in 6ł/2 Monaten. In Nahrlsg. vollzieht sich der Abbau anders u. be- 
deutend langsamer u. Ycrschieden, jo nachdem Gasbldg. erfolgt oder nicht. Ober 
quantitativo Verss. siehe Original. (Zbl. Bakteriol., Parasitcnkunde, Infektionskrankh. 
Abt. II. 86. 353—81. Hamburg.) Gkimme.

G. Bredemann und w. Werner, Untersuchungcn iiber den biologischen Abbau der 
n-Buttersaure. II. Vbcr die am Abbau der Buttersaure beteiliglen Mikroorganismen. 
(I. vgl. Yorst. Ref.) Von 45 ausgeprobten Bodenbakterien erwiesen sich 37 ais guto 
Buttersaureab bauer. Auch Schimmelpilzo u. Hefen, sowie eine Actinomycesart bauten 
kraftig ab. Die Rk. des Nahrbodens ist von groDem EinfluB. Bei Unters. von 52 ver- 
schiedenen Boden aus sehr vcrscliiedenen Erdgebieten fanden sich ausnahmslos butter- 
saureabbauende Bakterien, darunter eino Rcihe bisher unbekannter sporenbildender 
Arten. Ein Teil der untersuchten Bakterien baute auch die anderen Glieder der fluch- 
tigen Sauren ab. Einzelheiten im Original. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde, In- 
felitionskrankh. Abt. II. 86. 479—97. 1932. Hamburg.) GlUMME.

E 4. Tierchemie.

Ernst Frankel und Alfred Pollanz, Unlersuchungcn iiber die Lipoide der Sdugetier- 
lebcr. IV. Mitt. Uber einen halbtechnischen Ezlraktionmjrparat fiir biochemische Zwecke. 
(III. vgl. C. 1933. II. 1536.) Beschreibung eines von der Be rn d o rf er  Metall- 
w a r e n fa b r ik  A. K rupp  A.-G., Berndorf N. Oe., gelieferten Extraktionsapp., der 
sich aus folgenden Teilen zusammensetzt: Nickelblase, dio sich in einem elektr. ge- 
heizten Olbad befindet, Materialbehalter mit eingelegtem Siebboden, RohrenriickfluB- 
kuhler, Helmrohr mit Schlangenkiihler. Samtliche mit dem Extraktionsgut in Be- 
riihrung kommenden Teile bestehen aus Ni. Zur Dichtung dienten Vulkanfiberringe. 
Der App. gestattet- das Arbeiten mit brennbaren Losungsmm. ohne Feuer- u. Ex- 
plosionsgefahr u. Extraktion bei AbschluB von Licht u. O. Einzelheiten vgl. Original. 
(Hoppe-Soyler’s Z. physiol. Chem. 218. 153—56. 5/7. 1933. Freiburg i. Br., Med. Univ.- 
Klin.) Gu g g en h e im .

Ernst Frankel und Godo Lóhr, Untersuchungcn iiber die Lipoide der Sdugetier- 
leber. V. Mitt. Zur Kenntnis der Natur des sogenanntcn Unverseifbaren der Saugeiierleber. 
(IV. vgl. vorst. Ref.) Aus dem cholesterinfreien Unverseifbaren der Schweine- 
leber laBt sich ein 01 isolieren, das schwach sauer reagiert, die Liebermann- 
BURCHARDTsche u. SALKOWSKIsche Rk. gibt u. mit Digitonin nicht fallt. Zur Iso- 
herung wurde das Unverseifbare nach Schonheim er u .  Breusch mit n-Butantetra- 
carbon saureanhydrid Yerestert, der Ester ais Na-Salz in wss. Lsg. ubergefiihrt u. aus- 
geathert. Das nach dem Abdest. des Athers zuriickbleibende 01 ist im Vakuum gróflten- 
teils destilherbar (Kp.0,03 152—158°), betragt ca. 0,1% des frischen Ausgangsmaterials 
u. besteht zu etwa 20% aus Sphingosin; letztcres kann mit alkoh. H2S04 ais Sulfat aus- 
gefallt werden. Werden die Organcxtrakte nur der alkal. u. nicht einer sauren Ver-
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seifung unterzogcn, so kann man auch Ceramide (Fettsaure-Sphingosinkomplexe) ab- 
trennen. Bei der sauren Verseifung wird die amidartige Bindung gesprengt, u. man 
erhalfc im Atherextrakt des alkalinisierten Hydrolysats aussclilieBlich freies Sphingosin. 
Es gelingt nicht, aus dem Unverseifbaren mit wss. A. den sterinahnlichen Kórper ohno 
vorhcrigo Darst. des Butantotracarbonesters abzutrennen. Man erhalt zwar aus 80°/oig- 
A. eino ólige Abscheidung, die sich aber wegen yorhandener Beimengungen nicht im 
Vakuum dest. liiBt. Dagegcn konnte durch Fraktionierung mit wss. A. eino N-haltige 
ncutralc gesatt. Verb. von sphingosinahnlichen Eigg. abgctrennt werden, Nadeln aus 
Aceton, P. 96—97°. (Hoppe-Seylcr’s Z. physiol. Chem. 218. 218—22. 17/7. 1933. Frei- 
burg i. Br., Med.-Univ.-Klin.) G u g g e n h e i m .

Gunnar Blix, Zur Kenntnis der schwefelhaltigen LipoiJstoffe des Gehims. Uber 
Ctrebronschwefehdure. 260 g des Protagon genannten Cerebrosidgemisches aus Menschen- 
hirn — unl. in Aceton u. A., 1. in h. A. — mit l,460/o S, 12,5°/o Galaktose u. 1,10% P 
wurde bei 60° mit Pyridin extrahicrt u. der in der Kiilt© abgeschiedeno Nd. mit Eg. 
bei 60° gel., u. aus Chlf. + CH3OH fraktioniert. Der S stieg bei dieser Reinigung auf 
9,89°/o, die Galaktose auf 17,2°/„, wahrend der P auf 0,02°/o zuriickging. Diese Werte, 
sowio die unter den Hydrolyseprodd. nachgewiesenen Mengen von Cerebronsauro u. 
Sphingosin u. der K-Geh. stimmen auf cerebronschwefelsaures K, entsprechend nach- 
stehender Formel:

Cerebronsiiure CH,—(CH,),,—CHOH—CO

Sphingosin CH3—(CH,),,—CH=CH—CHOH—CH—CH,—NH

KOSO,OCHj-CH- (CHOH)3-CHO

\ o ^
Sphiirokrystalle, E. 209—210°. Unter der Voraussetzung, daB Cerebrosidschwefcl- 
sauren dio einzigen schwefelhaltigen Lipoidstoffe des Gehirns sind, wofur Wahrschein- 
lichkeitsgriindc angcfuhrt werden, kommen etwa '/4—1U der gesamten Gehimcerebroside 
in dieser Form vor. Die zur Kontrollo des Rcinheitsgradcs ausgefuhrten Bestst. des 
hydrolyt. abspaltbarcn S wurden nach folgendem Prinzip durchgefuhrt: Hydrolyse mit 
methylalkoh. HC), Entfernung der in W. unl. Spaltprodd. durch Extraktion mit Ather, 
Abtreibcn des A. u. der HC1, Fallen der H2SO., in w. Lsg. mit Benzidin u. Titricren des 
Benzidinsulfats mit Alkali. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 219. 82—98. 31/7. 1933. 
Upsala, Mcd.-chem. Inst. d. Univ.) Gu g g en h eim .

E j . Tierphyslologle.

T. F. Zucker, P. G. Newburger und B. N. Berg, Die Serumamylase in Beziehung 
zum Funktionszustand der Bauchspeichcldriise. (Vgl. C. 1933- I. 1318.) Nach Pankreas- 
entfernung sinkt dio Serumamylase auf die Halfte ihres Wertes, ohne wieder zur Norm 
anzusteigen. Nach Ligatur der Ausfiihrungsgangc des Pankreas u. ebenso nach Anlegung 
von Pankreasfisteln steigt der Amylasegeh. 2—3 Tage stark an, dann sinkt er schnell zur 
Norm u. langsam unter n. Werte ab. Nach A.-Verabfolgung steigt, nachCHCl3 fallt die 
Serumamylase. Normalo Lebergallc enthalt nur wenig Amylasc. Ainylasc wird rasch 
durch dio Nieren ausgeschieden; dio Zerstorung im Harn erfolgt aber ziemlich schnell. 
(Amer. J. Physiol. 102. 209—21. 1932. Now York, Columbia Univ., Coli. of Physi- 
cians and Surg., Dcp. of Pathol.) W ad eh n .

Egon Pribram, Studien zu Geschwulstimmunildt. XIV. Weitere V er suche zur 
Frage der Bedeutung der Geschlechtsdrusenfunktion fiir das Geschrculstumchstum bei der 
weiflcn Maus. Nach doppelseitiger Kastration ist bei weiblichen Mausen dic Angangs- 
fahigkeit des Tumors u. die Lebcnsdauer der Tiere zweifelsfrei gehommt u. bei mann- 
lichen Ticren auch die Wachstumsgeschwindigkeit der Geschwiilstc yermindert. Dio 
eindrucksyollsten Resultate werden erzielt, wenn dio Tumortransplantation einen 
Monat nach der Kastration ausgefuhrt wird. Kastration nach der Geschwulst- 
iiberpflanzung hatte keinen Effekt. Doppelseitige Ovarunterbindung war bedeutungs- 
los; doppelseitige Hodenunterbindung fuhrte zu einer Steigcrung der Wachstums
geschwindigkeit des Tumors; dio Lebensdauer war dabei nicht herabgesetzt. Implan- 
tation von Milz fuhrte bald zu einer Verzógerung, bald zu einer Beschleunigung des 
Wachstums je nach dem Zeitpunkt, zu dem die Einpflanzung stattfand. Einpflanzung 
von Hoden 5 Tage vor der Carcinomimpfung fuhrte zu einer Hemmung des Geschwulst- 
wachstums. (Z. Krebsforschg. 39. 399—413. 1933. Frankfurt a. M., Staatl. Inst. f.
exp. Therapie; Abt. f. Krebsforschung.) W a d e h n .



1884 E 6. T je r p h y s io l o g ie . 1933. n.

Samuel R. M. Reynolds und Willard M. Allen, Die Wirkung ton progeslinhaliigen 
Eztrakten aus Corpus lutcum auf die Molilitat des Ulerus bei nichtanaslhełisiertm 
Kaninchen und Beobachiungen uber die Pseudoschwangerscliaft. (Vgl. Allen , C. 1933.
I. 1148.) Dio subcutano Injektion von Corpus-luteum-Extrakten hebt die spontanen 
Bcwegungen des Uterus beim briinstigen Kaninchen auf. Beim kastrierten Kaninchen 
gcniigen etwa 5 Kanineheneinheiten Progestin, um die motilitatserregende Wrkg. der 
Injektion von 1000 Ratteneinheiten Theelin zu untcrdriicken. (Amer. J. Physiol. 102. 
39—55. 1932. Ca rn e g ie  Inatitution of Washington, Dep. of Embryol.; Univ. of 
Rochester, School of Med. and Dent., Dep. of Anat.) W adehn .

O. S. Baum und Gregory Pincus, t)ber das Oegeneinandericirken ton Oslrin und 
der oiarstimulierenden Faktoren aus Schwangerenham. Werden kastriertc Mause mit
1 Einheit Ostrin u. 8—10 Einheiten Eollutein oder Antuitrin S injiziert, so wird in einem 
sehr groBen Teil der Fallc der Ostrus mehr oder weniger unterdriiekt. Bei gemcinsamer 
Injektion in dio infantile weibliche Maus war keine oder nur eine geringe hemmende 
Wrkg. des Ostrins auf den follikelreifenden Effekt u. eine etwas groBere auf den lutcini- 
sierenden Effekt des gonadotropen Hormons zu beobachten. (Amer. J. Physiol. 102. 
211—48. 1932. Cambridge, Harvard Univ., Lab. of General Physiol.) W adehn .

Gregory Pincus und N. Werthessen, Die forlgesetzle Behandlung junger Ratten 
mil Ostrin. Weiblichen Ratten wurden vom 21. Lebcnstagc an Ostrin (1—10 Ein
heiten) 5 — 40 Tage hindureh tiiglich injiziert. Dio Schilddriiso war danach haufig 
hypertroph. Vorderlappen u. Hinterlappon der Hypophyso waren nicht deutlich im 
Gowicht yerandert. Stets lieB sich aber oino betrachtlicho Ilemmung der Entw. des 
Ovars nachweison. Dio GroBe der Hemmung war weniger abhiingig von der Hohe 
der vorabfolgten Dosis ais der Lango dor Yersuehsdauor, so daB das AusmaB der Hem
mung logarithm. mit der Zeit anstieg. (Amer. J. Physiol. 103. 631—36. 1/3. 1933. 
Cambridge, Harvard Univ. Labor. of General Physiol.) W adehn .

O. Blum-Bergmann, Synthetische Substanzen mit óslrogener Wirksamke.it. Bei 
synthet. Verss. in der Sterinreiho wurden Substanzen gewonnen, die eino gewisse kon- 
stitutionollo Ahnliehkoit mit dem Follikelhormon haben. Bei der physiolog. Prufung

an der kastrierten Maus ergab sich eino schwache brunstorregendo Wrkg. Dio ge- 
priiften Substanzen waren l-AUyl-l-oxy-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren (I) u. das
2-Methyl-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren-l-on (II). Die bciden Sauren Eli u. IV waren 
unwirksam. (Naturwiss. 21. 578. 4/8. 1933. Berlin, Univ. Chem. Inst.) W adeh n .

A. D. Macdonald, Die Wirkung ton IIypophysenexlrakten auf die Niere. Die 
Hintcrlappenextrakte wirken nicht, wie haufig behauptet wird, dilator. auf dio Nieren- 
gefaBo. Bei der Katze, beim Kaninclien, Schaf u. boi der Kuh wird der glatto Muskel 
dor Arterie uborliaupt kaum beeinfluBt, u. beim Schwein findet Kontraktion der Nicren- 
gefaBe statt. Bei genauer Beobaehtung laBt sich erkennen, daB naeh Injektion von 
Pituitrin bei der anasthetisierten oder spinalen Katze u. aueh beim Hunde das Volumen 
der Niere in situ eine kurze initiale Verminderung orfahrt, der eine kurzdauerndo Volumen- 
vermehrung folgt, u. daB dann eine zweito, langer anhaltende Volumverminderung cin- 
tritt. Die Voluinyermehrung schoint passiver Natur zu sein. Wenn eine diuret. Wrkg. 
naeh Pituitrin beobaehtet wird, so ist diese stets von einer Blutdrucksteigerung begleitet 
u. von einer Diuresehemmung gefolgt. (Quart. J. exp. Physiol. 23. 319—33. 10/8. 1933. 
Manchester, Univ., Dep. of Pharmacol.) W a deh n .

C. Oehme, H. Paal und H. O. Kleine, Wirkungsweise des thyreolropen Hypo- 
physentorderlappenhormojis und Reid-Huntreaktion. Neutrale eiwciBfreie Ultrafiltrate 
von Prahypophysenextrakten geben an der Maus positivo Acetonitrilrk. Diese Priipa-

CH, CHa
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ratę hatten jedoch keinen Effekt auf die ruhende Schilddriise des Meersclnyeinchens. 
Auch aus anderen Griinden ist ersichtlich, daB die beiden biolog. Rkk. von Wirkstoffen 
verschiedener Art veranlaBt werden, daB also der die Acetonitrilresistenz der Maus 
steigernde Stoff nicht mit dem thyreotropen Hormon ident. ist. Das thyreotrope Hormon 
wird durch Kochen stets zerstórt, das Acetonitrilschutzvennogen wird durch Kochen 
in N2-Atmosphare aber nicht yernichtet. Bei peroraler Verabfolgung an Meerschwein- 
chen ist das thyreotrope Hormon wirkungslos. Das Blut von Meerschweinchen, die mit 
Prahypophysenextrakt gefiittert sind, sehutzt aber Mause vor der Acetonitrilvergiftung. 
Das die REID-HUNT-Rk. gebende Prinzip ist in A., A. u. CHC13 teilweis uberfuhrbar, 
das thyreotrope Hormon ist in diesen organ. Ldsungsmm. ganz unl. (Naunyn-Schmiede- 
bergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 54—64. 23/6. 1933. Heidelberg, Med. Univ. 
Poliklin.) ’ Wa d e h n .

Walter P. Kennedy, Uber die Schwankungen des Oehalles des Blutes an Vorder- 
luppenhonntm „Aph-B" wahrend der Schwangerschaft. Der Geh. des Blutes an „Aph-B“ 
(Hypophysenvorderlappenhormon B von Zon d ek ) nimmt im Lauf der Schwanger
schaft von der 4. Woche (1000 Miluseeinheiten) bis zur 30. Woche (10 000 Miiuse- 
einheiten) gleichmaBig zu; jenseits der 30. Woche ist der Anstieg sehr unregelmaBig. 
Testiert wurde auf das Auftrcten von Gelbkórpern oder Blutpunkten. (Quart. J. exp. 
Physiol. 23. 367—72. 10/8. 1933. Edinburgh, Univ., Dep. of Physiol.) W a d eh n .

Walter P. Kennedy, Die Mauseeinheit des Hypophysenmrderlappenhormons B. 
Eine Mauseeinheit des Hypophysenvorderlappenliormons B (Prolan B) ist diejenige 
kleinste Menge, die in 6 Dosen innerhalb 36 Stdn. intraperitoneal injiziert bei 50°/o der 
Yersuchstiere (10 genau 3 Wochcn alte Mause) hiimorrhag. Follikel (Blutpunktc) hervor- 
ruft. Das unterschiedliche Auftreten der Gelbkorper u. Blutpunkte ist keine Dosierungs- 
frage. (Quart. J. exp. Physiol. 23. 373—79. 10/8. 1933. Edinburgh, Univ., Dep. of 
Physiol.) W a d e h n .

Perry C. Baird jr., Elizabeth Cloney und Fuller Albright, Die Verhinderung 
des Sturzes der Colontemperatur bei hypophysektomierten, der Kalle ausgesetzten Ratten 
durch Iłindenhormon und einige Beobachtungm iiber die Wirkung von hypophysaren und 
anderen Hormcmen. (Vgl. C. 1933. I. 1149.) 24 Stdn. nach der Hypophysenentfernung 
verlieren Ratten weitgehend die Móglichkeit, bei Emiedrigung der AuBentemp. die n. 
Kórpertcmp. aufrecht zu erhalten. Die Injektion von Cortin stellt die n. Regulations- 
fahigkeit wieder her. Thyroxin in tox. Dosen u. thyreotropes Hormon erhohten eben- 
falls die Regulationsfahigkeit der Korpertemp. bei den hypophysektomierten Ratten. 
Die anderen Hormone, darunter Adrenalin, Theelin, hatten diesen Effekt nicht. — 
Eigenartigerweise erliolten sich die hypophysektomierten Ratten nach einem Absinkcn 
der Colontemp. auf 16° ausgezeichnet. (Amer. J. Physiol. 104. 489—501. 1/5. 1933. 
Massachussets General Hosp., Med. Dep.) W a d e h n .

D. Adlersberg und B. Paul, Welcher Fraklion des Piluitrins komrnt die resorptions- 
beschleunigende Wirkung in der Haut zu? Die vasopressor. Komponentę des Pituitrins 
wirkt qualitativ ebenso wie der Gesamtextrakt bcschleunigend auf die Resorption 
der Kochsalzquaddel, aber quantitativ etwas schwacher. Oxytoein ist in dieser Be- 
ziehung beim Menschen nicht, beim Kaninchen schwach wirksam. (Klin. Wschr. 12. 
1326—29. 26/8. 1933. Wien, I. Med. Univ.-Klin.) W a d e h n .

Ernst Schmitz und Giinther Hilgetag, Ein neuer Bestandieil der Nebennieren- 
rinde. (Vgl. C. 1933. I. 2963.) Bei einer leichten Veranderung des friiher beschriebenen 
Isolierungsverf. zur Darst. akt. Stoffe aus Nebennierenrinde wurde eine neue atherunl., 
sehr leicht krystallisierende Substanz erhalten, dereń Zus. durch die Formel C35H7108N2S 
wiederzugeben ist. Sie unterscheidet sich von den bisher beschriebenen Substanzen 
durch ihr groBes Krystallisationsverinógen u. ihren N- u. S-Geh. Aus A. seideglanzende 
Nadeln, bei mkr. Betrachtung groBe durchsichtige Prismen. F. 242° (Zers.), Braunung 
bei 200°. Die Substanz wirkt schon in kleincn Dosen boi Kaninchen cholesterinsenkend. 
Die Substanz ist keine Saure, ihr S-Geh. ist durch Alkali u. Bleiacetat nicht abspaltbar. 
Eucortone (Allex-Hanbury), das nach Sw ingle-Pfiffner hergestellt ist, hat 
einen nicht unerheblichen Geh. an S. Da enge Beziehungen zwischen Nebenniere u. 
S-Stoffweehsel bestehen, durfte die Kenntnis des neuen S-haltigen Rindenbestandteils 
zur Aufklimmg dieser Beziehung beitragen. (Naturwiss. 21. 626—27. 25/8. 1933. 
Breslau, Chem. Abt. d. Physiol. Inst.) W a d eh n .

G. C. Ring und C. W. Hampel, Die Wirkungen des Nebennierenmarkes und der 
Schilddriise auf den Gasstoffwechsel bei Pankreasdiabetes. Nach der Exstirpation der 
Bauehspeicheldriise steigt der Gasstoffwechsel stark an. Pankreaslosen Katzen mirde
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das Nebennierenmark inaktiyiert oder wurde die Schilddriiso entfemt; der Anstieg 
des Stoffwcchsels wurde dadurch nicht gehemmt. (Amer. J. Physiol. 104. 298—301. 
1/5. 1933. Harvard Med. School; Lab. of Physiol.) W adehn .

Teodoro Schlossberg, Gemeinsame innere und aufSere lieizung der Iris dureh 
Adrenalin. Dio Rkk. der Iris bei Katzen, denen das obere cervikale sympatii. Ganglion 
entfernt wurde, auf Adrenalineintraufelung u. psych. Erregung, werden niiher be- 
sehrieben. (Amer. J . Physiol. 102. 71—74. 1/10. 1932. Harvard Med. School, Lab. of 
Physiol.) WADEHN.

A. Rosenblueth und D. Mc K. Rioch, Ober die Art der Beakticm glailer Muskeln 
auf Adrenalin und iiber die steigernde Wirkung des Gocains auf sympathische Iieize. 
Die Wrkgg. der elektr. Reizung u. der Adrenalininjektion ftddieren sich jedesmal bei 
Verss. an der Niekhaut, wobei es gleichgiiltig ist, welcher .Re i z zuerst gesetzt wird. 
Der unter Adrenalinwrkg. stehende Muskel ist also nicht refraktar gegeniiber elektr. 
Reizen. Die Rk. des Muskels auf Adrenalin fiihrt also zu „contractions" u. nicht zu 
„contraetures", obgleich es nach Adrenalin nicht zur Erregung des elektr. Potentials 
kommt. -— Zufiihrung von Cocain steigert sowohl die Rk. auf Adrenalin ais auch die 
Rk. auf elektr. Reizung. (Amer. J. Physiol. 103. 681—85. 1/3. 1933. Harvard Med. 
School; Labor. of Physiol. and Anatomy.) W adehn .

Walter Schlapp, Adrenalin und Ilerzflimmern bei der decapitierlen Kalze. Wird 
decapitierten Katzen gesatt. NaHC03-L8g. u. dann Adrenalin 5ntraven6s injiziert, so 
setzt Herzflimmern ein, vorausgesetzt, dali eine ausreichend lange Zeit seit der Decapi- 
tierung yergangen ist. Wenn die Rk. des Blutes dureh Zufiihrung von C02 n. gehalten 
wird, tritt (las Plitńmern nicht auf. (Quart. J. exp. Physiol. 23. 335—42. 10/8. 1933. 
Manchester, Univ., Dep. of Physiol.) W adeh n .

M. O. Lee und Z. M. Bacq, Die Eżstirpaliem des Sympalhikus beeinfluflt bei der 
Ilałte den Gnindslóffwechsel und die calorigcne Wirkung des Adrenalina nicht. Nach 
mOgliehst yollstandigor Entfernung des Sympathieus, Kntfernung der rechten u. Ent- 
neryung der linken Nebenniere war boi Ratten der Grundumsatz unverandort. Dio 
ealorigene Wrkg. injizierten Adrcnalins war wie bei n. Tieren. (Amer. J. Physiol. 103. 
637—42. 1/3. 1933. Boston, Harvard Med. School, Memoriał Fcitind. f. Neuro-Endo- 
crino Ros.) W adehn .

Katsutaka Kato, MilchmufMoffwechsel bei geslorler Schilddrilsenfunklion. I. Mitt. 
Schmtnkungen des Ululmilchsduresjiicgels bei lAtelalinjektion. Nach Injektion von
2,5 ecm einer 15°/0ig. noutralon Na-Laetatlsg. pro kg steigt beim n. Kaninchen der 
Milolis&urespiegel im Blut erheblicli an u. kehrt in 30 Min. zum Anfangswert zuruck. 
Dio Blut-C02 ist erlioht; dor 02-Vorbraucb ist yermehrt. Bei hyperthyreot. Kaninchen 
ist der Milchsaurespiegel im Blut etwa n. Nach Lactatinjoktion steigt dio Milchsaure 
woniger stark an ais n., erroioht abor aueli nach 60 Min. noch nicht den Anfangswert. 
Auch der CO.-Geh. des Blutes u. der 02-Vorbrauch erfahren oino geringero Erliohung 
ais ń. Bei athyreot. Kaninchen ist dor Milchsauregeh. im Blut niedrigor ais n. Nach der 
Lftotfttinjektion bloibt der Milehsaurospiegel weit Iiber 1 Stdo. erhoht. (Tohoku J. cxp. 
Med. 21. 238—50. 27/7. 1933. Hendai, Tohoku Univ., Med. Klin. [Orig.: dtsch.].) Wad.

Katsutaka Kato, MilchsiiurestoffwccJisel bei gestorter Schilddrilsenfunklion. II. Mitt. 
Milchsaure- und Gośsloffwechsel bei Muskelarbcit. (Vgl. vorst. Ref.) Nach 5 Min. langer 
elektr. Reizung des N. ischiadious in beiden Hinterschenkeln u. dor dadurch ausgeloston 
Muskelarbeit steigt boi gesunden Kaninchcn der Blutmilohsaurespiegel bedeutend, kehrt 
aber nach 30 Min. zur Norm zuruck. Der wiilirend der Arbeit stark erhóhte 02-Vorbrauch 
Binkt nach wenigen Min. zur Norm, um nochnials eincn kurzeń yorlibergehcndon Anstieg 
durohzuinachen. Die Veriuiderungen der 002-Abgabe u. des respirator. (Juotionten ver- 
laufen &hnlieh, abor nicht so krfiftig wio beim Os-Vorbrauch. Beim athyreot. Kaninchcn 
sind dioso Erscheinungen auOerlich ganz ahnlich. Bei hyperthyreot. Kaninchen werden 
der Bkitmilehsaurespicgol u. der 0 2-Verbrauch stiirker, dio C02-Abgabe im allgcmciiicn 
woniger dureh dio Muskelarbeit erhoht ais beim n. Ticr. (Tohoku .1. exp. Mod. 21. 
257—79. 27/7, 1933. Sendai, Tohoku Univ., Med. Klin. [Orig.: dtsch.].) WADEHN.

Katsutaka Kato, MilchsaureslofJwechsel bei gestorter Schilddriisenfunktion.
I I I . Mitt. J f ilchsd u reumsatz in der Leber nach lA ic ta t  injektion. (II. vgl. yorst. Ref.) 
Beim gesunden Kaninchen ist der Geh. des artericllen Blutes an Milclisauro etwas hoher 
ais im Pfortaderblut u. in diesem hoher ais im I>eberveneiiblut. Dio Milchsilure wird 
l)eim lvreislauf dureh die Leber zu Glykogen synthetisiert. Nach Lactatinjektion in dio 
Ohrvene steigt der Milchsauregeh. in allen 3 Ge f ii Ben glcichmiiCig an; nach etwa 30 Min. 
ist dio Norm noeli nicht wieder erreicht. Beim hyperthyreot. Kaninchcn zeigt der Milch-
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sauregeh. im Blut der 3 GefaBe eine gerade nmgekehrtc Reihenfolge. Nach der Lactat- 
injektion bleibt diese Reihenfolge erhalten, da in der Leber starkere Glykogen- 
mobilisation ais Milchsauresynthese erfolgt. Die Ruckkehr zum n. Milchsaurespiegel 
ist rerlangsamt. Bei athyreot. Kaninchen ist die Reihenfolge des Milchsaurespiegels 
in den 3 GefaBen n. Nach Lactatinjektion nimmt der Geh. in der Leberrene ver- 
haltnismaBig am stiirksten zu. Die injizierte Milchsaure wird also sehr langsam zu 
Glykogen synthetisiert. Ruckkehr des Milchsaurespiegels erfolgt sehr langsam. (Tohoku 
J. exp. Med. 21. 280—97. 27/7. 1933. Sendai, Tohoku Univ., Med. Klin. [Orig.: 
dtsch.].) W a d e h k .

Katsutaka Kato und Kotaro Kimura, Einflufi des Adrenalins und des Źnsułins 
auf den Milchsaureumsalz in der Leber. (Vgl. vorst. Ref.) Nach intravenóser Adrenalin- 
injektion steigt der Milchsaurespiegel des arteriellen u. des Pfortaderblutes, besonders 
aber der des Lebervencnblutes an, so daB dieser die beiden anderen uberflugelt. Dieser 
Anstieg ist darin begriindet, daB Adrenalin einerseits die Milchsaurebldg. sowohftn der 
Muskulatur ais auch im Pfortadergebiet fórdert, u. daB andererseits Leberglykogen 
mobilisicrt u. dadurch die Milchsaurebldg. in der Leber verstarkt wird. Nach Insulin- 
injcktion steigt der Milchsaurespiegel im Leberrenenblut stark, in den beiden anderen 
GefaBcn kaum an. Die Hypoglykiimie durch Insulin seheint also hauptsachlich durch 
die Umwandlung des Blutzuckers in Milchsaure bedingt zu sein. Bei der Mobilisierung 
des Leberglykogens zur Aufhebung der Hypoglykamie wird ebenfalls Milchsaure ge- 
bildet, wodurch der Anstieg der Milchsaure im Lebcrvenenblut erklart ist. Die Adrenalin- 
wrkg. wird durch Splanchnikotomie stark abgeschwacht, die Insulinwrkg. erfahrt eine 
derartigo Schwiichung kaum. (Tohoku J. exp. Med. 21. 298—313. 27/7. 1933. Sendai, 
Tohoku Univ., Med. Klin. [Orig.: dtsch.].) W a deh n .

L. Langeron, M. Paget und J. Ledieu, t)ber die Wirkung mm Schilddriisen- 
nnd IIypophysenezlrakten auf die Zusammensclzung des lilutes und auf die Diurese. Uber 
die geineinsamc Wirkung von Schilddrusenczlrakt und von Theobromin. Schilddrusen- 
gabcn erhóhen beim Mcnschcn den Quotienten Plasmavol.: Blutkórperchenvol., in 
Fallen, in denen dieser Quoticnt unter der Norm liegt. Der n. Quotient wird unter 
der Schilddriisenzufuhr nicht verandert. Die Schilddrusengaben haben also die Tendenz, 
eingedicktes Blut zu verdOnncn. Mit dieser Steigerung der Plasmamenge erhóht sich 
auch das Plasma-Cl, wobei dio Cl-Konz. im Plasma unverandert bleibt. Der Cl-Geh. 
in den BlutkCrperchen wird, wenn er vorher von der Norm abwich, zu dieser zuriick- 
gebracht. Das Verhaltnis Albumin: Globulin erfahrt durch die Vermehrung des Plasmas 
keine wcsentliche Verandemng. Trotz der Blutvcrdiinnung sind wahrend der Zeit 
der Schilddriisenmcdikation Diurese u. Cl-Ausscheidung leicht emiedrigt u. steigen 
erst nach dem Aufhdren der Schilddriisenzufuhr iiber dio Norm an. Der Schilddriisen- 
cxtrakt treibt also W., Cl u. Proteinę von den Geweben ins Blut, er ist ein interstitielles 
Diureticum. Werden Schilddriiscncxtrakt u. Theobromin kombiniert, so koinmt es 
ebenfalls zu einer Steigerung des Plasmageh. im Blut. Dio Diurese ist erheblieh starker 
ais nach Theobromin allein. Durch das Theobromin werden also die unter der Einw. 
der Schilddriisengabo ins Blut eingedrungencn wss. Elemente beschlcunigt durch die 
Nieren entfernt. — Hypophysenextrakt wirkt gegensiitzlich zum Schilddriiscnextrakt. 
lis bewirkt eine Eindickung des Blutcs u. daher Diuresehemmung. (Buli. Acad. Med. [3] 
109 (97). 843—46. 20/6. 1933. Lille, Clin. medic. et labor. do la Fac. librę.) W a d e h n .

Annelise Wittgenstein, Experimentelle Untersuchungen iiber die Wirkung des 
Anlithyreoidin Moebius auf den Glykogenstoffwechsel. Die Injektion von Antitliyreoidin 
Moebius  sehiitztc Mause vor der Glykogenverarmung durch Thyroxin. Es war dabei 
gleichgiiltig, ob das Antitliyreoidin gleichzeitig oder 1 Tag vor oder nach der Thyroxin- 
injektion gegoben wurde. Interessant war die Beobachtung, daB ohne Zusatz von Phenol 
bereitetc Antithyreoidinprftparate diese schutzende Wrkg. nicht auszuiiben vermoehten. 
(Naunyn-Schmiedobcrgs Arch. exp. 1’athol. Pharmakol. 171. 46—53. 23/6. 1933. 
Berlin, III. Med. Univ. Poliklin.) W a d eh n .

G. W. Paradę, Dijodtyrosiiibehandlung des thyreolozischen Yorlwfflimmerns. Be- 
rioht iiber mehrere Fiille von thyreotox. Vorhofsflimmern, die durch Gaben von Dijod- 
tyrosin erheblieh gebessert wurden. (Klin. Wschr. 12. 1329—32. 26/8. 1933. Breslau, 
Mediz. Univ.-Klin.) W adeh n .

Harold Levine, Roe E. Remington und Harry v. Kolnitz, Untersuchungcn 
iiber die Bcziehungcn der Emahrung zum Kropf. I. Eine Emahrungstechnik fiir die 
Untersuchung des Kropfes bei der Rat te. (J. Nutrit. 6. 325—45. Juli 1933. Charleston;
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South Carolina Food Res. Commiss. and tko Dep. of Nutrit. of the Medic. Coli. of tke 
State of South Carolina.) WADEHN.

Harold Levine, Roe E. Remington und Harry v. Kolnitz, Unlcrsuchungen 
iiber die Beziehungen der Ernahrung zum Kropf. II. Der Jodbedarf der Ratte. (Vgl. 
vorst. Ref.) Dio kleinste J-Menge, dereń tagliche Aufnahme ausreicht, um bei Ratten 
jode VcrgroBerung der Schilddriise zu vermeiden, botriigt 1—2 y. (J. Nutrit. 6. 347 
bis 354. Juli 1933. Charleston, Labor. of the South Carolina Food Res. Commiss. and 
tlio Dep. of Nutrition of the Med. Coli. of tho State South Carolina.) W adehn .

B. O. Barnes, Die Ausscheidung des Jods bei experimentellem Hyperthyreoidismus. 
Bei Verfiitterung von Schilddriisenpulver oder Thyreoglobulin scheiden Hunde 50% 
des eingenommenen Jods im Harn aus. Schilddriisenlose Hunde yerlmlten sich wie n. 
Mit der Galio wird nur wenig J  ausgesehieden. Nach intrayenoser Injektion von 
Thyroxin wird im Gegenteil in der Galie mehr J  ausgesehieden ais im Harn. Diescs 
verschiedeno Verh. von Schilddriisenpulyer u. Thyroxin laBt yermuten, daB im Organis- 
mus aus der Schilddrusensubstanz Thyroxin nicht iu Freiheit gesetzt wird. (Amer. J. 
Physiol. 103. 699—703. 1/3. 1933. Univ. of Chicago; Physiol. Laborr.) WADEHN.

B. O. Barnes und J. G. Bueno, Untersuchungen iiber Thyreoglobulin. I I. Resorp- 
tion des Thyreoglóbulins und verwandter Substanzen aus dem Verdauungskanal. (Vgl. 
C. 1933. I. 1961.) Hunden wurden Darmstiicke abgeschnurt. In  die entstchenden 
Darmsacke wurde gel. Thyreoglobulin, Thyroxin, Pepsinspaltungsprodd. des Thyreo- 
globulins u. K J eingefiihrt. Nach 3 Stdn. wurden die nichtresorbierten Substanzen 
auf Grund ihres J-Geh. bestimmt. Thyreoglobulin wird ziemlich schnell resorbiert, 
u. zwar zum Teil ungespalton, wie Anaphylaxievorss. ergaben. Thyroxin wird ebenfalls 
gut resorbiert. Dagegen wurden die 1. u. unl. Pepsinspaltungsprodd. des Thyreo- 
globulins nur langsam aufgenommen. (Amer. J. Physiol. 103. 570—73. 1/3. 1933. 
Univ. of Chicago; Physiol. Laborr.) WADEHN.

Fumio Obmi, Nochmals iiber die hypoglykamische Wirkung von Insulin bei neben- 
nierenlosen und splanchnikotomierten Kaninchen. Die Injektion von 0,5 Einheiten 
Insulin pro kg fiihrt bei n. Kaninchen fast niemals zu Krampfen. Die gleiche Dosis 
verursacht bei nebennierenlosen oder splanchnikotomierten Kaninchen in 50% der 
Falle Krampferregung; der Blutzucker sank bei diesen Tieren rascher u. etwas 
tiefer ais in der Norm. (Tohoku J. exp. Med. 21. 211—20. 27/7. 1933. Sendai, 
Tohoku Univ., Physiol. Lab. [Orig.: engl.].) WADEHN.

Fumio Ohmi, Notiz iiber die Wirkung des Histamins auf den Blutzucker bei 
Kaninchen. Histamin (0,7 mg der Base pro kg) yerursacht bei Kaninchen eino geringe 
Senkung des Blutzuckers, die einige Stdn. anlialt. Bei Tieren, denen vor kurzer Zeit 
das Nebennierenmark kauterisiert worden war, war die Senkung etwas starker. (Tohoku 
J. exp. Med. 21. 314—22. 21/7. 1933. Sendai, Tohoku Uniy., Physiol. Lab. [Orig.: 
engl.].) W adeh n .

Fumio Ohmi, Die Wirkung des Histamins auf den Bluldruck von epinephreklo- 
mierten Kaninchen. Die Histaminwrkg. bei epinephrektomierten Kaninchen unterschied 
sich von der Histaminwrkg. bei n. Kaninchen prinzipiell nicht. (Tohoku J. exp. Med. 
21. 323—28. 27/7. 1933. Sendai, Tohoku Uniy., Physiol. Lab. [Orig.: engl.].) W adeh n .

Erie Boyland, Die Ausflockung und Schutzwirkung von Vanadinsaure bei Serum- 
proleinen. Die Unters. der Rk. zwischen den negativen lyophilen semikolloiden Lsgg. 
von Yanadin-, Molybdan- u. Wolfrarnsaure u. Serumproteinen (Serumalbumin, Eu- 
globulin, Pseudoglobidin u. Gemische derselben) zeigte, daB die yerschiedenen Proteinę 
in yerschiedener Weiso reagieren. Das Serumalbumin wird in niedrigen Konzz. gefallt, 
bei hóheren Konzz. jedoch findet keine Ausflockung statt, was auf die Bldg. eines 
positiy geladenen SchutzkoUoids hindeutet. Beim Serumglobulin entstehen Fiillungen 
bei allen Konzz. im pn-Gebiet von 3,0—5,3. Es entsteht jedoch ein Nd., wenn Eu- 
globulin zu einer solchen Menge Albumin, die geniigen wiirde, um eine Sehutzwrkg. 
gegenubor der Polysaure allein auszuiiben, zugefiigt wird. Bei geniigender Albumin- 
zugabo \vird das Globulin in Lsg. gehalten. Die Globulinmenge, die von einer bestimmten 
Menge Albumin in Lsg. gehalten wird, nimmt mit Zunahmo der Aciditat zu. (Bio- 
chemical J. 26. 1383—90. 1932. London, Research Inst. of the Cancer Hospital 
[Free].) K levF.R.

Hans Koeppe, Die Wertbemessung der Nahrung speziell bei der Sauglingsemahrung. 
Krit. Oberaiehtsbericht. (Arztl. Praktiker 2. No. 7. 3 Seiten. 1932. GieBen. 
Sep.) Sc iiw a ib o ld .
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Christian Bomskov und Marga AufJarth, Anamiestudien am wachsenden Orga- 
nismus. II. Mitt. Zur Frage der Bedeutung ton Feltschddigung und ton Vitaminmangel 
bei der Ziegenmilchanamie. Die durch Verfutterung von Ziegenmilch an jungę Ratten 
entstehende Anamie der Ver3.-Tiere wird durch Zufutterung der fliichtigen ungesatt. 
Fettsauren der Ziegenmilch (Capron-, Caprin- u. Caprylsaure) nicht verstarkt. Bei 
n. Fiitterung iat die entsprechende Mengo dieser Fettsauren ohne EinfluB auf das
Blutbild. — Das Angebot groBer Mengen von Vitamin A u. C bleibt ohne EinfluB auf
Entstehung u. Verlauf der Ziegenmilchanamie. Die Anamie entsteht also nicht auf 
Grund eines Mangels dieser Vitamine in dor Ziegenmilch noch infolge einer tox. Wrkg. 
ihrer fluchtigen ungesatt. Fettsauren. (Z. ges. exp. Med. 89. 804—08. 10/8. 1933. 
Iiiel, Univ.-Kinderklinik.) Sc h w a ib o ld .

Roger W. Truesdail und Lee Shahinian, Vilaminę A und D in Thunfischmehł. 
Das Mehl wird techn. naeh Hitzebehandlung des dunlden Fischfleisches (N e o - 
t h u n n u s  m a c r o p t e r u s )  durch Trocknen im Vakuum hergestellt. In Yerss. 
an Ratten ergab sich ein Geh. an Vitamin A von 14 SHERMAN-Einheiten u. an 
Vitamin D von 62 A.D.M.A.-Einheiten pro g Mehl, das also eine gute Quelle fiir beido 
Vitamino darstellt. (Ind. Engng. Chem. 25. 661—62. Juni 1933. Los Angeles, Truesdail 
Labors.) SCHWAIBOLD.

Wolf v. Drigalski und Walter Laubmann, U ber Schadigungen durch Vilamin A.
II. W. Laubmann, Histologische Uniersuchungen an Rattenorganen. (I. vgl. C. 1933.
I. 3211.) Die friiher beschriebenen klin. Beobachtungen iiber Schadigungen durch 
Uberdosierung von Vitamin A konnten liistolog. bestatigt werden. Die Schaden be- 
treffen vorwiegend die Nieren (nekrotisierende Glomerulonephrose mit Verkalkung), 
sowie dio Milz u. Leber in geringem MaBe (Parenchymveranderungen). Daneben treten 
Schaden am Endothel, am Reticuloendothel u. besonders am Hoden auf. Der Tod 
der Tiere ist wahrscheinlioh auf dio Nierenveranderungen zuruekzufuhren. (Klin. 
Wschr. 12. 1171—74. 29/7. 1933. Kónigsberg, Univ., Med. Poliklinik.) SCHWAIBOLD.

Christian Bomskov und Georg Seemann, Ober eine Wirkung des Vilamin A auf 
den hlineralhausha.lt. In Verss. an Ratten wurde festgestellt, daB das Vitamin-A-Praparat 
Vogan in hohen Dosen zu tlberdosierungserscheinungen fuhrt, yerbunden mit auf- 
fallender Knochenbruchigkeit u. Mineralyerarmung der Knoohcn. Vogan yerhinderte 
die heilende Wrkg. des Vitamin D auf Rachitis. (Z. ges. exp. Med. 89. 771—79. 10/8. 
1933. Kiel, Univ.-Kinderklinik.) Sc h w a ib o ld .

Christian Bomskov und Giinther Sievers, Ober die Wirkung des A-Vitamins auf 
die Zusammensetzung des Blules. (Vgl. vorst. Ref.) Die Verabreichung hoher Dosen 
yon Vitamin A (Vogan) fuhrte beim Kaninchen zu einer ausgepragten Hyperphosphat- 
amie (Erhohung des P-Spiegels um 25%) bei leicht gesenktem Ca-Spiegel. Diese Ver- 
anderungon beruhen wahrsoheinlich auf dem Vitamin-D-Geh. des Vogans. Sonst war 
kein EinfluB des Yitamin A auf die Blutzus. festzustellen. (Z. ges. exp. Med. 89. 780—85. 
10/8. 1933.) Sc h w a ib old .

Jay W. Woodrow und A. R. Schmidt, Die Fluorescenz einiger Substanzen, die 
Vitamin A enthalten. Beim Bestrahlen von Lebertran mit ultrayiolettem Licht beob- 
achteten Vff. 2 Fluorescenzbanden, X =  530—570 m/ł u. ). =  410—510 m/ł. Die- 
selben Banden, wenn auch nicht so intensiv, wurden mit Butterfett erhalten. Spinat 
u. Tomatensaft geben ebenfalls dio breito Bando, beide enthalten Vitamin A. Die 
Intonsitat dieser Bando nimmt stark ab fur Lebertran, der den gróBten Teil seiner 
Vitamin-A-Wrkg. yerloren hat. Wahrscheinlich liangt die Fluoresconz entweder mit 
dem Vitamin A oder mit dcm anwesenden Carotin zusammen. (Physie. Rev. [2] 43. 
379. 1/3. 1933. Iowa, State College.) Corte .

Abraham Doktorsky und S. S. Platt, Yitamin D bei der Behandlung von Acne 
mlgaris. In Verss. der Vff. an sich u. zahlreichen Patienten wirkte die tagliche Ein- 
gabe von 20 Tropfen Meads Viosterol (250 D) in der Weise, daB naeh 1 — 2 Monaten 
die Zahl der Pusteln um 40—80% zuruckging, bei Aussetzen der Viosterolzufuhr stieg 
sio wieder an. Der Ca-Geh. des Blutes bheb in allen Fallen n. (J. Amer. med. Ass. 
101. 275. 22/7. 1933. Chicago, Univ., Physiol. Labors.) Sc h w a ib o ld .

W. A. Broom, Ober die handelsmdfiige Bestimmung ton Vitamin D. Die be- 
kannten Yerff. zur biolog. Best. von Vitamin D werden besprochen u. auf Grund 
oigener Yerss. eine Methode beschrieben, bei der die rontgenograph. u. dio line-test- 
Technik kombiniert werden. Es kann dadurch der rachit. Zustand aller Vers.-Tiere 
zu Anfang u. Ende des Vcrs. festgestellt u. ungeeignete Tiere entfemt werden. Ver- 
armungs- u. Vers.-Periode konnen mit Hinsicht auf optimale Ergebnisse abgestimmt
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worden. Eine einfache u. billige Vorr. wird beschriebcn, mit der dauerhafte Vergleichs- 
exemplare von line-test-Knochen hergestellt u. photographiert werden konnen. Abb, 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Trans. 105—08. 21/4. 1933. Nottingham, Boots 
Puro Drag Co.) SCHWAIBOLI).

Abderhaldcn, Ne.ue. Ileobachlungen iiber die JSedeulung von Vitamin Bt fur den 
lierischen Organismus. Vor Eintritt des Gasweehselabfalls bei Br Mangel sind die 
Glykogenwerte der Lober- u. Herzmuskulatur n., kurz vor Ausbruch der Kriimpfe 
u. im Krainpfzustand sind sie auffallend hoeli. Nach Zufuhr von Vitamin B, sinken 
sio rasch wieder ab. Storungen in Oxydo-Reduktionsvorgangen sind nach Vf. wenigstens 
eino Ursaeho fiir dieso hohen Glykogenwerte. (Nova Acta Łeopoldina [N. F.] 1. 1 Seite. 
Halle. Sop.) SciIWAIBOŁD.

Joseph Karp, Kupfer und B-Vitamin. Kupfer findet sich in yerhaltniamaBig 
gróBer Menge an don Pradilektionsstellen des Vitainin B (Getreidekeimlinge u. Kleien, 
Eidotter, Hefe, Leguminosen). An Vitamin B (speziell B,) arme Prodd. (Mehle, Obst- 
fleisch u. Safte, Gemiise, Lebertran, Fischfleisch) haben nur oinen geringen Cu-Gch. 
Beim Obst ist der Cu-Goh. besonders niedrig. In tier. Organen folgt dio Kupferverteilung 
ebenfalls dor Vitamin-B-Verteilung. Zu don anderen Vitaminen hat Cu hinsichtlich 
Vork. keino gesotzmiiBigo Beziohung. Eisen- u. Vitamin-B-Geh. gehen nicht parallel. 
(Z. ges. exp. Med. 89. 705—70. 10/8. 1933. Berlin, Charitć, II. Med. Klinik.) ScilWAIB.

Raoill Lecoq, Enlwicklung der lotalen B-Avilaminose bei der Tnube in ihren Be- 
ziehwngen zu der Ve.rdaulichkcit und der Natur der liiweifikórper der Nahrung. Entgegen 
F unk u. D u b in  (Scionce, New York 52 [1920]. 447) u. B an d o in  u. S imonnkt 
(C. 1924. II. 2709) lieB sich dartun, daB die Entw. der B-Avitaminoso von der Zufuhr 
von Protoinen abhangig ist. Dio B-Yitaminmenge, welche der Organismus zur Assimi- 
lation der Proteino benótigt, Btoht in Beziehung zu ihrer Verdaulichkeit u. Absorptions- 
geschwindigkeit vom Magondarmkanal aus. B-Vitaminfrei ernahrto Tauben lebtcn bei 
Zulage von MuskoleiweiB, Fibrin u. Ovalbumin botrachtlich lilnger, ais wenn dieselben 
EiweiBkórpor in ])cptonisiertem Zustand verftittert wurden. Zulago von Biorhefe ver- 
hitidert in allen Fallen den Ausbruch der B-Avitaminose. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 190. 2033—35. 20/6. 1933.) GuoOENHEIM.

Tom Douglas Spies und Jean Grant, Eine ezperimcntelle Unlersuchung des 
sogenamdcn „pellagruerzeugenden“ Futtergemisches. Ein etwas mangelhaftes Gemisch 
(Maismehl. Schweirtefctt,, pollerter Ileis, Alaisstarko, Zucker), diis erfahrungsgemńfl 
bei an Pellagra Erkrankten giinstig wirkt, war zur Ernahrung junger Rattcn nicht 
ausroiehend. Dieso erkrankten unter G-Mangelerscheinungen. Zulagcn von Ventri- 
culin oder Hefo hełlten oder verhinderten dieso Erschcinungen. Da Ventriculin auch 
pernicióso Anamio zu lieilen vermag, wird vcrmutet, daB hierbei u. bei Pellagra 
Vitamin G eino entscheidendo Rolle spielt. (Amer. J. Physiol. 104. 18—22. 1/4. 1933. 
Cloveland, Ohio, Univ., Dep. Med.) Schwaiboi,d.

F. Micheel, Das Vitamin G (Ascorbinsuure). Vf. gibt einen t)berblick uber die 
Entw. der Chemie des Vitamins C u. fiilirt aus, welche Griinde ihn zur Aufstellung 
der C. 1933- I. 3733 referierten Formel gcfiihrt haben. Nach neueron Unterss. am Di- 
methylvitamin ist es moglich, daB im yitamin selbst die COOII-Gruppc laktonisiert 
ist. (Meroks Jbcr. 46. 4—8. Juni 1933. Góttingen, Univ.) Cortk.

P. Karrer, H. Salomon, K. Schópp und R. Morf, Zur Kenntnis des antiskorbu'■ 
lischcn Vitamina (F itamin C). Vff. geben einen Oberblick iiber den Stand der Konst.- 
Ermittlung unter besonderer Beriicksichtigung eigener Arbeiton. Der leiehto Obergang 
von yitamin C in das Dchydrotńtamin u. die obenso leicht vor sich gehendo Red. des 
letztcren zum Ausgangsstoff wird mit der leichten gegenseitigen Umwandlung von 
Allornn in Dialurs&ure verglichen. Dio leichte Dchydrierbarkeit des Vitamin C ist 
yielleicht auf eino ilhnliche Atomgruppierung wie im Alloxan zuriickzufuhren. Ais 
moglicho Formoln ergeben sich dann: I CHO-CHOH-CO-CHOH-CH,-COOH;
II CHO-CHOH-CO-CH;,'CHOH•COOH. Gelit die Dehydrierung jcdoch so vor sich, 
daB das Yorhandensein einer zwischen 2 CO-Gruppen stehenden CH2-Gruppe nicht 
unmoglieh ist, so kommen noch folgende Formeln in Frage: III CHO ■ CH, • CO ■ CH OH • 
CHOH-COOH; IV CH2OH-CHOH-CO-CH2-CO-COOH. Auf Grund des Verh. einer 
Monoacetonverb. (C9H1206), die von Szent-GyÓROYI bei der Einw. von Aceton u. 
einem wasserentziehenden Mittel auf Vitamin C erhalten wurde, halten Vff. IV fiir 
die wahrscheinlichste Formel des Vitamin C. Die Verb. wird durch W. leicht gespalten, 
entstand also durch W.-Abspaltung zwischen 2 OH-Gruppen des Vitamins u. dem 
O-Atom des Acetons. Sie laBt sich in alkoh. Lsg. ais einbas. Saure scharf titrieren,



1933. II. Es. T te e p h y s io lo g ie . 1891

u. das Na-Salz, das don Acetonrest noch enthalt, kann isoliert werden. Die COOH- 
Gruppe hat also an der Bindung des Acetons nicht teilgenommen. Femer gibt die Yerb. 
noch die vio!ette FeCl3-Rk., das enol. OH ist also ebenfalls noch frei, aueh werden 
mit CH2N2 noch 2 CH3-Gruppen aufgenommen, wobei ein gut krystallisiertes Di- 
methylderiv. des Acelonmtamins (C„H10O6(CH3)2) entsteht. (Vjschr. naturforsch. Ges. 
Ziirich 78 . 8—14. 30/1. 1933.) ' Corte .

Kurt Maurer und Bruno Schiedt, Die Darsłellung einer Saure CeH6Oe aus Glucose, 
die in ihrer Jieduktionskraft der Ascorbinsaure gleicht. (Vorl. Mitt.) Vff. haben unter- 
sucht, ob grundsatzlich aus einer Ilezuronsdure (CeH1007) durch Enolisierung u. H20- 
Abspaltung eine hochreduzierende Verb. gleicher Zus. wie Ascorbinsaure (C6H806) er- 
halten werden kann. Durch Behandlung von 2-Ke.togluconsaureester mit Na-Methylat 
entstand in guter Ausbeute eine gut krystallisierte Saure C6H806, die, unter Zugrunde- 
legung der MlCHEELsehen Formel fiir Ascorbinsaure, folgendermaCen entstanden 
sein diirftc:

COOCH, COOCH, COOH

CO Ć-OH  Ć-------- 1

HO-Ó-H  IlOC HO—$ . I

H - Ć - O II *  H - Ó - O II -Hso y  h - C - O H  i

II- Ć - O H  I I—6—OH H - Ó --------'

011,011 ÓH.OH CFIjOH
Die Verb. ist bestandig, yerbraucht in saurer Lsg. 2 Atome Jod, entfiirbt sofort Di- 
chlorphenolindophenol, reduziert Metallsalzlsgg. bei Zimmertemp. sofort, farbt sich 
mit Tetranitromcthan gelb u. mit FeCl3 in neutraler Lsg. tief rotviolett. Mit CH2N2 
werden 2 CH3-Gruppen eingefiihrt, jedoeh konnte die Dimethylverb. nicht krystallisiert 
erhalten werden. Vff. teilen mit, daB die Verb. mit einer von Ohle auf einem etwas 
anderen Wege aus Ketogluconsaureester dargestellten Verb. ident. ist. Naeh Ticrverss. 
von v. Euler besitzt das Prod. antiskorbut. Wrkg.

V e r s u c h e .  2-Ketoglueonsauremethylester (Oh le , C. 1930. I. 3768) in Pyridin- 
Lsg. mit der 3-fachcn Menge CH3OH yermLseht u. mit "2-n. Na-Methylatlsg. versetzt, 
gibt sofort eine Triibung, die Lsg. fiŁrbt sich gelb u. scheidet einen gelben Nd. aus. 
Naeh Absaugen, mehrmaligem Waschen mit A. u. Verreiben mit Aceton erhiilt man 
ein gelbes Pulver. Das Prod. ist Na-haltig, zerlauft an der Luft, lost sich leicht mit 
gclber Farbę in W. u. zeigt die bekannten Ilkk. des Vitamin-C. Beim Vers., eine Aceton- 
verb. darzustellen, erhielten Vff. ein Prod., F. 168°, 1. in W., A., Pyridin, maBig 1. in 
Aceton. Die wss. Lsg. zeigte allc Iied.-Wrkgg. des Vitamins u. die alkoh. Lsg. gibt 
mit Tetranitromcthan eine Gelbfarbung. [ajn =  —16,3°, in W. Der Analyse nacłi 
kann ein Monoacetonderiv. nicht vorliegen, sondern eine Verb. C0H8O6. Methylierung 
dieses Prod. mit CH2N2 fiihrt zum Verbrauch von 2 Moll. CH2N„, doch konnte der 
zuriickbleibende Sirup "nicht zur Krystallisation gebracht werden. Dio typ. Red.- 
Wrkgg. des Ausgangsmaterials sind nicht mehr vorhanden, u. Fe h l in GscIic Lsg. wurde 
crst naeh liingerem Kochen reduziert. K-Salz, C0H7O6K, glanzende, derbe Nadeln, 
F. 181°, unter Zers., [«]d =  +91,8°, gibt ebenso wie die freie Saure die oben an- 
gegebenen Rkk. (Bor. dtsch. chem. Ges. 66. 1054—57. 2/8. 1933. Jena, Univ.) Corte .

Suttekiti Maruyama, Narkolin und Vitamin C. (Fortsetzung.) (Anfang vgl. 
C. 1933. I. 3731.) Aueh mit einem naeh der neuen Vorschrift von R yg h  (C. 1932. I I . 
3574) bereiteten Methylnarkotinpraparat u. reiner, krystallisierter Glykuronsaure 
konnte Vf. die Ergebnisse R yghs nicht bestatigen; Skorbut wurde nie verhiitet oder 
geheilt. Die RYGHsche Angabe, daB sein Methylnarcotinpraparat mit Zusatz von 
Glykuronsaure eino starkę antiskorbut. Wrkg. aufweist, scheint Vf. nicht begriindet. 
Tierverss. mit reiner, krystallisierter Mentholglykuronsaure zeigten, daB aueh diese 
Verb. antiskorbut. unwirksam ist. p-[l-Mentlwl]-d-glykuronsaure, C16H2807, F. 92 bis 
93°, aus W. cnthalt dio Verb. noch 1,5 Mol. Krystallwasser. — (i-d-Glykuronsdure,- 
lacton, C0H8O6, aus reiner Mentholglykuronsauro mit verd. H2S04, dickc, weiBe, rhomb. 
Krystalle, F. 172—174° unter vorheriger Dunkelfarbung u. Zers. (Sci. Pap. Inst. 
physic. chem. Res. 21. 93—98. Juli 1933.) Corte .

Th. Moll, Beitrag zur antiskorbutischen Wirksamkeił von Ascorbinsaure. Vf. be- 
statigt dio antiskorbut. Wirksamkeit der Ascorbinsaure. 0,5 mg entsprechen in ihrer 
Wrkg. unter den gegebenen Vers.-Bedingungen 1,5 ccm frischem Citronensaft. Dio

125*



1892 Es. T ie r p h y s io lo g ie . 1933. n.

Vitamin-C-Wrkg. ist bci peroraler u. subcutaner Darreichung gleich. Auf dio Ver- 
wendung von Aseorbinsaurc ais Standardpriiparat boi Vitamin-C-Priifungcn an Stelle 
von Citronen- odor Orangensaft wird hingowiesen. (Mercks Jber. 46. 9—18. Juni 1933. 
Darmstadt, Forschungslabor. E. Merck.) CoRTE.

O. Dalmer und Th. Moll, Melhylnomarkotin und Vitamin C. Vff. haben die An
gaben R y g h s  nacbgopriift u. konnten bei 3 Vitamin-C-frei emahrten Meerschweinchen 
mit taglichcr Vorabreicbung von 0,5 mg Olucuronsuure u. anschlieBend 10 y Melhyl
nomarkotin in wss. Lsg. keine Scbutzwrkg. crziolen. Die Angaben iiber die Vitamin-C- 
Natur von Methylnornarkotin worden auf Grund- cxperimenteller Ergebnisse u. theoret. 
t)berlegungen abgolehnt. (Mercks Jbor. 46. 19—20. Juni 1933. Darmstadt, Forschungs- 
labor. E. Morek.) C o r te .

Ugo Lombroso, Uber die spczifischa dynamische Wirkung der Nahrungsmittel.
I. Kritische Beóbachtungen. Methodik einer experimentellen Anordnung zur ununler- 
brochenen Besłimmung der Veranderungen des Oasstoffweehsels. Besehreibung eines 
prakt. App. zur Kontrollo des Gasstoffwechsels kleincr Versuchstiere. Naheres (Fig.) 
im Original. (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 42. 400—410; Rass. Clin. Teraj). 
Sei. affini 32. 1—20. 1933. Palermo.) G rim m e .

Hans Adolf Krebs, Weitere Untersuchungen iiber den Abbau der Aminosduren im 
Tierkorper. (Vgl. C. 1933. I I .  1392.) Uberlebende Niere von Kaninchen, Meer- 
schwcinchen u. Hunden, welcho mit */iooo'mo'- As203 yersetzt wurde, yermag aus 
Glutamin- u. Asparaginsiiuro nachwoisbare Mengcn der entsprochenden Ketosauren — 
Kotoglutar- u. Oxalessigsaure — zu bilden. Letzterc findet sich nur in geringer Menge, 
da sio rasch in Brenztraubensaure u. C02 zerfiillt. Die As203-Vergiftung hebt nicht nur 
die weitere Verwertung der Ketosfturo in der Zoile auf, sondern auch diojonigo von NH3, 
dessen Mengo auf das 10—20-faehe anstcigt. 2,4-Dinitrophenylhydrazon der a-Keto- 
glutarsdure, CnH10O8N4, F. 222°, 1. in Soda. (Hoppe-Soyler’s Z. physiol. Chem. 218. 
157—59. 5/7. 1933. Freiburgi. Br., Med. Unir.-Klin.) GUGGENHEIM.

Tomowake Kawada, Uber die Oxyaminoverbindungen, welche die Biuretreaktion 
zeigen. IX . Uber das Schicksal von einigen io-Aminooxysduren bei der Phlorrhizingluco- 
surie und Phosphoruergiflung. (VIII. vgl. C. 1932. II . 2815.) Am phlorrhizindiabet. 
Organismus golangt ein Teil des verfiitterten Isoserins ais Extraglucoso zur Aus- 
scheidung. Soino Umwandlung erfolgt wahrscheinlich iiber Glycorinsauro. B-Oxy- 
y-bultersaure liofert keino Extrazuckor. Nach Verfiitterung der y-Amino-/3-oxybutter- 
sauro an P-vergifteto Hunde wird im Harn unveranderte, racom. Oxyaminosiiure u. 
y-Butyrobetain gefundon. (Hoppe-Seylcr’s Z. physiol. Chem. 219. 34—37. 31/7. 1933. 
Nagasaki, Pliysiol.-chem. Inst. d. med. Fak.) G u g g e n b e im .

Richard stóhr, Uber das Verhalten der Alkalireserve bei liatlen nach Verfutterung 
von Olucose und Fructose. Bei hungemden mannlichen Ratten wird allgcmein die Alkali- 
reserve naeh Fiitterung von 0,2 g Glucose pro 100 g Korpergewicht niedriger ais bei den 
Kontrollen. 40—60 Jtin. nach der Fiitterung naherten sich dio Werte wieder den n., 
wodurch das negativo Ergebnis bei frtiheren Verss. erklart wird. Analoge Verss. mit 
Fructose lieGen zu keinem Zeitpunkt der Unters. eine Abnahme der Alkalireserve er- 
kennen. Es wird fiir moglich erachtet, daB das Ausbleiben einer Abnahme der Alkali- 
resorve nach Fructose auf Unterschiedo im Ablauf des intermediaren Kohlehydratstoff- 
woehsels zuriickzufuhren ist. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 218. 263—68. 17/7. 
1933. Innsbruck, Med.-chem. Inst. d. Univ.) Gcggf.N ITEIM .

O. Da-Rin und M. Repetti, Uber den Proteinsloffwechsel und die Nierenfunklion 
bei Diabetes mellitus. Bericht iiber das vorliegende Sehrifttum u. eigene Verss. bei 
Insulinbehandlung. (Rass. Clin. Terap. Sci. affini 32. 127—80. Mai/Juni 1933. 
Genua.) GRIMME.

C. Serono, Die Funktionen der Lipide (Lipoide) im Lebensphanomen. Sammei- 
berieht iiber Lecithin, Cholesterin u. Cerebrin (Phrenosin). (Rass. Clin. Terap. Sci. 
affini 30. 129— 46.) G rim m e .

KI. Gollwitzer-Meier und M. L. Oste, Uber den Nachweis einer acetylcholin- 
artigen Substanz bei der refleklorischen OefdfSerweiterung, Wird durch Reizung der 
Sinusnerren eine reflektor. Erweiterung von Mesenterial- u. MilzgefaBen beim Hunde 
herrorgerufen, so tritt in der Durehstr6mungsfl. ein acetylcholinartiger Stoff auf. In 
der Durchstromungsfl. des nicht reflektor, erweiterten GefaBes ist der acetylcholin- 
artigo Stoff (Erweiterungsstoff) nicht zugegen. Dagegen ist er in der GefaB w a n d 
auch wahrend des n. GefaBtonus vorhanden. Seine Konz. steigt aber im Erweiterungs- 
effekt. In der GefaBwand wurde weiter Histamin u. im GefaBinhalt histamin- u.
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adenosinartige Substanzen nachgewiesen. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 171. 1 — 15. 23/6. 1933. Balneol. Inst. der Univ. Hamburg in Bad Oeyn- 
hauaen.) * Wadęhn .

E. Keeser, Ober die Wirkung terschiedener Lichtarten auf die Olykolyse. (Vgl.
C. 1933. I. 77.) Ea wurde der EinfluB von Licht yerschiedener Wellenlange, aber 
gleicher Intenaitat (10 HK) auf die Vergarung von Olucose u. Frudosc durch Hefe 
untersucht. Unter Rotlichtbestrahlung erfolgto die groBte Abnahme der Red.-Werte. 
Die Spaltung von Glucose u. Fruetose in defibrinicrtem Meerschweinchenblut bei 
Tageslicht bzw. im Dunkeln wurde durch Rotlicht gefordert, durch Grim- u. Blaulicht 
gehemmt. Bei 5-atd. Beatrahlung von aterilem Rinderaerum wurde in keinem Falle 
eine Anderung der Red.-Kraft oder des Geh. an anorgan. P bcobachtet. Ultraviolett- 
bestrahlung steigerte die Red.-Kraft des Seruma. Die DrchungsgroBe von Chinin-, 
Chinidin-, Cinchonin- u. Cinchonidin-Lsgg. wurde durch die Bestrahlung zum Teil 
erheblich verandert. AnachlieBcnd wurde der EinfluB von Thioglucose u. Olułathion 
auf dio Glykolyse im Glaskorper von Schweinen untersucht. Thioglucose warwirkungaloa, 
Glutathion bcschleunigte die Glykolyse. Naeh Bestrahlungaveras. an Kaninchen ver- 
ursachten Rot- u. Blaulicht Leukopenie u. Eosinophilie. Griinlicht envies sich auch 
hier ais biol. wenig wirksam. (Naunyn-Schmiedebergs Aroh. exp. Pathol. Pharmakol. 
170. 500—09. 16/5. 1933. Rostock, Pharmakol. Inst. d. Univ.) MAHN.

Rudolf Franek, Neue Ergebnisse der pharmakologischen und therapeutischen 
Forschung. I I I .  Histamin. IV. Katodynsilber. (II. vgl. C. 1933. I. 3330.) Beaprechung 
der phyaiol. Wrkgg. des Hiatamina. — Anwcndungsformen: I m a d y l  (Roche ) ais 
Salbe, K  a t e x o n folien (Schering-Kaiilbaum ) zur Kataphorese, u. Histamin- 
tabletten (Roche ) zu kataphoret. Teilbadern. — Kontraindiziert bei Fiebemden u. 
Allergikem. — Besprechung der Herst. u. Wrkg. von Katadynsilber. Ea bewahrte 
sich in der arztlichen Praxis des Vfa. zum Auawaschen von Wunden, zum Gurgeln, 
zu Spiilungen — besonders bei Fluor albus — u. ais Augenwasser. (Pharmaz. Ztg. 78. 
654—55. 24/6. 1933. Leipzig.) D e g n e r .

Karam Sarnaan, Ammi Visnaga: Untersuchung einzelner Bestandteile. (Vgl. 
Smith , C. 1933. I . 3736.) Das Visnagan aus den Fruchten der Umbellifere Ammi 
Vianaga Lam. (C. 1932. I. 396) u. sein Dest.-Prod. (20 mm Hg, 165°) wurden phar
makol. auf Toxizitat, Wrkg. auf Herz, glatte u. gestreifte Muskulatur u. Pupille unter
sucht. Einzelheiten u. Ergebnisse im Original. — Das Fett der Ammi Visnaga zeigt 
keinerlei phyaiol. Wrkg. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 6. 13—22. 1933. Cairo, 
Univ.) DEGNER.

Ging-Hsi Wang und Tse-Wei Lu, Ober die Ahnlichkeit der Wirkung ton Cory- 
dalis B und K  mit der ton Bulbocapnin. (Chin. J . Physiol. 7- 13—21. 15/3. 1933. Peiping, 
Nat. Peking Univ. Paycholog. Labor. [Orig.: engl.].) OPPENHEIMER.

David Epstein, Die Wirkung des Plasmochins auf den Uterus. Aus Veraa. geht 
hervor, daB geringe Mengen Plasmochin atimulierend, groBere Doaen deprimierend auf 
den Uterua wirken. Es ist zu vermuten, daB therapcut. Plasmochindosen boi schwangeren 
Frauen keino Abortu8gefahr bedingen. Gebrauchliche Plaamochindoaen heben dio 
uteruastimuherendo Wrkg. des Chinins nicht auf. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 6. 
5—12. 1933. Cape Town [Sudafrika], Unir.) D eg n er .

Werlitz, Ober Ergotropin. Das Organpraparat Ergotropin (Herst. Perleberg er  
I mpfstoffw erk  G. m. b. H., Berlin-Hohenschónhausen) wurde in der Veteriniir- 
praxis ais Umstimmungsmittel mit gutem Erfolge angewandt. (Dtsch. tierarztl. Wschr. 
41. 401— 02. 1/7. 1933. Gotha.) Fran k .

Crighton Bramwell, Maurice Campbell und Williams Evans, Harmolhydro- 
chlorid und O-n-Propylharmóllaktat bei Angina pectoris. Subcutan wahrend eines 
Anfalles verabreichte Harmoldosen (ł/2 g) wirken zwar schmerzlindernd, aber auch 
entziindend auf das subcutano Gewebe. Bei Dauerbehandlung ist Harmol, peroral 
gegeben, wio dio meisten vasodilatator. Pharmazcutica ohne EinfluB auf Angina 
pectoris. dberschreiten die peroralen Dosen bei 3 mai taglicher Verabreichung bei 
Harmol-HCl 2—3 g u. bei O-n-Propylharmollactat 1 g, so treten tox. Symptome auf. 
(Lancet 225. 69. 8/7. 1933. London, Hospital.) Ma h n .

Lydia Kiihnel, Ober die Vertraglichkeit der Hucomintdbletten und uber ihre Wirkung 
auf die Saurebildung im Magen. Hucomin-Tabletten (Herst. H u m in-Ch em ie  G. m. 
b. H., Munchen-Pasing), bestehen aus Hesamethylentetramin, Methylamin, Trimethyl- 
amin, Carbamidhumin, NaHC03 u. Talkum. Es handelt sich um aus kolloidalem Moor 
hergestellte, krystallisiertc, in W. 11. Verbb. Die Tabletten leistcten bei harnsaurer
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Diathcsc guto Dienste, ohne unangenehme Nebenwrkgg. zu zeigen. (Munch. med. 
Wschr. 80. 1144—45. 21/7.933. Miinchen, Univ., Inst. f. Physikal. Therapie.) Frank .

Heinrich Brugsch uńd Joh. Lautsch, Die Behandlung der Agranulocytose mit 
Pentosennucleotid. Mehrere Falle typ. Agranulocytose wurden erfolgreich durch intra- 
muskulare Injektionen von Pentosenucleotidlsgg. bchandelt. (Miinch. med. Wschr. 80. 
1014— 17. 30/6. 1933. Lcipzig, Mediz. Univ.-Klinik.) F rank .

Adolf Wiedemann , Ober die medikamenłdse Therapie bei Epilepsie mit „Prominal“. 
Vf. verwendete mit Erfolg Prominal an Stelle von Brom-Luminal bei Behandlung 
von Epileptikern. (Wien. med. Wschr. 83. 904—05. 5/8. 1933. Hall in Tirol, Landes- 
heilanstalt.) Fran k .

D. Bruno, Conjunclivitis renialis (Syndroma tagokmica ton Angelucci) und
ihre Heilung mit rcinem und naturlichem Adrenalin „Serono“. Bcricht iiber gutc 
Heilerfolge mit Adrenalin. (Rass. Clin. Terap. Sci. affini 32. 46—50. Jan./Febr. 
1933. Neapel.) G r im j ie .

E. J. King, Silicose und der Kieselsdurestoffwechsel. Beschreibung der Krank-
hcit. Verh. von Si0.2 im Organismus. (Canad. Chem. Metallurgy 17. 146—47. Juli 1933. 
Toronto.) G r i m m e .

Heinrich H. Kalbfleisch, Pathologisch-anałonmche Untersuchungen iiber Sili- 
kose und Silikotuberkulose des Menschen. Die durch inhaliertcn Quarzstaub verursachtcn 
Vcrandcrungen im Lungengewcbe u. in den Lymphbahncn, sowie die Entsteliung von 
Silikoseknotchen werden an Hand eines umfangreichen Materials oingehond geschildert. 
Die (Juarzinduration hat schwere indurative Veranderungen der Wandę der GcfiiBe, 
besonders der Arterien zur Folgę, einerlei, ob es sich um reine schwere Silikose oder 
um schwere Silikose mit Tuberkulose handelt. Klin. bcmerkcnswert war in den meisten 
Fiillen von reiner Silikose u. von Silikose mit Tuberkuloso ohne Kavemen der cha
rakterist. Rontgenbcfund u. die Beschleunigung der Blutsenkungsgcschwindigkeit. 
(Arcli. Gcwcrbepathol. Gowerbehyg. 4. 580—616. 21/7. 1933. Graz, Univ., Patholog.- 
anatom. Instit.) Fran k .

K. Poller, Ober den bakteriellen Abbau des Cliolins. Bei der Faulnis von Cholin 
durch eine Mischkultur aus faulem Pankreas entsteht auBer Trimethylamin A. Ais 
Nebonprod. bildet sich bei der Faulnis viclleicht Neurin, das aus der Faulnisfl. iiber 
dic Phosphorwolframsiiureverb. ais Au-Salz isoliert wurde. Neurin selbst wird bei der 
Faulnis nicht angegriffen. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 217. 79—82. 15/5. 1933. 
Wurzburg, Inn. Abt. d. Juliusspitals.) ' Gu g g en h e i.m.

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. Breddin, Die Filtration im Laboratorium der Apotheke. Beschreibung eines 

der Saugpumpc iiberlegenen Filtrationsverf. Einzelheiten u. Abb. im Original. (Phar- 
maz. Ztg. 78. 749—50. 19/7. 1933.) D eg n er .

E. V. Christensen, Etwas iiber die maschinenmdpige Herstellung ton Paraffin- 
und Lebertranemulsion. Angaben zur Herst. mit Hilfo der engl. „Cremac“-Maschine 
•u. Ausarbeitung von Vorschriften. (Arch. Pharmac. og Chem. 40 (90). 419 — 27. 1/8. 
1933. Kontroll-Lab. d. Apothekervereinigung Danemarks.) E. Ma y e r .

Ar. Mihalovici, Eine Inkompatibilitdt ton Borax und dereń Behebung. (Pharmaz. 
Zcntralhalle Deutschland 74. 196. 30/3. 1933. — C. 1933. II. 88.) Gu r ia n .

Alfred Barthen, Herman Eisenberg und Frank A. Lee, Untersuchung einiger 
untertrdglicher Mischungen des Chininsulfates. Die Zus. der Ndd., die beim Mischen 
von wss. Chininsulfatlsgg. mit H3PO„, mit Citronensaure, mit Essigsaure u. einem 
LberschuB des K-Salzes der jeweihgen Saure u. mit Na-Salieylat entstehen, wurde unter- 
sucht. Samtliche Ndd. bcstanden ausschlieBlich aus dem Chininsalz der betreffenden 
Saure, waren also frei von K  bzw. Na. Bldg. einer Komplexverb. des Chinins mit dem 
jeweiligen K- bzw. Na-Salz hatte also in keinem Falle stattgefunden. (J. Amer. 
pharmac. Ass. 22. 534—36. Juni 1933. Pittsburgli, Pa. Duquesne-Univ.) D egn er .

H. G. Dekay und C. O. Lee, Eine Untersuchung der pll->Veranderung des offi- 
zinellen Eisenpijrophosphatelixirs mit Chinin und Strychnin N. F. V. Die schwierig 
zu bereitende, leicht triłbe u. im Licht dunkelwerdende Zubereitung wurde auf die 
Geschwindigkeit der Zunahme ihres pn in weiBen u. braunen Glasern untersucht; sie 
war in den weiBen groBer. Zusatze von Stabilisatoren, wie NH3-F1., Na2HP04-12 H30 
oder Na-Citrat haben keinen merldichen EinfluB auf dic Haltbarkeit. (J. Amer. 
pharmac. Ass. 22. 316—20. 1933. Lafayette [Indiana], Purdue Univ.) Deg n er .
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H. Eschenbrenner, Ober den Verleilungsgrad des Quecksilbers in Ungt. Hydrarg. 
einer. Bemerkungen zur Arbeit von Fuchs (C. 1933. II. 573). Bei der vom Vf. emp- 
fohlenen Verwendung von Hefeextrakt zum Abtoten des Hg bei der Bereitung der 
Hg-Salbc muB auf riclitigen W.-Geh. des Hefeextraktes v o r Zusatz des Hg geachtet 
werden. Zu hoher W.-Geh. kann durch Zusatz wasserfreien Wollfettes behoben werden. 
(Pharmaz. Zentralhallo Doutsehland 74. 425—26. 13/7. 1933. Hamburg, Krankenh. 
St. Georg.) D e g n er .

Ellery H. Harvey, Das Absorptionsspeklrum des Tetrajodphenolphthaleinnatriums. 
Das Absorptionsspektrum der in der Rontgenologie ais Gallenblasen-Kontrastmittel, 
gebrauchlichen Tetrajodphenolphthalein (I) u. Phenoltetrajodphthalein (II) bzw. der 
Na-Salzo wurde bestimmt. Die Kurven im Original zeigen, daB das Absorptions- 
inaximum bei boiden stets zwischen 585 u. 590 m/c liegt u. daB die Absorption an 
dieser Stello des Spektrums bei I I  ceteris paribus starker ist ais boi I. (Amor. J. Pharmac.
105. 199—200. 1933.) D e g n er .

AuJrecht, Ober Tryosatum. Das ais innerlichcs Antiseptikum, insbesondere boi 
Tuberkulose, Typhus, Diphtherie u. a. empfohlene „Tryosatum*1 der Fa. Andermann 
& Co., Berlin N 65, ist nach den mitgeteilten Unters.-Ergebnissen dcm Na-Salz der 
m-Jod-o-oxychinolinsulfonsauro sehr ahnlich. Zus. (°/0): C 30,06, H 1,70, J  35,62, 
S 8,96, O 12,52, Asche (hauptsachlich S04"  u. Alkali-C03) 11,14, F. unscharf 260—266°; 
Coli, Proteus, Strcpto- u. Staphylokokken u. Tuberkelbacillen werden von l°/0ig. Lsg. 
in 3—20 Min. abgetotet, Sporon (Heubacillus) nicht beeinfluBt. (Standesztg. dtsch. 
Apotheker, Apotheker-Ztg. 48- 833. 19/7. 1933. Berlin.) Degner.

R.-M. Gattefosse, Produkte der Kiefer. Die antisept. Wrkg. einer aus Kiefern- 
prodd. hergestelltcn, „Terpophen“ genannten Emulsion gegeniiber dem Tuberkel- 
bacillus wird beschrieben. — Die Bomylesler habon sich bei intramuSkularer Einspritzung 
an Schweinen ais wirksam gegen Lungenentziindung erwiesen. (Parfum. mod. 27. 
231. Mai 1933.) E llm er .

Welwart, Antiseptica in Zahnpaslen. Bespreehung yon Kaliumchlorał, Salicyl- 
sdure, Salol, Formaldehyd, Thyirnl, Karbolsaure, Borax, Borsaure, Perboraten, Super- 
ozyden, H202, „SapaminenAlkyleslem  der p-Oxybenzoesaure u. der Diehlor-p-ozy- 
benzoesaure. (Dtsch. Parfum.-Ztg. 18. 406—07. 1932.) Ę llm er .

Hellmut Krause, Desinfektionsversuche mit Trosilin. Trosilin (I. G. Farben ) 
ist ein weiBes Pulver von alkal. Rk. mit starkem Cl-Goruch. Das Priiparat besitzt 
in l%ig- Lsg. oino vorziigliche desodorisierende u., besonders in h. Lsg., eine gute 
baktoricide Wrkg. Schweineborsten konnten ohne Schadigung mit einer 3%ig. Lsg. 
in 3 Stdn. geruchlos gemacht werden. Zur Desinfektion von Fleischaufbewahrungs- 
raumen eignet sich Trosilin nicht. (Dtsch. tierarztl. Wschr. 41. 391—94. 1933. 
Hamburg, Bakteriol. Stat. d. Veterinarwesens.) Fr a n k .

Geo. E. Ewe, Einige Hitzewirkungen auf Chloramin T, U. S. P. Wird Chlor
amin T erhitzt, so yerkohlt es unter Aufblahen, allein bei 112°, gemischt mit 18% 
NaCl bei 110°, mit 18% K-Na-Tartrat bei 112°, mit 18% KN03 bei 116°. Schon bei 
langerem Erhitzen auf 95— 100° tritt 10—12%ig. Verlust an akt. Cl neben Gelb- 
farbung, Abnahme der Lóslichkeit in W. u. teilweises Schmelzen ein. l l/2 Jahrc lang 
sehr w. aufbewahrte Tabletten lieferten kein Cl mehr u. waren wl. in W. Zum SchluB 
Aufzahlung einer Reihe von Stoffen, a) mit denen sich Chloramin T yertragt u. b) dio 
seine Haltbarkeit gefahrden. (Amer. J. Pharmac. 105. 296—300. Juni 1933. Boston, 
Mass., U. S. A., Taiłby-Nason-Co.) D e g n er .

August John Pacini, Chicago, Entbitterung von Cascara Sagrada. Man yerinischt 
25 Teile zerkleinerte Cascara Sagrada und 400 Teile W. mit einem Aldehyd, z. B. 1 bis 
3 Teilen Formalin, u. erhitzt so lange, bis das Vol. der M. auf etwa die Halfte gesunken 
ist. Der iiberschussige Formaldehyd wird durch Zusatz von N H fiH  unschadlich 
gemacht u. das Prod. filtriert. (A. P. 1917598 vom 15/2. 1932, ausg. 11/7. 
1933.) SCHUTZ.

Chemical Foundation. Inc., New York, ubert. von: Arnold E. Osterberg, 
Rochester, V. St. A., Salbe gegen Ekzemeu. dgl. Dio Salbe besteht aus 3 Teilen eines 
dtherloslichen Steinkohlcnteenicslillats, 30 Teilen gepulyertem ZnO, 50 Teilen Starkę u. 
120 Teilen golbem Vaselin. (A. P. 1 908176 vom 28/5.1929, ausg. 9/5.1933.) SCHUTZ.

Oscar Hayen Stover, New York, Andstheiikum. Man lost 7,5 g Novocain in einer 
Mischung yon Lanolin in 2,5 ccm 95%ig. A. unter Erwarmen, worauf die Mischung mit
37,5 ccm Olitenolyersetzt wird. (A. P. 1907 392 yom 28/2.1931, ausg. 2/5.1933.) Schu .
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H. Matsumoto, Tokyo, Herstdlung eines fdtspallenden Enzyms. Der Verdauungs- 
app. yon Schnecken wird isoliert, der Inhalt ausgepreBt u. durch Verdiinnen mit A. 
oder Ather auf einen W.-Geh. von nicht uber 36% gebracht. Die sich abscheidende 
Substanz wird im Vakuum bei unterhalb 40° getrocknet. Das Prod. enthalt neue, 
gegen Tuberkulose wirksame Bestandteile. (Japan. P. 101103 vom 22/4. 1931, ausg. 
23/6. 1933.) B uchert.

H. Matsumoto, Tokyo, Herstdlung eines fettspaltenden Enzyms. Der Verdauungs- 
app. von Schnecken wird, ais solcher oder naeh dem Auspressen, im Vakuum vor Licht 
geschiitzt bei unterhalb 25° móglichst von W. befreit, Aus dem trocknen Riickstand 
wird durch Ausziehen mit A. oder Ather eine weiBe Substanz isoliert, die ein Tubcr- 
kuloseheilmittel darstellt. (Japan. P. 101104 vom 25/5. 1931, ausg. 23/6. 1933.) Bu.

H. Matsumoto, Tokyo, Herstdlung eines fetlspaltenden Enzyms. Man laBt 
Schnecken an einem Ort von geeigneter Feuchtigkeit hungern. Dadurch reichert sich 
in ihrem Verdauungsapp. ein klarer, licllbrauncr Schleim an, der ein besonderes Enzym 
enthalt. Dieses wird durch Extraktion des Verdauungsapp. u. Fallen mit A. oder 
Ather isoliert. Es st«llt ein Tuberkuloseheilmittcl dar. (Japan. P. 101115 vom 
25/5. 1931, ausg. 23/6. 1933.) Buchert .

E. R. Squibb & Sons, iibert. von: Ferdinand W. Nitardy, New York, John 
J. Enright und Vincent S. Wrenn, Pittsburgh, V. St. A., Haltbare Kulturen von 
saurebildenden Bakterien. Man bewahrt die Kulturen, z. B. des Lactobac. acidophilus, 
in Ggw. eines Puffennittels, z. B. des Salzes einer aliplmt. Saure, wio Na-Lactat, auf. 
(A. P. 1918 042 vom 1/4. 1931, ausg. 11/7. 1933.) Schutz.

E. R. Sąuibb & Sons, iibert. von: Ferdinand W. Nitardy, New York, John 
J. Enright und Vincent S. Wrenn, Pittsburgh, V. St. A., Haltbare Kulturen von 
saurebildenden Bakterien. Man bewahrt dio Kulturen, z. B. von Lactobac. acidophilus 
jn Ggw. des 4—5-fachen Vol. CO„ auf. (A. P. 1918 052 vom 1/4. 1931, ausg. 11/7. 
1933.) Schutz.

E. R. Squibb & Sons, iibert. von: Ferdinand W. Nitardy, New York, John 
J. Enright und Vincent S. Wrenn, Pittsburgh, V. St. A., Haltbare Kulturen von 
saurebildenden Bakterien. Man bewahrt die Kulturen, z. B. von Lactobac. acidophilus 
in Ggw. des 1—5-fachen Vol. C02 u. eines Puffermiltds, z. B. des Salzes einer aliphat. 
Saure, wie Na-Lactat, auf. (A. P. 1918 053 vom 1/4.1931, ausg. 11/7. 1933.) Schutz.

G. Analyse. Laboratorium.
Heinrich Hardtl, Ein drehbarer Burettenhalter aus Holz ais Titriergestdl. Es wird 

pin besonderes, fiir Lebensmittel- u. Wasseruntersuchungsstationcn geeignetes Titrier- 
gcstell beschrieben, dessen Vorteile besonders in der bequemen Handhabung der 
Biirctten u. der Billigkeit bestehen. (Z. analyt. Chem. 93. 332—35. 1933. Tetschen- 
Liebwerd, Landwirtsch. Hochschulabtcilung Prag.) EĆKSTEIN.

F. Schroder, Die. Temperaturmessung mittels thermoelektrischer Pyromder. Im
AnschluC an Erórterungen uber die ZweckmaBigkeit der Anwendung thermoelektr. 
Pyrometer werden die iiblichen Elemente, Anwendungsgebieto u. MeBbereiche be- 
sprochen. Ferner sind allgemeine Gesichtspunkte fiir die Auswahl der Schutzrohre 
unter Beriicksichtigung des chem. Widerstandes gegen das zu messende Mittel angefuhrt. 
Erwahnt sind Eisen- u. Metallegierungen u. keram. Werkstoffe. (MetaObórse 23. 925 
bis 926. 22/7. 1933.) H j. v . Schw arze .

N. Ban, Beitrag zur Bestimmung des spezifischen Oemichtes. Die D. von Gummi- 
erzeugnissen wird in der Praxis meistens hydrostat. ermittelt. Um das dabei haufig 
auftretendo lastige Haftenbleiben von Luftblaschen beim Eintauchen in W. zu ver- 
meiden, wird Yorgeschlagen, dem W. Netzmittel, wie Nekal BX oder Igepon T zu etwa
0,1°/,, zuzusetzen. Bei langsamem Eintauchen des Probekórpers bleiben dann keine 
Luftblasdhen hangen. (Chemiker-Ztg. 57. 415. 27/5. 1933. Berlin-Zehlendorf.) WOECK.

V. Cupr und Th. Krempasky, Regdung der Wassertemperatur bei der refrakto- 
metrischen Messung. (Vgl. C. 1928. II. 2173. 1931. I. 2784.) Die fruber beschriebene 
Anordnung ist erweitert insbesondere durch ein mit einer Heizspirale ununterbrochen er- 
hitztes VorheizgefaB fiir das Frischwasser, das durch ein in diesem Vorheizbad stehendes, 
mit Trichterrohr beschicktes, iiberlaufartig wirkendes Verb.-GefaB (̂ 4) zu dem Thermo- 
staten flieCt; ein Heberrohr leitet das W. vom Thcrmostaten zum Refraktometer. 
A ist mit einem ahnlich angeordneten in einem Kiihlbad stehenden CberlaufgefaB 
parallel geschaltet, durch das bei Temp.-Erhóhung das zulaufende W. flieBt, nachdem
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dureh das Hg-Relais die Verb. mit A unterbrochen ist. Dio Heizspiralo zu A u. das mit 
Paraffinól besohickte Regulierrohr des Thermostaten werden noeh im einzelnen be
schrieben. (Chem. Listy V6du Prumysl 26. 522—25. 1932. Brunn, Masaryk-Univ., 
Inst. f. anorg. Chemie.) R. K. Mu l le r .

Antonio Cavinato, Die Anwendung der Prismenmełhode fiir die Bestimmung der 
Uaupibrechungsuidices von Krystallm. (Mem. R. Accad. naz. Lineei, Classe Sci. fisieh. 
mat. nat. [6] 5. 73—101. 1933.) Sk a l ik s .

A. Harvey und E. S. Dreblow, Die spekłroskopische Unlersuchung diinner 
mełallischer Filme. Die analyt. Unters. einiger extrem diinner Filme (10-7 cm) auf Glas 
wird beschrieben. Zwischen dem Metallfilm u. einer Cu-Elektrode wurde eine Funken- 
entladung erzeugt. Um diese einzuleiten, war es nótig, dio Cu-Elektrode dem Metallfilm 
fast bis zum Kontakt zu nahern. (J. sci. Instruments 10. 224—25. Juli 1933. Adam  
H ilger  Ltd.) Sk a l ik s .

S. E. Williams, Eine pliotographische Methode. zur Bestimmung der oplischen Kon- 
etanłen von Metallen. Es werden Formeln nngegeben zur Berechnung der opt. Kon- 
stanten eines Metalls aus den Intensitatsverhaltnissen im Beugungsspektruin eines 
Gitters, das aus abwechselnden Metali- u. Glasstreifen von bekannter Breitc besteht. 
Die Herst. der Gitter wird ausfiihrlich beschrieben. Die Methode wird an einigen 
Beispielen erlautert. (Proc. physic. Soo. 45. 49—66. 1/1. 1933. Sydney, Univ. 
Australia.) Bo r is  RoSEN.

Rodolfo Margaria, Ein neuer gasanalytischer Apparat. Besehreibung u. Abbildung 
einer besonders konstruierten Absorptionspipette, die eine wesentlich innigerc Misehung 
des Gases mit der Absorptionsfl. gestattet. Sie ist besonders zur Best. von 02 u. C02 
in Luft geeignot. Zur Absorption von 02 empfiehlt Vf. eine Lsg. von 20 g Triaeetyl- 
oxyhydrochinon, 27 g KOH u. 200 ecm W. In alkal. Lsg. wird das Triacetyloxy- 
hydrochinon zu Oxyhydroehinon hydrolysiert, das den 02 lebhaft absorbiert. (J. sci. 
Instruments 10. 242—46. Aug. 1933. Turin, Univ.) " Eckst e in .

Karl Miinzer, Ein neuer, gam aus Metali bestehender Gasanalysenapparat. Be- 
schreibung eines Duplex-Monoapp. zur laufenden Best. von C02 u. verbrennliehen 
Anteilen in Rauehgasen. (Engng. 'Progr. 14. 71 — 74. April 1933. Hamburg.) SCHUSTER.

R. A. Kolliker, FortschriUe in der Eninahme und Bestimmung kleinsier Gasmengen. 
Besprechung von Injektoren zur Forderung groBer Luftmengen u. von Absorptions- 
gefaCen mit gesinterten Glasfiltern mit hoher Absorptionsleistung. Mitteilung von 
Vers.-Ergebnissen iiber die Absorption geringer Mengen von HC1 u. COCl2 aus Luft. 
(Chem. Fabrik 6. 299—304. 12/7. 1933. Berlin-Charlottenburg.) SCHUSTER.

J. S. Haldane und R. H. Makgill, Bemerkung zu der Verwendung alkalischer 
Pyrogalldlosungen in der Gasanalyse. Vff. beobaehteten bei der 02-Best. In Luft 
mittels friseh bereiteter Pyrogallollsg. im N2-Rest einen CO-Geh. bis zu 0,13%» der 
im Yerlaufe von 38 Stdn. auf 0,04°/o herunterging u. nach 70 Stdn. ganz verschwunden 
war. Sie empfehlen daher, die Lsg. vor dem Gebrauch mindestens 3 Tage stehen zu 
lassen. Ein 1-std. Erwarmen im W.-Bad hat ebenfalls den gewiinschten Erfolg. 
(Analyst 58. 378—79. Juli 1933.) Eckst e in .

Albert L. Chaney, Reinheit des Stickozyduls unter besonderer Beriicksichtigung des 
Stickstoffgehalts. Angaben iiber die gasanalyt. Best. des N20 in einem Gasgemisch 
auf Grund der W.-L5slichkeit oder der Messung der elektr. Leitfiihigkeit. (Current 
Res. Anesthesia Analgesia 12. 42—44. Jan./Febr. 1933. Los Angeles, County G«ner. 
Hosp.) Op pe n h e im er .

J. D. Goldenberg, Methodik der Bestimmung von Fluorwasscrstoff in der Luft. 
Am genauesten ist die Methode yon St e ig er , beruhend auf der Entfarbung einer 
gelben Ti-Lsg. in H20„ dureh Fluoride. Man laCt dio Luft mit 120 1/Stde. dureh paraffi- 
nierte, mit W. gefullto AbsorptionsgefaCe durchsaugen. Sind auch fluchtige P-Yerbb. 
in der Luft enthalten, so miissen die Phosphate mit AgNO? entfernt werden. Ein 
Nacht«il der STEIGERsehen Methode besteht in der gleichzeitigen Best. von HF u. 
SiF4 ais HF. Die HF-Best. ais K2SiF., ist bei kleinen HF-Konzz. nicht zu empfehlen. 
(Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 5. 1088—96. 1932.) SCHONFELD.

Elemente und anorganische Verbindungen.

Albert Kriiger, t)ber einige Trennungen von Metallen der Schuefelammonium- und 
der Erdalknligruppc.’ 1. Fallung des Zn aus reinen Lsgg. Die Abseheidung des Zn ais 
Sulfid aus sehwach sak- oder schwefelsaurer Lsg. erfolgt quantitativ bei 70°, wenn
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man gegen Endo der Fallung eine Lag. von 1—2 g Na2S203 hinzuflieBen liiBt, das dio 
freie HC1 bindet. — 2. Trennung des Zn von Fe, Mn u. Ni. Die Salze werden mit 
HjSO,, in Sulfate iibcrgefiihrt, eingedampft, der Riiekstand mit 5 ccm gesatt. S02- 
Lsg. 16 Min. gekocht, die Lsg. abgckuhlt, mit NH3 gegen Methylorango neutralisiert 
u. mit n. ł I 2S04 angesauert. Dio Fiillung des ZnS erfolgt wic oben unter Zusatz einer 
Na2S203-L8g. Bei der Trennung des Zn von Mn u. Ni fallt die Red. mit S02 fort. Aus 
konz. Fd"-Lsgg. ist das Fe ais FeCin durch Ausiithcni zu entfernen. 3. Die Fallung 
des Fe erfolgt im Filtrat des ZnS nach Zusatz zu NH.,C1 u. Na2S203 mit H2S unter 
Druck. 4. Al(OII)3 u. Cr(OH)3 lasscn sich ebenfalls durch Na2S203 unter liinleiten 
von H,S unter Druck quantitativ ais gut filtrierbare, kornige Ndd. abseheiden. Dic 
Trennung von den Erdalkalion ist yollstandig. (Z. analyt. Chem. 93. 422—29. 21/7. 
1933.) ' EcKSTEIN.

V. Njegoyan und Vjera MarjanoviĆ, Ober quantitative Fdllungen bei cxtremen 
Konzentralionen. IV. (III. vgl. C. 1932. II. 2690.) Vff. berichtcn iiber neue Erfah- 
rungen bei der Best. der Sulfate (vgl. C. 1928. I. 2275). Danach sind die Berliner 
D-Filtertiegel zur cxakten S04-Bcst. infolgo Adsorption von BaCl2 ungceignet. Da- 
gegon erhiilt man mit GOOCH-Tiegeln einwandfrcie Werte. Auch Blauband-Filter- 
papier gibt bei Einhaltung der Arbcitsbedingungen gute Rcsultato. — Die S04-Best. 
kann in Ggw. von viel Fe oder Hg durchgofiihrt werden, CrCl3 oder K2Cr20, diirfen 
nicht anwesend sein. (Z. analyt. Chem. 93. 353—58. 1933. Zagreb, Univ.) E ckst.

Bożo Teźak, Okklusion durch Nicdcrschlage. Es wurde der Fehler der Fallung 
von Na2S04 ais BaS04 in Abhiingigkeit von der Na2S04-Konz. untersueht; diese zeigt 
einen period. Charakter u. liiBt sich interpreticrcn, wenn man die Fallung mit Koagu- 
lationsvorgiingcn in Analogio bringt. (Buli. Soc. ehim. Yougoslavie 3. 147—56. 1932. 
[Orig.: jugoslav. Auszug: engl.].) SciIONFELD.

N. S. Schub, Einige Reaktionm a,uf Sulfite und Thiosulfale; Priifung der Emp- 
findlichke.it einiger Jteaktionen auf Sulfide und Sulfate. Der S03"-Naehweis mit Fuchsin 
wird am boston bci pn =  8,2—8,3 ausgefiihrt. Zuvor ist mit alkal. Plumbitlsg. (PbCO, 
mit lOYoig. Sodalsg. geschuttelt) auf S'' zu priifen u. dieses ovent. zu entfernen. Fehlt 
S", dann worden nur 1,5—2 ccm 10%ig. Sodalsg. zugesetzt, sodann in allen Fallcn 
mit HC1 oder Essigsiiuro auf Phcnolphthalcinumschlag neutralisiert. Event. ausgefalltcs 
Pb(OH)2 stort nicht, die Fallung kann durch Noutralisioron vor der Plumbitprobe 
vermieden werden. 1,5—2 ccm Fuchsinlsg. werden von 5 cem Na2S03-Lsg. mit 0,04 mg 
H2S03/ccm sofort entfiirbt. — Vor dem S203"-Nachweis mit HC1 sind Fe(CN)6"", 
As03"', S'' 4- S03" u. Sx" mit Zinksalzlsg. zu entfernen. Dio Probo selbst wird durch 
Ansiiuern mit HC1 u. Erhitzen zum Kochen ausgefiihrt; S203" zeigt sich durch Trubung 
oder Ofłalcscenz binnen 4—5 Min. an; Empfindlichkcit: 5 ccm Na2S203-Lsg. mit 0,11 mg 
H2S203/ecm ergeben in ca. 3 Min. Opalescenz u. Trubung. — Empfindlichkeit der 
S04"-llk. mit 10%ig. BaCl2-Lsg. in 2—2,5-n. HC1: 4—5 ccm mit 0,1 mg H2S04/ccm 
zeigen sofort weiBc Trubung. — Empfindlichkeit der S"-Rk. mit Na2Pb02: 10 ccm 
Na2S-Lsg. mit 0,0017 mg H2S/ecm ergeben schwachbraune Farbung. (Ukrain, chem. 
J. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 7. Wiss. Teil. 189—202. 1932. Kiew, 
Ukrain. Chcm.-Techn. wiss. Forsch.-Inst., Anal. Abt.) R. K. Mu lle r .

S. Rudnitzki, Farbreaktion auf S02. Ais Rk. auf S03"  sehliigt Vf. die intensivo 
Fiirbung vor, die S03" in Ggw. von Gerbstoffcxtrakten mit Cr207", Cr04" oder Fe(CN)e'" 
gibt. Ais Gerbstoffextrakto kónnen solcho aus Eiche, Kastanie, NuBholz, Myrobalanc, 
Dividivi, Algarobilla, Weide, Sumach u. Mimoso venvendet werden. Am besten gelingt 
dio Farbung bci schwach saurer Rk. S204" kann den Nachweis storen. Dio Rk. kann 
auch ais Tiipfelrk. ausgefiihrt werden. (Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnall 7. Wiss. Teil. 226—27. 1932.) R. K. Mu lle r .

F. K. Rewwa und w. W. Illarionow, Quantitative Besłimmung der Jodale in 
Gegenwart von Hypochlorilen, Bromaten und Chloraten. In Abanderung des Verf. von 
D im it roff  (C. 1923. IV. 384) schlagcn Vff. vor, das durch Na2S203 abgeschiedene 
J  in CS2 zu losen u. darin titrimetr. oder colorimetr. zu bestimmen. Bei Ggw. groBer 
Mengen Br03' ist Hyposulfit bis zur restlosen Red. aller Halogenate zu Halogeniden, d. h; 
bis zum vdlligen Verschwindcn der Blaufiirbung, hinzuzusetzen. Das J  wird aus der 
reduzierten Lsg. am leichtesten durch Nitroso abgeschieden u. in CS2 gelost. (Z. analyt. 
Chem. 93. 344—45. 1933. Odessa, Chem. Lab. d. Botanischen Gartens.) ECKST.

D. Raąuet und P. Pinte, Schnelle jodometrische Bestimmung vcm Phosphiten und 
Hypophosphiten einzeln oder nebencinander. Bos t .  d e r  P h o s p h i t e  a l l e i n  
(in alkal. Medium nach P03" ' + 2 J  + H20 =  P04'"  + 2 HJ): zu 10 ccm einer Lsg.
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von 1 g Phosphit in W. — oder, wenn unl., in 5 ccm verd. HC1 + W. — ad 100 ccm 
10 ccm 0,1-n. J-Lsg. u. 20 cera lauwarme Na-Boratlsg. (10°/o) u. nach 10 Min. 2 bis 
3ccm Eg. geben, mit 0,1-n. Na2S203-Lsg. titrieren; 1 ccm 0,1 n. J-Lsg. =  0,0041 g 
iIjP03. — Bes t .  de r  H y p o p h o s p h i t e  a l l e i n  [zuniiclist in k., saurein 
Medium nach P02'"  + 2 J  + H20 =  PO /" -f 2 HJ, dann in alkal. Medium weiter 
wie oben (die Hypophosphite der mit K J -+• J  reagierendcn Metalle sind vorher in 
Alkaliphosphit umzusetzen)]: in kon. Schliffstopfenkolben 5 ccm einer Lsg. von 1 g 
Hypophosphit ad 100 ccm, 25 ccm 0,1 n. J-Lsg. u. 5 ccm Salzsaure (10°/o) geben, 
schlieflen, mit Stiirkepapier (zum Nachweis etwaigcn J-Vcrlustes) u. daruber Tektur 
zubinden, 15 Min. in W. von 70—80° stellen, abkiihlen, óffnen, 10 ccm lauwarme Na- 
Boratlsg. (10°/„) u. nach 15 Min. 1—2 ccm Eg. zusetzen u. mit 0,1 n. Na2S203-Lsg. 
titrieren; 1 ccm 0,1 n. J-Lsg. =  0,001 65 g H3P02. — Bes t .  v o n  P h o s p h i t e n  
u. H y p o p h o s p h i t e n  n e b o n e i n a n d e r :  zu 10 cem einer Lsg. von 1 g der 
Mischung ad 100 ccm 10 ccm 0,1 n. J-Lsg. u. 10 ccm lauwarme Na-Boratlsg. (10%) 
u. nach 15 Min. 1—2 ccm Eg. geben u. mit 0,1 n. Na2S203-Lsg. titrieren; Verbrauch =  
a ccm 0,1 n. J-Lsg. AuBcrdem Hypophosphitbcst. in 5 ccm der Lsg. der Mischung wio 
oben; Verbrauch b ccm 0,1 n. J-Lsg. 100 ccm der Lsg. oder 1 g der Mischung ent- 
halten 0,041-a g H3P03 u. 0,033-(b—a/2) g H3P02. (J. Pharmac. Chim. [8] 18 (125). 
5—10. 1/7. 1933.) ~ D eg n e r .

N. A. Tananajew und P. S. Ssawtschenko, Gravimełrische Bcslimmung des 
Phosphations unter Beriicksichtigung des Lóslichkeitsprodukts des Niederschlags 
MgNHtPO.,-6 IIJ ). Vff. untersuchen dic Zus., dic Lóslichkeit u. dio giinstigsten 
Fallungsbedingungen des Nd. MgNH,PO.,-6 H20. Die Lóslichkeit in W. ergibt sich 
im Mittel zu 0,0987 g =  7,18-10 '4 g-Mol. im Liter bei 25°, die Lóslichkeit in Vi00-n. 
NH4C1-Lsg. betragt 0,1185 g/l, in Y^-n. NH4C1-Lsg. 0,1119 g/l, in V,0-n. NH4C1-Lsg.
0,1613 g/l, in n. NH,C1-Lsg. 0,3452 g/l, in n. NH4C1 + 5-n. NH40H 0,0248 g/l, in 
V100-n. NH40H 0,0107 g/l, in V10-n. NH40H 0,0086 g/l, in n. NH40H 0,0074 g/l, in 
5-n. NH40H (ohne NH,C1) 0,0090 g/l. Das Loslichkeitsprod. des MgNH4P04 kann 
unter n. Bedingungen zu 7,88- 10~u angesetzt werden. Bei der Best. von P04"' ais 
MgNH4P04 geniigt die l 1/2-fache theoret. Menge NH4C1 u. NH40H zur quantitativen 
Fiillung. Vff. beschreiben die Ausfiihrung der Analyse nahor u. geben ein Beispiel 
fiir dio Mg"-Best. in Silicaten. (Ukrain, chem. J. [ukrain.; Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 7. Wiss. Teil. 203—25. 1932. Kiew, Ukrain. Chem.-techn. wiss. Eorseh.-lnst., 
Anal. Abt.) R- K. Mu l le r .

H. Ronald Fleck und A. M. Ward, Die Bestimmung der Metalle mittels S-Oxy- 
chinolin. I. Der Einfluji der pn auf die Fallung von Mg, Zn, Co, N i, Cu und Mo aus 
acelathaltigen Losungen. Die pH-Intervalle, innerhalb dereń dio betreffenden Metalle 
bei Einhaltung der angegebenen Arbeitsvorschriften quantitativ ausfallen, liegen fiir 
Mg (Berg , C. 1927. II. 853) bei 9,51—12,67; fiir Zn (Hahn  u .  V ie w e g , C. 1927. I I .  
300) bei 4,70—13,33; fiir Co (Berg , C. 1929. II. 196) bei 4,27—14,53; fiir Ni (Be r g , 
s. Co) bei 4,48—14,53; fiir Cu (Berg , C. 1927. I. 3112) bei 5,36—14,50; fiir Mo (Ge il - 
MANN u. W e ib k e , C. 1931. II. 3126) bei 3,70—7,40. Die pH-Bestst. werden potentio- 
metr. mit H 2- u. HgCl-Elcktrode u. Capillarelektrometer ausgefuhrt. Beschreibung 
der Trennungsmethoden fiir Mo von Co, Ni von Mg, Mo von Zn u. Mg von Zn. (Analyst 
58. 388—95. Juli 1933. London, Sir JOHN Cass Techn. Inst.) E ck st e in .

Adolf Czernotzky, Thalliumbcstimmung in Flugstaub und anderen Materialien. 
In Anlehnung an das Verf. von Moser u . B ruk l (C. 1927. I. 2345), die das Ee mit 
Sulfosalicylsiiure in Lsg. halten u. das Tl ais Chronmt fallen, gibt Vf. eine Arbeits- 
vorschrift, die gestattet, erheblich geringere Tl-Mengen in Ggw. der 300 fachen Menge 
Fe zu bestimmen. Die Fallung wird in der ammoniakal., mit 7 g Sulfosalieylsaure je 
g Fe versetzten Lsg. in der Sicdehitze ausgefuhrt, die Lsg. iiber Nacht stehen gelassen 
u. dann nach Filtrieren u. Losen des Nd. in h. verd. H2S04 die Fallung wiederholt. 
Zur Best. des Tl in sehr armen Ruckstanden (<0,15% Tl) empfiehlt Vf. ein kombi- 
niertes Jodid-Chromatverf. Nach Abscheidung der saureunlósl. Bestandteile wird 
mittels NaHS03 Fe"' zu Fe" reduziert, das Tl in schwacli essigsaurer Lsg. mit K J ge- 
fallt, der Nd. in HN03 gelost u. das Tl in ammoniakal. Lsg. unter Zusatz einer ldeinen 
Menge Sulfosalieylsaure ais Chromat bestimmt. (Z. analyt. Chem. 93. 348—53. 1933. 
Kruschau a. d. Oder.) Eckstein.

L. de Brouckśre und A. E. Gillet, Die colorimdrische Bestimmung des Eisens 'nach 
dem lihodanidverfahren. In sehr verd. Fe-Lsgg„ z. B. 0,0005 n. u. in Ggw. von 0,01-n. 
H2S04 kann die Intensitat der Farbung je nach dem Gang der Herst. u. dem Alter
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der Lsg. in weiten Grenzen schwanken. Dor Grund dafiir liegt in der zu langsamen 
Einstcllung des Gleichgewiehtes zwischen don Komponenten. Bei Verwendung einer 
hohor konz. KCNS-Lsg., z. B. 2,5 ccm einer 50%'g- Lsg. auf 25 ccm obiger Versuchs- 
lsg. tritt dagegen sofort dio intensiv8to Farbung auf. Dio Natur oder die Konz. der 
freien Saure hat keinon EinfluB auf dio Farbung. Die auBerst verd. Lsgg. folgen dem 
BEERschen Gesetz. Verss. zeigon, daB dio Best. durch Gehalte an NH4C1, KC1, KN03, 
MgCl2, Ca(N03)2, BaClj u. A12Ó3 in Konzz. von 1 g-Aqu./l nicht gestort wird; Mn in 
ganz geringen 5lengen stórt ebenfalls nicht, dagegen geben Zn u. Cd zu niedrige 
Werte. Der EinfluB des Cd kann durch Anwcndung eines groBen KCNS-tJberschusses 
ausgeschaltet werden. Bei Anwesenlieit von SO, oder P04 ist die Verglcichslsg. mit 
der gleichen Menge der Anionen zu versctzcn. (Buli Soc. chim. Belgiąuc 42. 281—93. 
Mai-Juni 1933. Briissel, Uniy.) E ckstein .

G. T. Michaltschischin, Vergleich der Methoden zur Bestimmung von Schwejd in 
Gufleiscn und Stahl. Ais beste Ausfiihrungsform des Vcrf. nach SciIULTE wird dic S-Bcst. 
mit 20°/oig. H2S04 oder Cl2-freier HCl u. mit Cd-Acetat erprobt. Das colorimetr. Verf. 
nach W lB O RG  ist nach Vcrss. des Vf. ais Schnellmethode nicht ganz zuverliwsig. 
(Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 7. Wiss.-techn. Teil. 213 
bis 221. 1932. Kiow, Chem.-techn. wiss. Forsch.-Inst., Anal. Abt.) B. K. M u l l e r .

O. TomiCek und K. Komarek, Oewichtsanalytisclie Bestimmung von Kobalt mit 
Dinitrosoresorcin. (Chem. Listy V£du Prumysl 26. 515—20. 1932. Prag, Karlsuniv., 
Inst. f. analyt. Chemie. — C. 1933. I. 3108.) R. K. M u l l e r .

C. Mahr, Eine neue mapanalytische Wismutbestimmung. Man yersetzt die maBig 
sauro Bi-Lsg. mit einer 30°/o'f?- KBr-Lsg. solange, bis das ausgcfallcne BiOBr wieder 
in Lsg. gegangen ist. Nach Zusatz eines geringen Uberschusses an KBr wird die Saure 
mit NaOH abgestumpft u. mit einer frisch hergcstellten Lsg. von [Cr(NH3)e](N03)3 
gefallt. Nach Abkiihlon in Eis wird durch Jenacr Glasfilter G 4 filtriert u. der Nd. 
mit k., 25%ig- KBr-Lsg. ausgowaschen. Darauf spiilt man ihn mit h. W. in einen 
E r le  NME YER-Kolben; dio entstandono Lsg. von [Cr(NH3)8]Br3, KBr u. suspendiertem 
BiOBr wird nach Zusatz von NaOH einer NH3-Dest. unterworfen. Der ObcrschuB 
der yorgclegten Saure wird mit 0,05 n. NaOH zurucktitriert. 1 ccm 0,05 n. Saure =
I,7417 mg Bi. Analysondaucr 40—45 Min. Alkalicn, Erdalkalion, Fe, Mn, Cr, Co, Ni, Al,
Zn u. Cu storen nicht. In Ggw. von Sn, Hg oder Cd fallt man in wcinsaurer Lsg., 
hydrolysiert, lost wieder u. wiederholt dic Fallung. (Z. analyt. Chem. 93. 433—37. 
21/7. 1933. Marburg/Lahn, Univ.) E ckstein .

Th. Grosset, Die eleklroanalytische Bestimmung von Bi, Sn, Pb und Sb ohne mecha- 
nisches Ruhren. (Vgl. VENSOVITCH, C. 1929. I . 1380, u. TOUGARINOFF, C. 1930.
II. 3819.) Dio Best. des Bi wird in salpeter-weinsaurer Lsg. bei hochstens 1,32 V u.
0,5 Amp. unter lebhaftem Sicden des Elektrolyten ausgefuhrt. Daucr 20 Min. Sb 
wird in salzsaurer Lsg. in Ggw. von Hydroxylaminchlorhydrat u. Weinsaurc bei 
hochstens 2,0 V u. 3,20 Amp. ebenfalls unter lebhaftem Sieden abgeschicden. Dauer 
25—30 Min. Pb bestimmt man aus salpetersaurer, siedender Lsg. bei 2,1—1,5 V u.
3,0 Amp. Dauer, jo nach dem Pb-Geh. der Lsg.: 0,1 g 8 Min., 0,5 g 20 Min. Die Ab- 
scheidung des Sn erfolgt in salzsaurer, NaCl, KC1, NH4C1 u. (NH4)2S20„ cnthaltender, 
kochender Lsg. bei 2,1 V u. 3,2 Amp. auf vemickelter Pt-Kathode. Dauer 25 Min. 
(NH4)2S208 wirkt, vor allem in Ggw. von etwas NH2OH-HCl ais kathod. Depolari- 
sator u. verhindert eino Abscheidung in grobkrystalliner Form (vgl. Sveda  u. Uzel , 
C. 1929. II . 1044). (Buli. Soc. chim. Belgiąue 42. 269—80. Mai-Juni 1933. JLowen, 
Univ.) E ckstein .

Organlsche Substanzen.

E. Schulek und G. Vastagh, Vber die vermeintlichen und wirklichen Fehler der 
Makro- und Mikro-Kjeldahl-Destillałion. Auf experimentellem Wege werden die Fehler- 
quellen der Kjeldahldest. untersucht. Das durch das starkę StoBen wahrend der Dest. 
verursachte mechan. MitreiBen des alkal. Dest.-Gemisehes laBt sich durch sinngemaBc 
Rcgelung des Alkaliiiberschusses ausschalten oder auch durch Vermeidung der das 
starkę StoBen verursachenden Na2S04-Ausscheidung, die sich durch Verdampfen 
des H2S04-t)bersehusscs beseitigen laBt. Dagegen spielt dio Alkaliabgabe aus dem 
Kiihlerrohr meist eine so untergeordnete Rollo, daB es nicht notwendig ist, dieses aus 
Ag, Sn oder Quarz zu fertigen. Kautschukpfropfen u. -verbb. mussen jedoch un- 
bedingt vermieden werden, da sie auch nocli nach sehr langem Gebrauch alkal. rc- 
agierende, fluchtige N-Verbb. abgeben. Die Titrationen mit 0,02-n. Lauge mussen
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mit groBer Sorgfalt ausgefijhrt werden, da dabei die storende Wrkg. der immer vor- 
handenen C02 sehr stark zur Geltung kommen kann. Selbstverstandlich mussen, 
besonders bei der Analyse N-armer Substanzen, die angewandten Chemikalien absolut 
frei von NH3 sein, oder man muB den etwaigen minimalen NH3-Geh. (bei der H2S04) 
bestimmen u. in Abzug bringen. (Z. analyt. Chem. 92. 352—57. 1933. Budapest, Kgl. 
Ungar. Staatl. Hygien. Inst., Chem. Abt.) WOECKEL.

I. M. Korenman, Uber einige Farbreakłionen. I I .  Mitt. (I. vgl. C. 1932. II . 1045.) 
Vf. bespricht Farbrkk., zu dereń Ausfiihrung konz. H2S04 u. Oxydationsmittel ver- 
wandt werden. Ferner werden dio Unters.-Ergebnissc iiber den Temp.-EinfluB bei 
Venvendung von konz. HC1 mitgeteilt. Die beim Schutteln der zu untersuehenden 
Lsg. mit dem Reagens u. konz. H2S04 auftretende Wannę beeinfluBt dio Intensitat 
der Farbung. Bei Abwesenheit von Oxydationsmitteln nimmt die Farbintensitat mit 
der Tcmp.-Erhohung zu. Oxydierende Stoffe im tlberschuB sehwachen die Farbung. 
Die Riehtung der Intensitiitsanderung ist bei Verwendung von konz. HC1 dio gleiehe 
wie bei der H2S04. Die auf Verwendung von H2SO, beruhenden colorimetr. Bestst. 
mussen stets unter starkem Abkuhlen u. unter immer gleichen Bedingungen aus- 
gefiihrt werden. Beispiele an PMoroglucin, Acetmi u. Pinm  mit Vanillin u. Saure; 
an Formaldehyd mit Phenylhydrazin u. K^FeifiN)^, an Anilin u. Acetaldehyd mit 
K firfii u. Saure; an Resorcin mit KN03; auf Nilrate mit Brucin u. konz. H2SOt. 
(Z. analyt. Chem. 93. 438—47. 21/7. 1933. Odessa, Ukr. S.S.R.) Ec k st e ix .

I. M. Korenman, Uber die Empfindlichkeit der Jodoformreaktion. Vf. untersuchte 
dio Abhiingigkeit der Empfindlichkeit der CHJ3-Rk. auf Aceton von der Konz. der 
J- u. der KOH-Lsg. Mit der Steigerung der Konz. der KOH-Lsg. nimmt die Emp
findlichkeit zu. Die optimale J-Konz. liegt bei einer 0,1 n. Lsg. Die Ausfiihrung er- 
folgt bei 50°. Bei stiirkeren KOH-Lsgg. wird in der Kalto gearbeitet. Empfindlichkeit: 
Bei 9 n. KOH in der Kalte 1: 2,8 MU1., in der Hitze 1: 150 000. — Die Unters. der 
Empfindlichkeit der CHJ3-Rk. auf A., Acetaldehyd u. Milchsaure zeigt, daB hierbei 
die Tempp. wesentlichen EinfluB ausiiben. A. ist beim Erhitzen noch in einer Ver- 
dunnung von 1:23 000 nachzuweisen; beim Acetaldehyd ist ein Erhitzen unzweck- 
maBig; Milchsaure ist am sichersten in 9 n. KOH u. 0,01 n. J-Lsg. bei Zimmertemp. 
zu erkennen. Konz. J-Lsgg. sind zur Ausfiihrung der Rk. zu yermeiden. (Z. analyt. 
Chem. 93. 335—43. 1933. Odessa, Ukr. S.S.R.) Eckktein .

I. M. Korenman, Vber die Reaklion von T. Takalmslii und L. Ekkert auf Amyl- 
alkohol. Die Rk. von Takahashi (vgl. C. 1913. II . 1334) ist sehr abhangig von der 
Art der Ausfiihrung u. nicht spezif., sio tritt unter Umstanden auch mit A. oder W. 
allein auf. Die Rk. von E kkert  (C. 1928. I. 2635) ist mehr spezif., aber yerhaltnis- 
maBig wenig empfindlich (>0,5°/o)- Ais spezif. u. zugleieh sehr empfindlich wird die 
Rk. von KOMAROWSKY (C. 1903. II. 1396) empfohlen. (Pharmaz.Zentralhalle Deutsch- 
land 74. 453—54. 27/7. 1933. Odessa.) D eg n eb .

G. Romeo, Schnelltitration der reduzierenden Zuckerarten. Eine Nachpriifung 
der Methode von Ugarte (C. 1932. I. 3473) ergab dereń gute Brauchbarkeit. (Ann. 
Chim. applicata. 23. 307—10. Juni 1933. Messina.) Gr im m e .

Philip A. Shaffer und Michael Somogyi, Kupferjodometrische Reagentien fur 
Zuckerbestimmungen. Vff. untersuchen den EinfluB, den die Zus. der Kupferlsg. auf 
das Red.-Vermógen derZucker bei der SllAFFER-HARTMANN-Methode ausiibt. Wesent- 
lich ist das Verlialtnis Na2C03: NaHC03, sowio die Gesamtcarbonatkonz., Jodidkonz., 
Erhitzungsdauer. Man kann nicht das gleicho Reagens fiir die Best. yerschiedener 
Zucker benutzen, da die optimale Red.-Kraft bei yerschiedener Zus. entwickelt wird, 
Vff. geben einige Reagentien u. genaue Arbeitsyorschriften an. — Im Original 2 Tabellen 
u. 4 Figuren. (J. biol. Chemistry 100. 695—713. Mai 1933. St. Louis, Washington- 
Univ, u. Jiid. Hospital.) Erlbach .

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

A. Leulier, Das Kalium. Mikróbestimmung, Resorptwn, Vorkommen. (Vgl. 
C. 1932. I. 2731; II. 736.) Die Best. geschieht im wesentlichen naeh der friiher an- 
gegebenen Methode durch Fallung ais Kaliumkobaltinitrit, Abtrennung durch Zentri- 
fugieren, Behandeln mit einer bekannten Lsg. yon KMn04 u. jodometr. Best. des iiber- 
schiissigen KMn04. Es konnen Mengen von 0,1—5 mg bestimmt werden. Fehler 
etwa 3%. — Es werden Hinweise fiir die nasse Zerstorung von organ. Materialien 
gegeben. — Kaliumstoffwechselverss. an wachsendcn Ratten. Bei wenig geeigneter 
Ernahrung (Weizenmehl) ist die Bilanz eher negatiy, stark negatiy beim Hungem,
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bei Fiitterung mit Mehl u. Milcli ist sie positiv, cntspreclicnd dem Zuwachs an Muskel- 
gewebe. Die Ausscheidung mit den Faeces erreieht selten 10°/o des mit dem Ham 
ausgesehiedenen Kaliums. — Bei verschiedenen H e l i s -  Arten war das K-Vork. 
selir schwankend, auch innerhalb der Art. Der Zusammenhang mit dem K-Geh. des 
Meer-W. wird besproehen. — Dor Gesamtgeh. des Blutcs beim Menschen wird mit etwa 
2,26%o gefunden, im Serum ist er etwa 0,19%o- I n der Ruckenmarkfl. wurde ein 
Och. von 0,12%o Mittel gefunden. t)ber das Vork. von K  in Organen (auch patholog.) 
der verschiedensten Tierarten werden Angaben gemacht. (Buli. Soc. Chim. biol. 15. 
158—202. Febr. 1933.) Schw aibold .

Albert E. Sobel und Benjamin Kramer, Eine neue colorimetrische Methode zur 
quantilativen Bestimmung Ideiner Kaliummengen. Das Verf. beruht auf der Fiillung des 
K  ais Kobaltinitrit, Auswaschen des Nd. mit 30%ig. A., Losen in 6-n. HC1 u. coloriinetr. 
Best. des Co nach Zusatz von K4P207, Cysteinhydroehlorid u. H202. Die Fallung erfolgt 
in einem genau 5 ccm fassenden Zentrifugierrohrehen; Einwaage 0,2 ccm Serum. Durch 
Zusatz des H202 wird der zunachst oliygriine Co-Cysteinkomplex in einen hellgelben 
Komplex ubergefuhrt u. kann leicht mit einer auf gleiche Weisc hergestellten Standard- 
lsg. im Colorimeter verglichen werden. Standardlsg. u. unbekannte Lsg. sind vor 
direktem Sonnenlicht zu schiitzen. Das zu untersuehende Serum muB frisch sein, da 
Zers.-Prodd. die Rk. storen. Auch diirfen keine roten Blutkorperchen anwesend sein, 
weil diese erhebliche Mengen K  enthalten. Die Best. ist bei Gehh. von 10—40 mg K 
in 0,2 ccm Lsg. rccht genau (vgl. auch M ichaelis u. Yamaguchi, C. 1930. I. 3217, u. 
Schubert, C. 1931. II. 3329). (J. biol. Chemistry 100. 561—71. April 1933. New York, 
Jewish Hospital of Brooklyn.) E ckstein .

I. H. Fiszermann und D. Fiszermann-Garber, BestimmungdesStickstoffs in seinen 
rerschiedenen Formen im Nieren- und im Leberpulrer. Nach der C. 1933. 1. 3749 ref. 
Vorschrift wurden je nach Art des verwendeten Katalysators (vgl. Original) erhebliche 
Unterschiede im naeh K jE L D A n L  ermittelten N-Geli. festgestellt. Die hochsten N- 
Werte wurden mit H2S04 + CuS04 -f K2S04 bei einer Zerstorungsdauer von 31/3 Stdn. 
erzielt. — Beschreibung der zur N-Best. ubernommenen Verff. (Buli. Sci. pharmacol. 
40 (35). 210—13. 1933. Strafiburg, Pharm. Fak.) D e g n e r .

L. Rosenthaler, Beitrage zum Nachweis organischer Verbindungen. X I. (X. vgl. 
C. 1933. I. 3990.) Rkk. des Pantocains. Mehrere Phenołe geben mit Chlor krystallin. 
Fallungen (Zusatz eines Kornchens Chlorkalk zum Phenol + konz. HC1), insbesondere 
Phenol, Brenzcatechin, Resorcin usw. — Br2—HBr ais Reagens fiir Krystallfiillungen. 
Eine Lsg. von (2,5 g) Br2 in HBr (7,5 g, 48%ig) verha.lt sich anders ais eine Br2-KBr- 
Lsg. Angaben iiber das Verh. von Phenolen, N-freien Sauren u. N-haltigen Stoffen 
gegeniiber dem Reagens. (Pharmaz. Ztg. 78. 543—44. 24/5. 1933. Bern.) Schonfeld .

N. StraJford undR. T. Parry-Jones, Die Bestimmung kleiner Mengen von Pyridin 
in Nicotin. Das Verf. beruht auf der Oxydation des Nicotins u. der Homologen des 
Pyridins mit 6°/0ig. KMn04-Lsg., Isolierung des unyerandert gebliebenen Pyridins 
durch Dampfdest. u. eolorimetr. Best. des Pyridins im Destillat mit Anilin u. amyl- 
alkoh. Lsg. von CNBr nach K u l ik o w  u. K resto w osd w ig en ska ja  (C. 1930. I- 
2776). Empfindlichkeit: 0,05% Pyridin in 0,25 g Nicotin. Hohere Homologe des 
Pyridins werden mit dieser Methode nicht erfaBt. (Analyst 58. 380—83. Juli 1933. 
Imp. Chem. Ind. Lim., Research Analyt. Lab.) Eckstein .

Th. Kofman, U ber die Triibungsmcssunge.n mit Hilfe der photoelektrischen Kupfer- 
oxydzelle. Zwischen eino Lichtąuelle u. eine photoelektr. Cu20-Zelle werden getriibtc 
Lsgg. eingeschaltet u. die von der Natur u. von der Konz. der Unters.-Lsgg. abhangige 
Stiirke des durch die Beliehtung gebildeten photoelektr. Stromes gemessen. Bei der 
Unters. von Eialbumin u. Pferdeserum bildet die Kurve mit den Koordinaten Strom- 
starke u. Konz. eine Gerade. Die Methode eignet sich insbesondere zur Beobachtung 
der Ausflockung von bestimmten Proteinen ais Funktion der Temp. Die Ausflockungs- 
temp. erscheint in der Kurve ais deutlicher Knick. (C. R. Seances Soc. Biol. Filiales 
Associees 112. 478—80. 10/2. 1933.) Bach .

Th. Kofman, Die Verwendung der photoelektrischen Kupferoxydzelle fur die Colori- 
metrie von Blut. (Vgl. vorst. Ref.) Bei photoelektr. Messungen mit der Kupferoxyd- 
zelle ergibt sich fiir die Liehtabsorption einer reinen Oxyhamoglobinlsg. ais Funktion 
ihrer Konz. eine Kurve in Form einer Geraden. Tragt man dafur Sorge, daB dio Hamatine 
neben dem Oxyhamoglobin erhalten bleiben, so ergibt sich bei der photoelektr. Messung 
an Stelle der Geradenform eine hyperbol. KuiTe. Die Kurrenform erlaubt Schliisse 
auf die Hamatinkonz. u. gestattet eine Beobachtung der e in z e ln e n  Phasen der Hamolyse
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bei Zusatz yon hamolyt. Substanzen. (C. R. Seances Soe. Biol. Filiales Associees 112. 
481-82. 10/2. 1933.) Bach .

Karl Meyer, Das neue ddnisclie Arzneibuch, 8. Ausgabe. (Pharmacopoea Danica 
1933.) (Pharmaz. Ztg. 78. 794—96. 819—24. 9/8. 1933. Bonn.) D e g n er .

Alb. J.-J. Van de Velde, Biochemische Werlbestimmungen. Besprechung biochem. 
Wertbest.-Verff. u. ihror t)berlegenheit chem. gegenuber in manchen Fallen. (J. Phar- 
mac. Belgiąue 15. 495—98. 511—15. 23/7. 1933. Gand, Univ.) D e g n e r .

Axel M. Hemmingsen und H. P. Marks, Der EinflufS der VerswhstemperaMir 
bei der Wertbestimmung des Insulins miłlels Krampfen an Mdusen. Eine Vere.-Tenvp. 
von 29° bictet gegenuber der von 37° nur Vorteile. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol.
6. 81—89. 1933. Kopenhagen, Nord. Insulin-Lab. u. London, Nat. Inst. Med. Re
search.) De g n e r .

Leopold Fuchs und Zoltan Beck, Eine Wertbestimmung von Lósungen des 
Vitamin D infeiten ólen avf spektrographischem Wege. I. Besprechung bisheriger biolog, 
u. chem. Verff. — Beschreibung eines Verf., das auf der quantitativen Auswertung dor 
Ultraviolettabsorptionsspektren von fetten O len, die Vitamin D enthalten, u. dereń 
unvereeifbaren Anteilen beruht, unter Verwendung des (Juarzspektrographen fiir 
Chemiker von Zeiss. Die Kurven der 13xtinktion ais Funktion von X zeigen bei 
l  —  265 m/ł ein charakterist. Maximum fiir reines Vitamin D (Merck) u . Calciferol 
(Brit. D rug  Houses L td.). Beide erleiden bei langercr Aufbewahrung (ca. 1 Jahr) 
im Dunklen in yerschlossenem, aber lufthaltigem GefaB eine Veranderung, die iiuBerlich 
dureh Gelbfarbung, spektrograpli. dureh Abnahme der Extinktion bei X — 265 mju 

erkennbar ist. (Pharmaz. Presse 38. Wiss.-prakt. Heft. 81—87. Juli 1933. Wien, 
Uniy.) Degner.

George D. Beal und Chester R. Szalkowski, Bestimmung des Chloroforms. 
Folgende Ausfiihrung wird zur Aufnahmo in die kommende U. S. P. X I. fiir Chlf. 
(A), Chlf.-Spiritus (B) u. Chlf.-Liniment (C) empfohlen: von A 0,2—0,5 g (Ausfiihrung 
ygl. Original), von B  5 ccm, yon C 10 ccm, einer Mischung von 5 ccin C mit A. ad 
100 ccm, zu 50 ccm ICOH-Lsg. (30 g in 100 ccm aldehydfreiem A.) geben, an langeni 
RuekfluBkiihlcr 4 Stdn. kochen, nach Abkiihlen mit W. auf 500 ccm bringen, aus 
100 ccm dieser Fl. in Becherglas allen A. yertreiben, mit verd. HN03 gegen Phenol- 
phthalein ansauern, in 250-ccm-McBkolben 40 ccm 0,1 n. AgN03-Lsg. zusetzen, mit W. 
zur Markę auffiillen, filtrieren, crste 15 ccm yerwerfen, in 100 ccm Filtrat AgN03- 
UberschuBbeat. nach Volhard . Blindvers. fiir Cl-Geh. der Reagenzien. 1 ccm 0,1 n. 
AgN03-Lsg. =  0,003 98 g Chlf. Genauigkeit bei A u. B, 98,32, bei C 97,64°/0. (J. 
Amer. pharmac. Ass. 22. 540—44. Juni 1933. Pittsburgh, Pa., Mellon Inst.) D e g n e r .

Donald C. Grove und Edward M. Hoshall, GehaUsbeslimmu?igsverfahren fiir 
einige bromidhaltige Zubereilungen des N. F. VI. Fiir die zur Aufnahme in das kom
mende National Formulary VI vorgeschlagenen Zubereitungen (1) „Elixir of NH4Br“, 
(2) „— of KBr“, (3) „— of NaBr“. samtlich mit 25 g Bromid je 100 ccm, (4) „Elixier 
of Three Bromides'1 (NH4-, K- u. NaBr aa 80 g je 1), (5) „Elixir of Five Bromides“ 
u. (6) „Syrup of Five Bromides11 (NH4Br 50, KBr u. NaBr aa 80, CaBr2 25 u. LiBr 
8 g je 1) wird Br-Best. nach Volhard yorgeschlagen u. zwar bei (1) bis (3) in 25 ccm 
einer Verdiinnung von 10 ccm auf 200 ccm, bei (4) bis (6) in 50 ccm einer Ver- 
diinnung von 10 ccm auf 300 ccm. 1 ccm 0.1 n. AgN03-Lsg. =  0,783 68 g NH4Br =
0,952 16 g KBr =  0,823 36 g NaBr =  0,6354 g NH4- + K- + NaBr in 100 ccm (1) 
bzw. (2) bis (4) =  0,6222 g Gesamtbromide in (5) =  0,6348 g Gesamtbromide in (6). 
(J. Amer. pharmac. Ass. 22. 545—48. Juni 1933. Uniy. of Maryland, U. S. A.) D e g n e r .

Hans stappert, Berlin, Iłeagensrohrluiltcr mit Auffangyorr. fiir aus dem Reagens- 
rohr herausspritzende Fl., dad. gek., daB der Halter nach Art einer Schere ausgebildet 
ist, an dereń einem Schenkel der Trager fiir das Reagcnsrohr u. an dereń anderem 
Schenkel ein hohler Deckel fiir das Reagcnsrohr befestigt ist, in dessen Hohlraum die 
herausspritzende Fl. hineinlauft. — Dureh die Erfindung sollen Verletzungen dureh 
die h. Fl. yermieden -werden. Der Hohlraum des Deckels ist so geformt, daB die in 
ihm enthaltene Fl. nicht hinausliiuft, wenn der Deckel hochgeklappt wird, u. auch 
dann nicht, wenn das Reagensrohr ausgegossen wird. (D. R. P. 581598 KI. 421 yom 
23/1. 1932, ausg. 31/7. 1933.) H e in r ic h s .

Richard Schroder, Breslau, Kipparaometer mit seitlichem Hebelarm zur Fest- 
stellung der D. einer Fl. auf Grund der Schraglage des Araometers, dad. gek., daB
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dasselbe ein bewegliches Organ zur direkten oder indirekten Anzeige der jeweiligen 
Schraglage tragt, das sich unter der Wrkg. der Schwerkraft relativ zum Araometcr 
jo naeh dessen Schraglage einstellt. Es wird also aueh bei stark atzenden oder kochenden 
oder klebrigen Eli. die Ablesung ohne Schwierigkeit moglieh. (D. R. P. 581 593 KI. 421 
vom 28/2. 1928, ausg. 29/7. 1933.) H e in r ic h s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arnold Nitsche, 
Bitterfeld), Vorrichtu.ng zur dcktriachen Messung der Wdnneleitfdhigkeit ton Gasen und, 
Dampfen, bestehend aus mindestens zwoi in Bruckenschaltung befindlichen u. in Gas- 
kammern eingeschlossenen, temperaturempfindlichen MeBdrahten, von denen der eine 
von dem zu messenden, der andero von einem Vergleichsgas umgeben ist, wobei im 
NebenschluB zu den MeCdrahten ein oder mehrere Widerstande eingebaut sind, dad. 
gek., daB diese Widerstande so bemessen sind, daB mit ihnen im Briickengleichgewicht 
dio Temp. der MeBdrahte auf Gleichheit gebracht wird u. daB die Widerstande der 
MeBdrahte selbst im umgekehrten Verhaltnis zu den Temp.-Koeff. der Wiirmeleit- 
fiihigkeit des zu messenden u. des Vergleichsgases bemessen sind. — Die Erfindung 
soli vor allem Anwendung finden fiir Gasmengenmessungen oder fiir dio Analyse von 
Gas- u. Dampfgemisehen. (D. R. P. 581800 KI. 421 vom 16/2. 1930, ausg. 3/8. 
1933.) ____ H e in r ic h s .

Cecil Jenkins, Qualitative analysis for sohools and colleges. London: Pitman 1933. (130 S.)
8". 3 s.

H. S.Moodey, Quautitative analysis. London: Heinemann 1933. (190 S.) 8°. ós.
H. Neugebauer, Dio Kapillar-Luminescenzanalyso im pharmazeutischen Laboratorium.

Leipzig: W. Schwabo 1933. (59 S.) 8". M. 1.C0.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine ciiemische Technologie.

R. V. Kleinschmidt, Eandhabung hoher Drucke in der chemischen Syiithese. 
Hoehdruckdichtungen u. -yentile, Warmeprobleme u. Katalysatoranordnung bei NŁL,- 
Syntheseapp. (Chem. metallurg. Engng. 40. 361—64. Juli 1933. Cambridge, 
Mass.) R. K. Mu ller .

C. H. S. Tupholme, Saurefeste Pumpen. Beschreibung von Ventilen u. Pumpen 
aus Si-Fo u. V 2A. (Chem. Markets 33. 40—42. Juli 1933.) R. K. Mu ller .

W. Fischer, Die teilweise Kondensation ton Dampfgeviischen in der Desłillations- 
technik. Vf. behandelt rechner. die Grcnzfalle der hochsten u. kleinsten Anreicherung. 
Aus Verss. mit einem Bzl.-Toluolgemiseh werden prakt. Folgerungen fur Kondensator- 
konstruktionen gezogen. (Areh. Warmewirtseh. Dampfkesselwes. 14. 217—19. August 
1933. Duisburg-Meiderich.) R. K. Mu ller .

A. E. Birch und H. M. Weir, Verhinderung des Mitreiflens ton Nebeln bei kon- 
linuierlicher Destillation. Durch Einbau von Centrifixseparatoren liiBt sich das Mit- 
reiBen von Nebeln bei der Dest. von ólen weitgehend verhuten, wodurch eine Saure- 
ersparnis bei der Raffination erzielt wird. (Chem. metallurg. Engng. 40. 366—68. 
Juli 1933. Philadelphia, Pa., Atlantic Refining Co.) R. K. MULLER.

Ruth Aldo Co., Inc., New York, iibert. von: Henri Louis Barthelemy, Mailand, 
Ye.rfahren zum Absorbieren und Wiedergewinnen ton Dampfen. Um absorbierenden 
Stoffen eine móglichst groBe Oberflache zu erteilen, werden sie mit schaumbildenden 
Stoffen vermischt. Ein Aceton-Luftgemisch mit 45 g Aceton pro cbm wird z. B. im 
Gegenstrom in einem Waschturm mit einer Schaummischung in Beriihrung gebracht, 
die aus 1000 Teilen W., 45 Teilen olsaurem Ammoniak u. 50 Teilen Handelsglycerin 
besteht. Der Schaum ist auf einer Reihe von Schalen ausgebreitet. Naeh Entfernen 
des absorbierten Acetons ist dio Mischung wieder verwendbar. (A. P. 1 894 508 vom 
28/7. 1927, ausg. 17/1. 1933. F. Prior. 28/12. 1926.) H orn .

Imperial Chemical Ind. Ltd., London, Anthony James Hailwood und William 
Todd, Blackley, Herstdlung posilit geladener Emulsionen oder Dispersionen aus Minerał- 
olen, Fetten und anderen wasserunloslichen Stoffen. Ais Emulgier- oder Dispergiermittel 
werden ąuaternare Ammoniumsalze verwendet, die Alkyl- oder Alkylenradikale mit 
mindestens 10 C-Atomen u. keine Alkoholhydroxylgruppe enthalten, wie z. B. Dodecyl-, 
Tetradecyl-, Hezadecyl- oder Ocładecylammoniutiihalogenide. (E. P. 393276 vom 25/11.
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1931, ausg. 29/6. 1933 u. F. P. 746440 vom 25/11. 1932, ausg. 29/5. 1932. E. Prior. 
25/11. 1931.) R ichter .

Charles H. Lewis, Harpster, iibert. von: 01iver M. Urbain, Columbus, Aus- 
flocken von negatiu geladenen Emulsoiden aus einem dispersen Medium. In das disperse 
System wird eine Verb. eingefiihrt, welche hergestellt ist aus einem Ester einer ali- 
phat. Saure mit einom Hydroxyderiv. einer polycyel. Verb. Unter Riihren ftigt man 
sodann Ca(OH)2 hinzu, um den pH-Wert der Lsg. auf 8,5—9,5 zu bringen. Unter fort- 
gesetztem Ruhren gibt man einen Elektrolyt hinzu u. bewirkt schlieĆlich die Koagu- 
lation. Ais besonders geeignete Stoffe werden angegeben: 1-Naphthylbutyrat, 1-Naph- 
łhylpropionat, 1-Anthrylvalerat, 3■ Pketuintrylcaprcmat. Ais Elektrolyt ist FeCl3 ge- 
nannt. (A. P. 1 915 039 vom 7/6. 1932, ausg. 20/6. 1933.) Dr e w s .

Charles H. Lewis, Harpster, iibert. von: 01iver M. Urbain, Columbus, Aus- 
Jloclcen positiv ęjeladencr Emulsoide aus dispersem Medium. In das disperse Medium 
wird ein Alkylester einer polycyel. Siiure eingebracht. Unter Ruhren gibt man sodann 
gegebenenfalls Ca(OH)2 hinzu, damit der pji-Wert der Lsg. auf ca. 8,5— 9,5 gebracht 
wird. Zum SchluB gibt man ein geeignetes Koagulationsmittel hinzu. Ais geeignetes 
Ausflockungsmittel wird Butyl-l-naphthalinsulfonat angegeben. (A. P. 1915 040 
vom 7/6. 1932, ausg. 20/6. 1933.) D r e w s .

Karl Burroughs, Watertown, Entfernen ton Salzen aus Losungen. Die Salzlsg. 
zirkuliert in einem System, in dem sie period. Kaltezonen durchstrómt. Durch Hemmen 
der Fl.-Geschwindigkeit wird das ausgesehiedene Salz zur Abscheidung gebracht, 
wahrend die Fl. wieder in die Kaltezone zuriickkehrt. (A. P. 1916825 vom 29/11. 
1930, ausg. 4/7. 1933.) D rew s .

Thomas A. Short, Alameda, Trennen von Fliissigkeiten terschiedenen spezifischen 
Gewichtes. Der in konstruktiven Einzelheiten naher beschriebene App. dient ins- 
besondere zur Trennung von W. u. Ol. (A. P. 1 915 169 vom 26/12. 1929, ausg. 20/6. 
1933.) Drews.

Peter Schlumbohm, Berlin, Absorbieren von Wasserdampf durch hygroskopische 
Fliissigkeiten. Es wird eine Vorr. benutzt, die sowohl ais Essiccator wie auch ais Gefrier- 
maschine dienen kann, u. die aus einem Unterdruckraum bestcht, der mit einer Wasser- 
strahl- bzw. Quecksilberpumpe verbunden ist. Zum Trocknen wird aus einem Vorrats- 
gefaB durch eine Capillare konz. H;S04 in den Raum gesaugt. Die Saure wird standig 
umgepumpt. (A. P. 1894 893 vom 3/10. 1930, ausg. 17/1. 1933. D. Prior. 8/10. 
1929.) H o r n .

Henry Elmer Willsie, New York, Kdlleanlagc. Die Anlage ist so konstruiert, 
daB die Fl. aus dem Yerdampfer automat, abgezogen werden kann u. zwar infolge der 
verschiedenen DD. der in einer unterhalb des Verdampfers angeordneten Ablauf- 
rohrschleife enthaltenen Fl. (A. P. 1916 028 vom 13/10. 1926, ausg. 27/6. 1933.) Dr.

Joy D. Glass, Arcadia, Kdlteanlage. Die in Einzelheiten naher beschriebene 
Absorptionsanlage vom reversiblen Typ wird mit einem Kaltemittel betrieben, welches 
aus einem Gemisch von dest. W. u. NH3 besteht. (A. P. 1915276 vom 29/8. 1930, 
ausg. 27/6. 1933.) D rew s .

Leonard Kay Wright, Jackson, Heights, Absorpticmsmittel fur zur Kalteerzeugung 
verwendełe Oase. Griinsand wird zunachst getrocknet u. uber Vibrationssiebe geleitet, 
durch die die groberen Teilchen entfemt werden. Zur Erzielung einer moglichst gleich- 
inaBigen KorngroBe passiert der Griinsand nunmehr einen Walzenstuhl u. gelangt an- 
schlieBend von hier auf kaskadcnartig geneigte Platten, durch die ein Luftstrom ge- 
blasen wird, so daB Staub u. die zu feinen Teilchen entfernt -werden. AnschlieBend 
werden dio ton- u. ąuarzartigen Beimengungen abgetrennt. Hierauf passiert der Grun- 
sand noch eine elektromagnet. Trennanlage. Das so vorbereitete Materiał gelangt in 
einen Behalter, der mit einem Riihrwerk versehen ist. In diesem wird es zunachst mit 
W. behandelt, wodurch die etw7a noch yorhandenen Staubteilchen fortgeschwemmt 
werden. Nunmehr folgt Behandlung mit verd. Mineralsaure, Auswasclien mit h. W. 
u. Trocknen im Vakuum. (A. P. 1914877 vom 28/3. 1928, ausg. 20/6. 1933.) D r .

George-Louis-Renś-Jean Messier, Frankrcich, Fliissigkeit fiir hydraulische Ge- 
iriebe, bestehend aus Ricinusól unter Zusatz yon A. u. Cyclohexanol oder Methylcyclo- 
hexanolen. (F. P. 747721 vom 19/12. 1932, ausg. 22/6. 1933.) R ich t er .

British Industrial Solvents Ltd., London, Herbert Langwell, Epsom, und 
James Ernest Yonell, Beddington, Fliissigkeit fiir hydraulische Zwecke, bestehend aus 
Ricinusól, Hydroacetylaceton u. gegebenenfalls einer geringen Menge Alkali. (E. P. 
393 591 vom 4/12. 1931, ausg. 6/7. 1933.) R ich t er .

XV. 2. 126
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II. Gewerbełiygiene. Rettungswesen.
Alexander Zimmerman, Sichcrheil fur den Arbeiter der chemischen Fabrik. In 

melireren Tabellen werden 128 gasfórmige oder verdampfbare Stoffe (Elemente u. 
Verbb.) in Gruppen verechiedener pliysiolog. Wrkg. eingeteilt u. die in einzelnen Fallen 
zu beobachtenden VorsichtsmaBregeln besprochen. Naher erortert werden Unfalle 
durch H.,CrOł u. bei Spritzlackierung u. -malerei. (Chem. Markets 33. 43— 47. Juli 
1933.) " R. K. Muller .

Koelsch und Lederer, Staubschddigungen in Hanfwerken. Umfangreichc Unterss. 
der Vlf. lassen die Gesundheitsverhaltnisse, insbesondere das Staubgefahrdungsrisiko 
dor llanfwerkearbeiter in modernen Betriebon ais nicht ungiinstig erscheinen. Trotz 
des zweifellos hohen Staubgeh. in den Arbeitsriiurnen konnto in keinem Falle eino 
silikot. Yeriłnderung des Lungengewebes festgestellt werden. (Arch. Gewerbepathol. 
Gewerbehyg. 4. 617—33. 21/7. 1933. Miinchen, Bayr. Instit. f. Arbeitsmedizin.) Frank .

Fr. W. Bickert, ■Sludien iiber Manganvergiftung. I. Braunstein, Vorkommen, 
Oewinnung und Verarbeitung. Am gefahrdetsten sind die Arbeiter in Braunsteinmuhlen, 
dio Staubbldg. ist am gróBten beim Abfiillen des Fertigprod. u. dem Mischen vcr- 
schiedener gemahlener Erzsorten, um den joweils verlangten Mn-Geh. zu bekommen. 
Das Waschen u. Trocknen des Minerals vor dem Mahlen bildet eine weitere Staub- 
quello. (Arch. Gewerbepathol. Gewerbehyg. 4. 674—88. 21/7. 1933. Jena, Univ.) Fk.

Fr. W. Bickert, Studien uber Manganvergiftung. I I . Oesundlieitsierhaltnuse der 
Arbeiter in Braunsteinmuhlen. Braunsteinmuhlen, in denen jiingero Arbeiter nur kurz- 
dauernd beschiiftigt sind, scheinen eino goringero Zahl von Mn-Vergiftungen aufzuweisen 
ais Botriobe, in denen der Weehsel nicht so groB ist. Unter den Erkrankungen des 
Nervensystems u. der Bewegungsorgano befindet sich sicher eino Reihe unerkannter 
Falle von Mn-Vorgiftungen, die unter Umstanden crst langere Zeit nach Aufgabo der 
Arbeit in der Braunsteinmuhle ais solcho erkaimt werden. (Arch. Gewerbepathol. 
Gewerbehyg. 4. 689—96. 21/7. 1933. Jona, Univ., Hygicn. Instit.) Frank .

R. Schmidt, Hautcnlziindungen durch Textilwaren. Geringwertige u. durch 
Schwefeln gebleichte Wollc kann zu Hautentzundungen Veranlassung geben, ferner aus 
gefarbten Strumpfwaren nicht cntfernte H2S04 oder aus gekuppelten Filrbungen nicht 
vollkommen entferntes Phonylendiamin. Bei Pelzcn konnen nicht genugend entfernte 
Bcizen oder mit m-Plienylendiamin erzeugtc Farbungen schiidlich wirken. (Dtscli. 
F iirber-Ztg. 69. 365—66. 13/8. 1933.) Suyern .

Arcll. N. Currie, Chemische Hiimaturie durch das Hanlieren mit 5-Chlor-o-toluidin. 
Das 5-Chlor-o-loluidinchlorhydrat scheint weniger aggresiv zu sein ais die freie Base, 
.dio schwero Blasendefekte verursaeht. Resorption wohl, trotz Schutzvorr., durch 
Haut u. Lungen. (J. of. ind. Hyg. 15. 205— 13. Juli 1933. London, Med. Insp. Home 
office.) ~ R euter .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Fritz Ger
lach, Berlin-Karolinenhof), Verfahren und Einrichlung zur Beseitigung von schadlichen 
Gasen aus Kabelkanalen und Kabelbrunnen mit Hilfe mechan. Entliiftung, dad. gek., 
daB dio schadlichen Gase vor Entfernung der Kabelbrunnenabdeckung durch deren 
Offnungen mit Hilfo ortsbeweglichcr Lilfter unter Verwendung von an diese an- 
geschlossenen, auf die Offnungen in den Kabelbrunnenabdeckungen gesetzten Ab- 
schluBkorpern entfernt werden. — Die Erfindung soli verliindern, daB im Winter, 
wenn dio Kabelbrunnen geoffnet werden sollen u. die am Rande festgefrorenen Abdcck- 
platten der Kabelbrunnen mit der Lótlampe aufgetaut werden mussen, beim Durch- 
schlagen der Lotlampenflamme in das Innere des Kabelbrunnens Explosionen ent- 
stehen. (D. R. P. 580 082 KI. 21c vom 17/1. 1929, ausg. 28/7. 1933.) H e in r ic h s .

III. Elektroteclmik.
— , Eleklrische Hochleistungstiegeldfen bis 11000 mit freistrahlender Spezialdraht- 

beheizung. Bei den der Firma StrOh l e in  & Co. G. M. B. H., Diisseldorf 39, gesehiitzten 
Ofen dienen ais Trager des spiralfórmigen Widerstandsdrahtes einzelne prismat. keram. 
Kflrper mit Rillen an der Łangsseite. Der Heizdraht besteht aus einem Cr-Ni-Spezial- 
material. Der Heizkórper steht in einem Schamottezylinder, der mit Kieselgur isoliert 
im Al-Mantel sitzt. Durch Anwendung von 2 Stromkreisen kann Reguliermoglichkeit,
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kiirzero Anheizdauer u. starkere Bemessung des Heizdrahtes erroiclit werden. (Chcmiker- 
Ztg. 57. 584. 26/7. 1933.) R. K. Mu lle r .

K. Brandenburger, Die Verwendung von Kunstharzjireflmaterial ais Trager strom- 
fiiJirender Teile. Ettr dio Starkstromtcchnik eignet sich an Stelle von Porzellan z. B. 
eine M. aus 20% Phenolharz, 30°/o Asbestfaser u. 50°/o Schiefcrmehl. (Kunststoffe 
23. 185. Aug. 1933.) ______  H anns Schm idt .

Metallwalzwerke Erbsloh A.-G., Barmen, Metallgleitkoniakt mit Aussparungon 
oder Rinnen, dio mit einer schmierenden, piast. M. gefiillt sind, zum Gebrauch bei 
olektr. Bahnen, dad. gok., daB die M. durch Zusatz von Motali oder Graphit lcitond 
gemacht wird. — Die M. besteht aus einem Gemisch von feinverteilter, mit Schmier- 
u. Bindemittoln impriignierter Asbostwollo, nobst feinverteiltem Metallpulyor oder 
Graphit. (N. P. 49232 vom 22/8. 1928, ausg. 13/4. 1931.) D r ew s .

Hermann Fischer & Co., Berlin-Charlottenburg, Isolierkórper aus Glimmer fiir 
Ziindkerzen, weleher hitzebcstandige, warmeleitende Metallzwischenlagen bcsitzt, dad. 
gek., daB die Metallzwischenlagen aus Metallgewebo bestehen. — Derartige Zwisclien- 
lagen konncn wegen ihrer Nachgiebigkeit dicht an das Isolierrohr der Innenelektrode 
herangcfuhrt werden, ohno daB dio Gefahr cincr Sprengung erwachst. (D. R. P. 581538 
KI. 46c3 vom 17/9. 1931, ausg. 29/7. 1933.) H e in r ic h s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Verfahren zum Her- 
siellen von gummiisolkrlen Leiłem, insbesondore von Schwachstromleitern, dad. gek., 
daB der unmittolbar (ohne Zinnuberzug) auf den blanken Leiter aufgebrachte Gummi 
mit Vulkanisationsmittcln behandelt wird, die den Schwefel nur in einer das Leiter- 
material nicht angroifenden Verb. enthalten. Der Gummi kann auch mit sogenannten 
Vulkanisationsbcschleunigern, also ohne besonderen Schwcfelzusatz, yulkanisiert 
werden. Fur diese Vulkanisationsbeschleuniger wird mit Vorteil die Zus. (R2NCS)2X 2 
gewahlt, worin R  =  Alkyl, yorzugsweise dio Zus. CH3 hat u. X  =  yorzugsweise S 
oder ein schwefelhaltiges Radikal bcdeutet. Dic genannten Vulkanisationsmittel 
spalten den Schwefel nur yoriibergehend ab, sie machen allo Schutzvorr. fiir den Leiter 
unnotig, es entsteht eine vollwertig isolierto Lcitung von kleinem AuBcndurchmesser, 
guter Biegsamkeit u. geringem Gewicht. (D. R. P. 581225 KI. 21 e vom 29/6. 1928, 
ausg. 24/7. 1933. Oe. Prior. 3/8. 1927.) H e in r ic h s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder.- Hermann 
Bósche, Berlin-Siemensstadt), Verfahren zur Herslellung von Asbestisolierungen auf 
Drdhten, dad. gek., daB man dem AŚbest vor dom Aufbringen auf den Leiter in organ. 
Losungsmm. 1. Fasermaterialien, insbesondere Kunstseidefasern, beimischt u. nach 
dem Aufbringen der Isolierung diese mit Klebe- u. Impragnierungsmittcln trankt, 
die lackahnlichen Charakter haben u. ais Verdiinnung Losungsmm. enthalten, in welchen 
dio Fasermaterialien 1. sind oder erweichen. Die Asbestisolierung wird z. B. ais Flor 
bzw. ais Yorgarn auf dio Drahto aufgewickelt, wobei ais Tragfadcn oder Tragstreifen 
fiir den Asbestflor 1. oder erweiehende Fasermaterialien diencn, u. es wird gegebenen- 
falls der Asbestflor bzw. das Asbestvorgarn noch mit 1. oder erweiehenden Faser
materialien durchsetzt. Durch dieses Verf. werden die Asbcstfasern in yollkommenerem 
MaBe, ais es bei nachtraglicher Impriignierung allein moglich ist, durch das erweiehende
1. Fasermaterial unter sich wie mit dem Leiter u. den Impragnierungsmittcln yerklebt. 
Die Umhullung ist elast. genug, um den im Betrieb in Frago kommenden Biegungen 
standzuhalten, ohne aufzuplatzen. (D. R. P. 581446 KI. 21 c vom 19/8. 1930, ausg. 
27/7. 1933.) H e in r ic h s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Faserstoff (wie Asbest, 
Leinen, Baumwolle), gek. durch Impragnierung mit einem organ. Phosphat yon ge- 
ringer elektr. Lcitfiihigkoit (z. B. Trikresylphosphat, Methyl-, Athyl-, Phenyl- u. 
Naphthyiphosphat), derart, daB dio Leitfahigkeit des Faserstoffes in der GroBen- 
ordnung der sogenannten Halbleiter liegt. Dio Herst. derartiger anorgan. Faserstoff- 
schichten, die vor allem bei der Isolierung von Leitem Verwendung finden sollen, erfolgt 
z. B. in der Weise, daB Lagen des ungetrankten Faserstoffes zunachst unter Zutritt 
bewegter Luft durch Erwarmung von den organ. Bestandteilen befreit u. hicrauf mit 
dcm fl. gemachten Phosphat impriigniert werden. Durch die Trankung mit Phosphat 
bleibt den Asbestschichten eine bestimmte geringe Leitfahigkeit in dem ganzen Warme- 
intervali, das bei dem Betrieb einer elektr. Maschine prakt. in Frage kommt, erhalten. 
Daher treten auch keino Durchschlage an der Wickelungsisolation auf. (D. R. P. 
581761 KI. 21c vom 17/8. 1929, ausg. 2/8. 1933. A. Prior. 30/8. 1928.) H e in r .

126*
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Westinghouse Lamp Comp., Bloomfield, New Jersey, V. St. A., Vabium- 
entladungsgefdfl zur Erzeugung sehr harter Róntgenstrahlen oder sehr schnell betcegltr 
Elektronen ohno Ver\vendung einer ihrer Harto bzw. Geschwindigkeit entsprechcnden 
hohen Spannungsdifferenz zwischen den Elektroden, dad. gek., daB das Entladungs- 
gofiiB seitlich von der dio Primarelektronen liefemden Hauptkathodo u. seitlich von 
der ihr zugeordneten, beim Aufprall der Primarelektronen Róntgenstrahlen aus- 
aendenden Hauptantikathodo zusatzlicho Kathoden u. Antikathodcn aufweist u. daB 
diese Hilfselektroden derartig ausgcbildet u. in bezug aufeinander u. die Hauptelck- 
troden angeordnet sind, daB dio durch dio Primarelektronen auf der Hauptantikathode 
erzeugtcn Róntgenstrahlen auf dio eine der zusatzlichen Kathoden geworfen werden, 
dort Elektronen mit der Harto der Róntgenstrahlen entsprechend hoher Anfangs- 
gesehwindigkeit erzeugen, u. daB diese sekundar erzeugten Elektronen, noch be- 
schleunigt durch die zwischen der Hilfskathodo u. der ihr zugeordneten Hilfsantikathode 
herrschendo Spannungsdifferenz, mit gróBerer Geschwindigkeit, ais die Endgcschwindig- 
keit der Primarelektronen war, auf diese Hilfsantikathode auftreffen, so daB sie eine 
die primare Róntgenstrahlung entsprechend an Hiirte tibertreffende Róntgenstrahlung 
erzeugen, die entweder unmittelbar oder aber, je naeh der Zahl der zusatzlichen 
Kathoden u. Antikathodcn, erst naeh gegebenenfalls mehrfacher, in der yorher be- 
schriebenen Umwandlung in Elektronen bzw. Róntgenstrahlen standig wachsender 
Geschwindigkeit bzw. Hartę die Rólire verlaBt. (D. R. P. 581356 KI. 21g vom 1/8.
1929, ausg. 26/7. 1933. A. Prior. 31/7. 1928.) H e in r ic h s .

Ernst Pohl, Kici, Verfahren zur Erhohung der Belastbarkeit von Rontgenrohren 
naeh Patent 511127, dad. gek., daB dio auf dio bewegto Antikathode auftreffcnden 
Kathodenstrahlen von zwei oder mehr gleichzeitig betriebenen u. einen gemein- 
samen Brcnnfleck belegenden Gltilikathoden erzeugt werden. — Das Verf. soli es er- 
lnóglichen, den Brennfleck der Róntgenróhro so stark zu belasten, wie es zuliissig ist. 
(D.R.P. 581228 KI. 21g vom 1/4.1928, ausg. 24/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 511 127; 
C. 1931. I. 127.) H e in r ic h s .

C. H. F. Mtiller Akt.-Ges., Hamburg-Fuhlsbiittel, Ąnode fiir Hochtakuum- 
entladungsgefdfie, insbesondere fiir Rontgenrohren, dad. gek., daB mindestens der die 
wirksamo Aiitikathodenflacho bildende Teil aus einer Lcgierung von Nickel u. Tantal- 
carbid besteht. —  Legierungen aus Nickel u. Tantalcarbid lassen sich bo herstellen, 
daB sio chem. sehr bestandig sind, eine hohe mechan. Festigkeit haben u. erst bei einer 
Temp. von 4400° schmelzen. Es besteht daher nicht die Gefahr, daB das Metali der 
Elektrodo durch zu lioho Wiirmebelastung angeschmolzen wird, u. man ist in der Lago, 
auch bei scharfen Brennflecken auf eino Bewegung der Anodo relativ zur Kathode 
zu verzichten, was die Bauart der Róntgenróhro erleichtert. (D. R. P. 581 227 KI. 21g 
vOm 23/5. 1931, ausg. 24/7. 1933.) HEINRICHS.

Allgemeine Elektrieitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Erich Wiegand, 
Hohen-Neuendorf bei Berlin), Oxydkathode fiir Entladungsgefafie, dad. gek., daB ais 
Hoizkórper u. Triiger der Elektronen emittierenden Stoffe die bei der Gebrauehstemp. 
der Kathode nicht verdampfenden oder dissoziierenden Oxydo von Metallen, wie Niob, 
Wolfram, Molybdan, Chrom, Uran oder eine Mischung dieser Oxyde untereinander 
ohne jeden metali. Kem Verwendung finden. Es kann auch eino Mischung der Oxyde 
mit emittierenden Verbb. Verwendung finden, so daB eine besondere Sehieht von 
Elektronen emittierenden Stoffen auf dieser in Fortfall kommen kann. — Durch die 
Erfindung sollen die Schwierigkeiten vermieden werden, die boi Oxydkathoden mit 
Metalikom hinsichtlich der sicheren Verb. zwischen Kern u. Oxydbelag u. hinsichtlich 
der gleichmaBigen Aufbringung des Belags auftreten. (D. R. P. 581423 KI. 21g vom 
24/9. 1926, ausg. 27/7. 1933.) H e in r ic h s .

IV. Wasser. Abwasser.
M. J. Galwjalo und A. P. Winogradow, Der Jodgclialt im Wasserleitungswasser. 

Leningrader Leitungswasser enthielt weniger ais 0,01 g J J l. (Militiir-med. Z. [russ.: 
Wojennomedizinski Shurnal] 1. Nr. 5/6. 80—81. 1930.) " SCHONFELD.

Thomas R. Mc Crea, Leichtere Beseitigung ton organischem Eisen und Farbung 
durch Permanganat. Weiches Sumpfwasser in Elizabeth City, N. C., mit 900 mg/l 
Farbung u. 5 mg/l organ, gebundenem Fe wird erst mit CaO u. 4,3 mg/l KMn04 bei 
Ph =  8,8—9,8, dann mit FeS04Cl u. Aluminiumsulfat geflockt; damit wurde eine 
rascher absetzende, nicht zur Zers. neigende Flockung erzielt u. die Wiederverstarkung
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der Fiirbung naeh dem Alkalisiercn yermłeden. (Water Works Sewerage 80. 225—26. 
15/6. 1933. Rahway, N. J.) M anz.

Homer G. Turner und George H. Young, Abriebverluste an Anthracit in Schnell- 
filtem. Naeh Kleinvcrss. betragt der Verlust durch Abrieb beim Riickspiilen von ' 
Filtem mit Anthraeitfullmatorial 0,2—0,4°/o pro Jahr. (Water Works Seworagc 80. 
246. Juli 1933. Anthracite Inst., State Coli., Pa.) M anz.

Marsden C. Smith, Das Ammoniak-Chlorverfahren in Richmond. Die langere 
Bestandigkcit des Rest-Cl naeh NH3-Zusatz zum Rohwasser zeigto sich unmittelbar 
naeh dem Zusatz im W. in den Becken, naeh 7 Stdn. im Reinwasser unter Auftreten 
eines ekelhaften Geschmacks infolge der Einw. des Cl auf die mit organ. Stoffen durch- 
setzten Filter, ein Vorgang, dor spater systemat. zur Reinigung des Filtersandes unter 
Ablcitung des Reinwassera yerwendet wurde. Um gleieho Stórungen im Verteilungs- 
netz zu vermciden, wurde der NHj-Zusatz zum Reinwasser von 0,005 mg/l unter 
Anpassung des Cl-Żusatzes langsam bis zu dem gewUnschten Rest-Cl-Geh. im Netz 
ohne gesehmaekliche Beeinflussung gesteigert. Das NH3—Cl-Verf. begiinstigt starkores 
Wachstum von Moos. (Water Works Sewerago 80. 157—58. Mai 1933. Richmond, 
Va.) Manz.

Frank C. Roe, Vorbeluftung des Abwassers durch Luftdiffusion. Durch Vor- 
beliiftung in 13 Min. werden in Dodgc City, Kansas, 53,6°/o des Fettes entfernt, gleich- 
zeitig wird der Effekt der Vorklarung bis zu 72,6°/0 Beseitigung der Schwebestoffe 
unter entsprechender Verminderung des biochem. O-Bedarfs yerbessert. (Publ. Works 
64. Nr. 7. 15— 16. Juli 1933. Niagara Falls, N. Y.) Manz.

John R. Downes, Chemische Abwasserreinigung ais Beiliilfe fiir Tropfkórper- 
betrieb. Mit einem Zusatz von 48 g Ferrisulfat je cbm, jo zur Halfte in den Becken 
vor u. hinter den Tropfkorpern u. mit Ruckfiihrung des Schlammes aus dem Nach- 
klarbocken in das Vorklarbecken, wurde zwar keine yolligo Flockung, aber oino erheblich 
bessero Vorklarung (Verminderung des biochem. O-Beaarfs um 50%) u. ein n. Ablauf 
trotz erheblichcr Uberlastung der Anlago erreicht. (Water Works Sewerago 80. 166—67. 
Mai 1933. Bound Brook, N. J.) Manz.

E. F. Eldridge und N. G. Damoose, Studium der Abwasserreinigung mit Eisen- 
chlorid in Grand Rapids, Mich. Der Zusatz von 3 bis 10 mg/l FeCl3 ais behclfsmaBige 
MaCnahmo bei Uberlastung des Yorfluters erhohto den °/o-£>atz der im Dorr-Beckcn 
abgeschiedcnen Schwebestoffe unter Verminderung des O- u. Cl-Bedarfs. Der FeCl3- 
Zusatz wirktc bei hohem Geh. an Schwcbestoffen ausgepragter, dio Faulgasbldg. wurde 
nicht beeinfluBt. (Water Works Sowcrage 80. 207—10. 15/6. 1933. Ea3t Lansing- 
Grand Rapids, Mich.) Manz.

E. Hurwitz und S. I. Zack, Anwendung des Laughlinterfahrens der Abwasser
reinigung. (Vgl. Zack , C. 1933. II. 1071.) (Water Works Sewerago 80. 117—20. 
April 1933. Chicago.) Manz .

Carl A. Mahla, Die Verunreinigung des Schwimmhalltnwassers durch Urin. Von 
den Methoden, welcho angewandt wurden, um an Hand der wichtigstcn Harnbestand- 
teile auf eine Wasserverunroinigung mit Harn u. doren Hohe Ruckschliisse zu ziehen, 
erwies sich nur dio Nitratbest. ais gangbar, wogegen der Nachweis harnspezif. Sub
stanzen (Harnsaure, Kreatinin) mifllang. Brauchbaro Werte ergab aueh die G rie sz-  

scho p-Diazobenzolsulfosaurerk., welche noch Harn in Verd. 1: 5000 anzeigt. (Arch. 
Hyg. Baktoriol. 110. 231—44. 1933. Heidelberg.) G riM M E.

Emil Truog, Madison, Amerika, Verfahren zum Reinigen von Dampfen. Das 
Verf. dient insbesondero zum Entfemen von Fetten, Olen, Sauren u. Alkalien aus 
verdampften Fil. u. z. B. zu Herst. von dest. 11’. Die Verunreinigungen werden durch 
vorgewarmte Holzkohlo adsorbiert. Dio zu yerdampfendo FI. wird direkt, z. B. durch 
Einblasen yon Dampf, erhitzt, u. es werden ihr z. B. yerd. H2S04, KHSO, bzw. 
NaOH zum Abbinden von fluchtigen Alkalien oder Sauren zugefuhrt. Der Adsorber 
wird erst eingcschaltet, wenn er genugend yorgowarmt ist, um ein Adsorbieren der FL- 
Dampfe zu vcrmeiden. Die Dampfe werden in reiner Form sodami kondensiert. (A. P.
1 889 617 Yom 17/8. 1929, ausg. 29/11. 1932.) H o r n .

Edwin B. Hughson, Big Indian, Filter. Das in konstruktivcn Einzelheitcn 
naher beschriebene Filter dient insbesondere zur Reinigung von Il asser. Erwalmens- 
wert ist, daB das Filtergehause nus durchsichtigcm Materiał, z. B. Glas, besteht. 
(A. P. 1 917121 yom 12/8. 1931, ausg. 4/7. 1933.) D rew s .
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Kurz A.-G. Fabrik fiir maschinelle und gesundheitstechnische Anlagen,
Wien, Verfahren zum Entfernen ton in Wasser geloster Kieselsiiure, insbesondere aus Ge- 
brauchswdssern, durch wasserunl. Gele von Metalloxyden, dad. gek., daB immer włeder 
dasselbe Gcl nach Entfomung der aufgenommenen Kieselsaure mit dcm Gebrauchs- 
wasser in Beriihrung gebracht wird. Dazu mehrerc Untcranspruche. (Oe. P. 133757 
vom 28/4. 1928, ausg. 10/6. 1933. D. Priorr. 4/6. u. 9/8. 1927.) M. F. Muller .

Pennutit Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Orland Russell Sweeney, 
Ames, Iowa, Reinigcn von Kesselspeisewasser. Bevor das W. in das Basenaustausch- 
gefaB flieBt, wird es in ein GefaB geleitet, das mit stuckigem Materiał einer Cu-Verb. 
u. von Si02 gefullt ist. Dabei nimmt das W. eine beim GenuB unschiidliche geringe Mengc 
von Cu-Ionen auf, die die pflanzlichen Stoffe, z. B. Algen, zerstóren. (A. P. 1 915 874 
vom 20/12. 1929, ausg. 27/6. 1933.) M. F. Mu ller .

Andrew J. Dotterweich, Pittsburgh, Pennsylv., Entharten von Kesselspeisewasser 
mittels basenaustauschender Stoffe, die mit NaĆl-Lsg. regeneriert werden. Das Ent- 
liarton, Regencriercn, Auswaschen u. Umschalten der Lsgg. geschieht in selbsttatiger 
Weise. An Hand einer Abb. ist der Gang des Verf. u. die Vorr. beschrieben. (A. P.
1 918 225 vom 11/6. 1930, ausg. 11/7. 1933.) M. F. Mu ller .

Y. Anorganische Industrie.
A. Kufferath, Techniseh rcine Phosphorsdwe, ihre Gewinnung auf nassem Wcge 

und ihre Verwerlung. Teehn. reine H3P04 kann nur aus Superphosphat wirtschaftlich 
gewonnen werden. Die Auslaugung mit H2S04 in Holzriihrwerken (KochprozeB von 
ca. 2 Stdn.), h. Filtration in Holznutschen durch Filtersteine, Umsetzung in Alkali- 
salze, insbesondere Na,HPO.,, u. dio Venvendung von Na2HP04 u. Na3P04 wird im 
einzelnen beschrieben. (Metallborse 23. 942—43. 26/7. 1933. Berlin.) R. K. Mu lle r .

— , Die kólloidalen Losungen oder Sole von Kieselsiiure und ilire Anwendungen in 
der Technik. Zusammenfassende Darst. im AnschluB an GRIESSBACH (C. 1933. I. 
4009). (Rev. Produits chim. Aetual. sci. reun. 36. 353—58. 30/6.1933.) R. K. Mu ller .

H. N. Gilbert, N. D. Scott, W. F. Zimmerli und V. L. Hansley, Natrium. 
Teehn. Verwendung, Eigg., YorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung, Rkk. mit W., 
mit Gasen, Metallen u. organ. Yerbb., unter Druck, in fl. NH3, in Form von Legierungen, 
insbesondere ais Amalgam, Verwendung der aus Na liergestellten Verbb.: Amid u. 
Alkoholat. (Ind. Engng. Chem. 25. 735—41. Juli 1933. Niagara Falls, N. Y., du Pont 
de Nemours & Co.) R. K. Mu lle r .

P. P. Budników und W. M. Dorofejew, Zur Frage der Ausnulzung von Eiick- 
standen, welche bei der Gewinnung ton Tonerde aus Kaolin erhalten werden. (Vgl.
C. 1933. I. 1986.) Es wird die Moglichkeit einer Yerwertung der bei der A1203- 
Gewinnung nach dem Sodakalkverf. erhaltenen Ruckstande ais Zusatz zu a) Anhydrit- 
zement u. b) Anhydrit-Dolomilzcment untersucht. In den Fallen a u. b ergibt der Zusatz 
brauchbare Zemente, bei a liegt das Optimum bei einem Zusatz von 5%, bei b ist be- 
sonders vorteilhaft ein Zusatz von 10%. Auch die Ruckstande selbst liefern in fein- 
gemahlenem Zustand (Riickstand auf einem Sieb mit 900 Maschen pro qem 3°/0, auf 
einem 4900-Maschensieb 27,5%) mit Sand im Verhaltnis 1 : 3 gemischt einen guten 
Baustoff. (Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 7. Wiss.-teehn. 
Teil 185—88. 1932. Charków, Chem.-technol. Inst.) R. K. Mu l le r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frakfurt a. M. (Erfinder: Joseph Bayer,
Ludwigshafen a. Rh.), Ausfuhrung exothermer katalytischer Realdionen in Rohrbiindel- 
vorr. gemaB D. R. P. 548 962, wobei die Kontaktmasse zum Teil innerhalb der Rohre, 
zum Teil in den Raumen zwischen den Rohren angeordnet ist u. die Rk.-Gase nach 
partiellem Umsatz in einem der beiden Teile der Kontaktmasse zwecks Temp.-Aus- 
gleiches in einen Sammelraum u. dann nach Umkehr der Stromungsrichtung in den 
anderen Teil der Kontaktmasse geleitet werden, dad. gek., daB man die Umsetzung 
in der Rohrbundelvorr. weitgehend, aber nicht yollstandig durchfiihrt u. sie in einem 
vorzugsweise sich unmittelbar, d. h. ohne Rohrleitung, an das Rohrbiindel anschlie- 
Benden, mit Kontaktmasse gefullten Raum, den die einzelnen aus den Rohren kom- 
menden Gasstróme gemeinsam durchstromen, zu Ende fiihrt. — Ernalmt wird die 
Oxydation von S02 an V-Kontakten, sowie die Oxydation von NH3 an akt. Fe-Oxyd- 
kontakten. (D. R. P. 581 075*K1. 12i vom 27/3. 1932, ausg. 27/7. 1933. Zus. zu
D. R. P. 548 962; C. 1932. I. 3331.) Dr ew s .
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E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibcrt. von: John H. Perry,
Wilmington, Katalysator, insbesondere fiir die Oxydation von Schicefeldioxyd. Dio katalyt. 
wirksame Substanz aus der Pt-Gruppe ist auf Asbest aufgebraclit. Zur Erholiung der 
katalyt. Wirksamkeit wird das Triigermaterial mit Ferrisulfat yermischt. Statt dieses 
Stoffes kann man auch Salzo des Ba, Th, Ce yerwonden. (A. P. 1 914 458 vom 13/0j
1929, ausg. 20/6. 1933.) D r e w s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: John H. Perry,
Wilmington, Katalysator fiir die Oxydalion von Schwefeldiozyd. Dor Pt-Kontakt ent- 
halt ais Tragersubstanz MgS04 u. ais Aktivator geringe Mengen eines Salzes der Erd- 
alkalimetalle, des Fe, Th, Ta oder Ce. Der Kontakt besteht z. B. aus 98,7% MgS04, 
1% Ferrisulfat u. 0,3% Pt. Die Herst. erfolgt durcli Erhitzen eines entspreehenden 
Gemisches von Ferrisulfat, MgS04 u. W. bis zur Trockne. Das erhaltene Prod. wird 
nach dem Kórnen platiniert. (A. P. 1914 835 vom 29/6. 1929, ausg. 20/6. 1933.) D r .

Catalytic Process Corp., New York, iibert. von: CyrilB. Clark, Searsdalo, Kon- 
taklschwefelsaure. Die feuchten, yerunreinigten S02-haltigen Gase werden zunacliBt 
entstaubt u. unter den H2S04-Kondensationspunkt gektihlt. Der H2S04-Nebel wird 
aus den Gasen entfernt u. letztere werden getrocknet. Die trocknen Gase werden b o- 

dann iiber Kontaktmaterial geleitet, wobei sich eine 97—98%ig. Umsetzung ergibt. 
Die entstandene S03 wird kondensiert. Die Temp. der Gase in don aufeinander- 
folgenden Stufen wird zwischen 100 u. 150° F gehalten. (A. P. 1915 270 vom 21/3.
1930, ausg. 27/6. 1933.) D r e w s .

Abraham Sidney Behrrnan, Chicago, Herstellung von Ilalogemerbindungen. Man
liiBt in saurem Gemisch ein Halogen, Kohle u. eine don positiven Bestandteil des ge- 
wunschten Haloids enthaltende wss. Lsg. mitoinander reagieren. Das Rk.-Gemisch soli 
einen unter 8,3 liegenden pH-Wert aufweisen. ZurHerst. von NaBr lost man z. B. 50 Ge- 
wichtsteile Na2C03 in 500 Teilen w. W., u. gibt 50 Teilo gepulverte akt. Kohle hinzu. 
Die auf 50° erwiirmte Fl. wird unter dauerndem Biihren mit 85 Teilen fl. Br yersotzt. 
Hierauf erhitzt man auf ca. 102° u. halt diese Temp. ca. 40 Min. AnschlieBend wird die 
Lsg. filtriert u. zur Trockne eingedampft. Zur Entfornung yon HBr bzw. zur Zers. von 
organ. Beimengungen oder von Verbb. des Fe, Al, Si o. dgl. wird das Salz erhitzt u. 
danach umkrystallisiert. (A. P. 1916 457 vom 29/1. 1932, ausg. 4/7. 1933.) D r e w s .

Leo P. Curtin, Cranbury, und William Thordarson, New York, Gewinnung von 
Brom und Jod. Ais Ausgangsmaterial dienen diese Stoffo enthaltende Salzlsgg. oder 
auch natiirlich vorkommende Salzlaugen bzw. Meerwasser. Die Halogene werden zu- 
orst in iiblicher Weise in Freiheit gesetzt, z. B. dureh Elektrolyse oder dureh Einleitcn 
von Cl. Hiernach werden sio aus der wss. Lsg. dureh eine Fl. entfernt, welche einon 
ungesatt. aromat. KW-stoff enthalt u. mit der wss. Lsg. nicht mischbar ist. Ais Ab- 
sorptionsmittel eignet sich besonders gecracktes Gasolin. In der Dampfphaso ge- 
cracktes Gasolin ist yorzuziehen. (A. P. 1916 094 vom 19/10. 1931, ausg. 27/6. 
1933.) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: Herbert H. Dow, Midland, Gewinnung 
von freiem Jod aus Losungen. Man laBt die Fl. in diinner Schicht dureh einen mit 
Latten o. dgl. ausgesetzten Tunn rieseln, wobei Luft dureh den Turni geleitet wird. 
(A. P. 1916 922 vom 20/12. 1929, ausg. 4/7. 1933.) D r e w s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. yon: George W. Burkę, 
Wilmington, Apparat zur Erzeugung eines Sticksloff-Wasserstoffgemisches dureh SpaUen 
von Ammoniak. In  einem rohrformigen Behalter befinden sich Rohren, so daB Ring- 
raume entstehen, in denen sich der Spaltkatalysator befindot. Die Ringraume umgeben 
eine innere Erhitzungskammer. Der Eintritt fiir das NH3-Gas steht in direkter Verb. 
mit dem auBeren, konzentr., den Kontakt enthaltenden Rohr. Die Erhitzungskammer 
miindet in den GasauslaB. Das benotigte gasformige NH3 wird dureh Verdampfen von 
fl. NH3 mit Hilfe der li. Zers.-Prodd. erzeugt. Eine geeignete Kontaktmasse besteht aus 
gekorntem Fe, das z. B. dureh Red. von geschm. Fe-Oxyd erhalten wurde. Aktivierende 
Zusatze sind A1203, MgO, Zr-Oxyd. (A. P. 1915120 vom 1/8. 1930, ausg. 20/6. 
1933.) “ D re w s .

Minami Manshu Tetsudo K. K., Dairen. und Daidosei Hiryo K. K., Fukui- 
ken (Erfinder: Giinther Hornung, Herne i/W.), Beinigung des Ausgangsmaterials 
der Ammoniaksynthese. Man verwendet ais Widerstand fiir die elektr. Vorheizung der 
Ausgangsgase H2 + N„ eine Substanz, die zugleich Katalysator der Rk. zwischen
02 + CO ist (z. B. Ni). Dadurch werden die fiir die NHa-Synthese schadliehen Sub-
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stanzen in unschiidliche tiborgoftihrt U. gleichzeitig dio Ausgangsgase yorgewarmt. 
(Japan. P. 101 098 vom 13/6. 1930, ausg. 23/6. 1033. I). Prior. 20/6. 1929.) Bu.

William E. Wagner, Alton, Ozydiercn von Ammoniak. Dic Oxy<lation erfolgt in 
ttblicher Weise mit Hilfo eines Kontaktes. Das NH3-Luftgemisch wird in einer Zono 
Yorcrhitzt, die ihro Wilrmo unmittolbar durch die Strahlung des Katalysators erhalt. 
Weitere Ausfilhrungsformen, sowie cin zur Durchfflhrnng des Verf. gceignetcr Apj>. 
werden boschrioben. (A. P. 1915 077 vom 11/5. 1929, ausg. 20/6. 1933.) Drews.

I. G. Farbcnindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christoph Beck, 
Ludwigshafen a. Rh., und Helmut Weissbach, Mannhoim-Froudenheim), Nulzbar- 
machung von Salpdersiiure aus diese und flilchiige Sauren oder dereń Salze enthallendcn 
Losungen, dad. gok., daB man die in der Lsg. enthaltcno HNO, durch Bchandeln der 
Lsg. mit SOa oder solches enthaitenden oder lioferndon Stoffen bzw. Gemischen in Stick- 
oxydc (iberftihrt u. dieso, gegobenenfalls nach Waschen mit W. oder alkal. Stoffen, in 
bokanntór Weise zu J1N03 oxydiert bzw. zu Nitraten oder Nitritcn verarbeitet. (D. R. P. 
581210 KI. 12i vom 1/1. 1928, ausg. 24/7. 1933.) D re w s .

Dai-Nippon Jinzo Hiryo K. K., Tokyo (Erfinder: Z. Hirakawa, Tokyo), Her- 
stdlung von Slickstofftdroxyd. Ammoniak wird ohne ilu Bero Druckanwendung mit 
Sauerstoff oder sauerstoffreichen Gasen iiber eincn Katalysator geleitct. Nach der 
Oxydation wird der Wasscrdampf durch Kondensation entfemt. Das Oxydations- 
prod. wird kompritniert u. in einer OxydationRkammer unter Druck weiter oxydicrt. 
Das erlialteno Stickstofftetroxyd wird mit oder ohno Kiihlung (mit fl. NH3) yerfiiissigt
u. abgctrennt; das unverfltissigto Gas wird durch Einlciten in das kondensierte W. 
unter Druck u. Oxydation in konz. Salpctersaure (ibergcfiihrt. (Japan. P. 100 904 
vom 3/8. 1932, ausg. 16/6. 1933.) B u c h e r t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Trennen von Argon, Krypton 
und Xenon dureli Adsorption mit Adsorptionsmitteln bci niedrigen Tcmpp. u. Aus- 
treiben dieser Gaso durch Erw/irmcn, dnd. gek., daB aus den mit Edelgascn an- 
gorcichertcn Adsorptionsmitteln bei stark vcrmindertem Druck, z. B. 0,1 mm Hg, 
zuerst das Ar bci einer Temp. zwischen —129° u. —92°, daratif das Kr zwischen —92°
u. —78°, u. zum SchluB das X  boi hóherer Temp. entfernt wird. (Holi. P. 30 290 vom 
2/1. 1931, ausg. 15/7. 1933. D . Prior. 7/1. 1930.) D re w s .

Hooker Electrochemical Co., New York, iibort. von: William Judson Marsh, 
Niagara Falls, Ilerstellung von Phosphorpentachłorid, Man liiBt fl. Cl auf PC13 cinwirkcn. 
Hicrbci hiilt. man solcho Druck- u. Temp.-Bedingungcn ein, daB das entstandcnc PC15 
nicht sublimicrt.. (A. P. 1914750 vom 30/6. 1930, ausg. 20/6. 1933.) D re w s .

Silisia, Verein chemischer Fabriken, Ida- u. Marionhlitto b. Saarau (Erfinder: 
Peter Schlósser, Breslau, und Georg Alascliewski, Saarau), Ilerstellung von Mono- 
natriumphosphat durch Einw. von H2Ś04 auf festes Dinatriumphospliat, dad. gek., daB 
man zur Umsotzung vord., zweckmiiBig etwa 30—40° Be starko HjS04 verwendot, dio 
man auf das feste Dinatriumphospliat in cinom miiBigen t)berschuB, z. B. ctwalO—20°/o, 
in der K/Llto zur Einw. bringt, worauf das ausgeschiedeno Glaubersalz von der Lsg. des 
Mononalriumphosphats gotrennt u. der Rest des Glauborsalzcs durch Einw. von BaC03 
ausgefallt werden kann. (D. R. P. 581411 KI. 12i vom 17/10. 1931, ausg. 27/7. 
1933.) D r e w s .

Soc. An. des Ateliers Gćnśraux de Construction, Brusscl, Amorphe Kohle. Ein 
in der Zus. dem Wassorgas (CO -f H s) onteprochcndcs Gas wird auf CaC2 oinwirken gc- 
lassrn, woboi man in einer geschlossenen, auf ca. 250° erhitztcn Retorto in Ggw. von 
W.-Dampf arbeitet. Ein geeignetes Gas erhalt man z. B. durch Durehleitcn von C02 u. 
W.-Daiupf durcłi eino auf JRotglut erhitzte Eisenretorte. (Schwz. P. 160 173 vom 15/1.
1932, ausą. 1/6. 1933. Belg. Prior. 16/1. 1931.) D re w s .

„Maximine“ Soc. An., Vervicrs, Hcrstellung kolloidaler Aktivkohlc zur Ent- 
farbung u. Beinigung von mit verschiedonen Kolloidcn verunreinigten Lsgg., 1. dad. 
gek., daB C-haltige, fein zerkloinerto Rohmaterialien mit Sauren in Ggw. von Salz- 
lsgg, bis zur yollstandigen Ilydrolysc erhitzt werden u. dio entstehendc, noch fl. oder 
weiclie M. unter einem Druck von 3—5 at bei 200—300° verkohlt wird. — 2. dad. gek., 
daB ais Salzlsg. ZnCL in solclier Mengo yerwandt wird, daB dio Reaktionsmassc nach 
der Yerdampfung des W. bei einer Temp. oberhalb 260° noch fl. oder weich bleibt. — 
3. dad. gek., daB vor oder nach der Hydrolyse der Ausgangsmaterialien durch konz. 
H ;S04 im tjbcrschuB ein in H»S04 i. Sulfat oder Bisulfat zugegeben wird, dessen F. 
bei 200° liegt. — 4. dad. gok., daB die akt. Kohle nach dem Auswaschen mit alkal. 
Stoffen, die keine Ausflockung der koli. Kohle heryorrufen, z. B. mit Hilfe kaust.



Soda, NH3, NftjCOj, neutralisiert wird. (D. R. P. 580 198 KJ. 12i vom 25/2. 1930, 
ansg. 7/7. 1933. Belg. Prior. 25/2. 1929.) Drews.

Chemieverfahren G. m. b. H., Berlin, Ilerstdlung von Kaliumnilrat und Natrium- 
nilrat unter gleichzeitiger Gewinnung von Chlorammonium aus sylvinit. Kalirohsalzen, 
SalpetcrsŁurc u. NH3 unter Ftihrung von Natron u. C02 im Kreislauf durch folgende 
MnBnahmcn: a) Das Rohsalz wird mit einer aus dem ProzeB erhaltenen, NH4N03, 
NH,C1 u. NaCl enthaltenden Lauge umgesetzt, wobei featcs NH4C1 gebildet u. ab- 
getrennt wird. b) Dio KN03, NaNO,, NH4C1 u. NaCl enthaltende Mutterlauge von a) 
wird mit ebenfalls aus dem ProzeB erhaltenem NaHC03 erwarmt, wobei NH3 u. CO. 
entweichen u. eino KN03, NaN03 u. NaCl enthaltende Lauge zuriickbleibt, aus dor 
durch Eindampfen festes NaCl ausgesehieden u. abgetrennt u. KN03 u. NaN03 durch 
Kiihlen auskryHtallisicrt werden. c) Das in b) erhaltene NaCl gibt naeh dem Behandeln 
mit ebenfalls in b) erhaltenem NH3 u. C02 nach dem Solvayverf. NaHCOa, das zur 
Zers. der NH3-Salzo in b) wieder yerwendet wird. d) Die Mutterlaugo von c) wird mit 
NH3 u . HN03 bebandelt, wobei C02 fiir den SolvayprozeB in c) gewonnen wird. Die 
so erhaltene Laugo ist dio in a) erwahnte, mit der das Salz behandelt wird. — 2. dad. 
gek., daB in Stufe a) die Umsetzung von Rohsalz mit NH4N03 in der NaHCOa-Mutter- 
lauge in einer (NH4)2C03 enthaltenden, anstatt in einer neutralen Lsg. ausgefiihrt wird. —
3. dad. gek., daB das NaCl in Stufe c) beim SolvayprozeB mit Rohsalz erganzt oder 
crsetzt wird, u. daB das beim Eindampfen der Nitratlsg. in Stufe b) erhaltene NaCl 
eventuell unter Zusatz von Rohsalz in Stufo a) fur dio Umsetzung mit NH4N03 an- 
gewandt wird. — 4. dad. gek., daB durch fraktionierte Kiihlung der in Stufe b) ein- 
gedampften Nitratlaugo nach dcm Abtrcnnon des NaCl reines NaN03 u. eino Mischung 
von NaN03 u. KN03 hergestellt werden, welche Mischung K 20 u. N in einem fiir Diinge- 
zwecke gtinstigen Verhaltnis enthalt. (D. R. P. 579 649 KI. 121 vom 25/5. 1930, ausg. 
4/7. 1933.) D r e w s .

Soc. des Produits Azotćs und Jean Gall, Frankreich, Darstdlung von Alkali- 
und Erdalkalimetallen, besonders Na u. Mg. Chloridc der zu gewinnenden Metalle 
werden mit Ca2C im Strom eines inerten Gascs, bosonders Ar, reduziert. Dic Geschwindig- 
kcit des Gases wird dabei so hoch bemessen, daB die gebildeten Metalldiimpfe sofort 
aus dem Bereich des Reaktionsgemisches entfernt werden. Aus dem abgekiihlten Gas 
werden dio Metalle, zweckmaBig elektrostat., niedergesehlagen. (F. P. 743123 vom 
21/12. 1931, ausg. 24/3. 1933.) G e is z l e r .

Mitsui Kosan K. K., Tokyo (Erfinder: K. Ikawa und K. Harada, Tokyo-fu), 
Herstellung von Magnesiumchlorid und Calciutnsulfal. Dolomit wird roh oder nach 
dem Rosten in W. getaucht u. mit S02- u. Cl2-Gas behandelt. (Japan. P. 100 913 
vom 15/9. 1932, ausg. 12/6. 1933.) BUCHERT.

Max Buchner, Hannover-Klcefeld, Gewinnung von Aluminium/luorid und Doppel- 
rerbindungen des Aluminiums. A1203 enthaltendes F-freics Rohmaterial wird mit zur 
vollstandigen Uberfiihrung des yorhandenen A lin A1(N03)3 nicht ausreichenden Slongcn 
von HN03 behandelt. Zu der erhaltenen bas. Lsg. gibt man ein Alkalifluorid. Das hierbei 
erhalteno Alkalinitrat wird mit H2SiF„ behandelt. Die entstandene HN03 kehrt in den 
Kreislauf zuruck. Das Alkalisilicofluorid «'ird in Alkalifluorid u. SiF4 zerlegt. Wahrend 
ersteres ebenfalls in den Kreislauf zuruckkehrt, wird letzteres in H2SiF„ iibergcfuhrt. 
Die ontstandencn, Al u. F enthaltenden Verbb. werden gegebenenfalls mit einem kaust. 
Alkali in 1. Aluminat iibergcfuhrt. I^etzteres dient sodann zur Herst. von Al(OH)3. 
Behandelt man dio Al u. F enthaltende Verb. mit W.-Dampf in Gg^v. von Si02, so crhalt 
man unmittelbar A1203 neben Fluorid. (A. P. 1914768 vom 26/2. 1929, ausg. 20/6. 
1933. Oo. Prior. 5/3. 1928.) ___________________D r e w s .

W. Fr. Eppler, Der Diamant und seine Boarbeitung. Leipzig: Wilhelm Diebcner G. m. b. H.
1933. (168 S.) M. 10,75. , „  , ,

[russ.] G. M. Ippolitow und E. P. Kaknschadse, Die Herst. von Korund u. Carborund u. ihre
Anwendung. Ijeningrad-Moskau: Gosmaschmetisdat 1933. (104 S.) Kbl. 2.25.

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
E. R. Brauner Zehn Jahre Fortschrilt in der Porzellanglasur. (Ceram. Ind. 21. 

20—22. Juli 1933. Chicago. 111., Federal Electric Co.) ScHUSTERIUS.
Pierre Boudnikoff, t)ber die Reaktion des Schwefels mit den Terpenen und die 

-Yutzimrmachung dieser Reaktion fur die Darstdlung einer Lósung vo?i fliissigem Gold.
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(Vgl. C. 1922. I I I . 146. IV. 235. 1923. .T. 425. 1931. II. 891.) Zur Darst. von in der 
keram. Industrie venvcndeten Lsgg. von fl. Au verfahrt man wie folgt: Venezian. 
Terpentin mit S oder N.,S< l ‘/2 Stdc. bei 160—170° kochen, methylalkoh. Lsg. von 
ELAuCl, zugobon, nacli 1 Stde. CH3OH verdampfen, Ruckstand in Chlf. losen, mit 
NaOH neutralisieren u. filtricren. Fl. in CH3OH giefien, Nd. von Au-Resinat mit 
CH3OH wasehen, bei 40° trocknen, in Gemisch von Rosmarin- u. Fenchelól lósen, Lsg. 
von Rh-Resinat in Sassafrasol (3,5% Rh), Bi-Lsg., Cr-Lsg., Lsg. von assyr. Asphalt 
in Nitrobenzol u. yon Harz in Fenclielol (zur Verdickung) zugeben. Ein gutes Prślparat 
soli 12—16% Au enthalten. Fl., tiefbraunes Gemisch auf das vorher emaillierte Objekt 
auftragen, trocknen u. bei 600—700° brennen, wodurch eino diinne, glanzende Goldhaut 
entsteht. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 196. 1898—99. 19/6. 1933.) L indenbaum .

Akira Nakatsuchi, Ober die nichtmetallischen Beslandteile im Glanzgold. I. Wenn 
Kolophonium im Glanzgold enthalten ist, so zeigt der diinne Film ein korniges Aus- 
Bohen mit kleinen Lochem bei einer Erliitzung auf 200°, wahrend Kopal boi dersclben 
Behandlung einen einwandfreien Bclag gibt. Bei bestimmten Harzen haben die Glanz- 
goldfilme eine gewisse Empfindlichkeit gegen W. Es wird noch angegeben, daB Kohlc 
aus dem Ilarzzerfall herriihrend, von gunstiger Wrkg. ist, im Obermafl aber eino 
dunkle u. kórnige Oberflaehe hervorruft. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 
171B. April 1933. Osaka, The Municipal Inst. of Technical Research. [Orig.: 
ongi.].) SCHUSTERIUS.

L. VOn Reis, Vorgespannles Spiegelglas. Schilderung des Wesens u. der Wirksam- 
keit von vorgespanntem Glas („Hartglas"). Beschreibung des Abschreckungsverf. 
mit PreBluft, das dio Oberflaehe des Glases unverandert laBt u. nachtragliches Polieren 
iiberflussig macht. Zahlenmafiigo Gegenuberstellung dor Biegungsfestigkeit von gc- 
wohnlichcm u. vorgespanntem Glas. Verwendungsbereich des vorgespannten Glases. 
(Z. Ver. dtsch. Ing. 77. 615—18. 10/6. 1933. Herzogenrath b. Aachen.) R o l l .

L. Von Reis, Eigenschaflcn und Anwendung rorgespannłer Spicgelglaser. (Vgl. 
vorst. Ref.) (Glastechn. Ber. 11. 174-78. Mai 1933.) R o ll.

Seiji Kondo und Chihiro Kawashima, Eine neue Methode beirn eleklrischen 
Olasschmelzen. II. Die Rcaldionstcmperatur von 7Ankoxyd und amorplier Kohlc oder 
kunsłlichem Graphit. Dio Rk. der Entfiirbung der durch Elektrodenkohle schwarz 
gefarbten elektr. erhitzten Glasschmelzen durch einige %  ZnO wurde untorsucht. 
Achesongraphit loste sieli am wenigsten. Amorphe Kohle reagiert mit ZnO bei einer 
um 50° tieferen Temp. ais Graphit. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 168 B bis 
169. April 1933. [Orig.: engl.].) S c h u s t e r iu s .

L. Springer, IFas mu/i der Glashutlcntechnikcr von den neuen Vermchcn iiber die 
Luuterung des Glases wissenl II. (I. vgl. C. 1933. I. 3765.) Zusammenstellung der 
modernen Literaturangaben iiber dio Frago der Lauterung von Glasschmelzen. Be- 
sprochen werden: EinfluB von Schmelzzeit u. Temp., Bedeutung der Harto bzw. 
Weichheit des Glassatzes fur dio Lauterung, EinfluB von Scherbenzusatzen. (Glas- 
hutte 63. 455—56. 3/7. 1933. Zwiesel i. Bay.) R o l l .

Oscar Knapp, Die chemischen Umsetzungcn beim Sclimelzen der Soda-Erdalkali- 
gldser. Vf. stcllt sich die Aufgabo, den Chemismus der Glassehmelze zu untersuchen. 
Nacli einer tlberaicht iiber die auf diesem Gebiot bereits vorliegenden Arbeiten wird 
das vom Vf. ausgearbeiteto Verf. beschrieben, das den Rk.-Verlauf in dem Gemenge 
mit ansteigender Temp. zu yerfolgon gestattet. Ein dem techn. Gemenge angepaBtes 
Gemenge wird in oinem unglasierten Porzellantiegel in einer Leuchtgas-Luft-Geblase- 
flamme steigenden Tempp. ausgesetzt u. das bei Tempp. von 400, 500, 600° etc. bis 
1100° jeweils entstandene Prod. mit H20 bzw. HC1 ausgelaugt. Es ergab sich aus 
dieser Versuchsserie, daB in einem Gemengo mit gegebenem Verhaltnis Si02: Basen 
die C02-Entbindung bereits unterhalb 400° beginnt. Dabei stammt dio C02 aus den 
Erdalkalicarbonaten. Bis 900° geben diese ihre C02 vollstandig ab; das gleiche ge- 
schieht- bis 1000° mit dem Na2C03. Unter 800° erfolgt keine Silieatbldg., sondern nur 
Bldg. von in H20 unl. Na20-Erdalkali-Doppelcarbonaten u. -oxyden. Die Bldg. der 
Silioato des Ba u. Mg ist unter 1000° vollstandig, diejenige der Silicate von Na u. Ca 
erst uber 1100°. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 280 
bis 282. 298-99. 310-12. 1/6. 1933.) R o l l .

J. T. Robson, Schnellbrennen von Weichporzdlan. Es wurden Brennproben an 
einem Brenngut von 8 Tellem von 18 cm Durchmesser in einer gasbeheizten Muffel 
gemacht. Die Brennzeit betrug 15% Stdn. Eine Glasur wurde in 8lj2 Stdn. erhalten.



1933. H. H VI. G la s . K e b a m ik . Z e m e n t . B a u s t o f f e . 1915

Die Maximaltempp. lagen bei Kegel 9 bzw. Kegel 4. (J. Amer. ceram. Soc. 16. 296 
bis 298. Juli 1933. Columbus, Ohio, Allied Engineering Comp.) Schustebius .

A. J. Monack und R. K. Smith, Die eleklrische Durchschlagsfestigkeii ton Por- 
zdlan w ller dem Einflu/3 der Porositat. (Vgl. auch C. 1932. I. 2501.) Die Priifkórper 
wurden bei verschiedenen Brenntempp. von Kegel 7—15 hergestellt. Es zeigte sich, 
daB die scheinbaro Porositat (offcne Poren) von Kegel 7—12 von 8% 1111 f 0,2% fiel
u. die Durchschlagsspannung von etwa 58 kV/cm auf 100 kV/cm anstieg. Bis Kegel 15 
blieben dann die Porositat (ca. 0,2°/0) u. dio Durchschlagsspannung konstant. Da die D. 
(Pyknoinetermethode) bei den Massen mit der Brenntcmp. Kegel 10—12 ein Maximum 
hatte u. von da ab fiir dio Massen mit den hóheren Brenntempp. wieder kleiner wurde, 
so kann daraus geschlosscn werden, daB ein Auftreten von geschlossenen Porenriiumen 
beim Uberhitzen der M. im Ofen fur dio elektr. Durchschlagsfestigkeit nicht abtriiglich 
scin muB. Dio totale Porositat ist also in dieser Hinsicht kein ausschlaggebender Fakt. 
Von Kegel 7—9 ist die Durchschlagsspannung der Porositat umgekohrt proportional. 
(J. Amer. ceram. Soc. 16. 293—95. Juli 1933. Urbana, III., Univ., Departm. of Ceramic 
Engineering.) ScHUSTERIUS.

T. A. Klinefelter, W. W. Meyer und E. J. Vachuska, Einige Eigenschaftm ton 
englischen Tonen (china clays). Bei den fiinfzehn untersuehten Tonen schwankte der 
Geh. an Kaolinit von 79—87°/o> der Geh. an Muscovit von 8—-14% u. der Quarzgeh. 
zwischen 0 u. 3°/o- Dio Erweichungspunkto lagen alle bei Kegel 34 u. 35. Die Bruch- 
festigkeitswerto lagen fur die trocknen reinen Tone zwischen ca. 10 u. 2 kg/qcm u. 
fiir die trocknen Proben aus Ton u. Flint zu gleichen Teilen zwischen 9 u. 1,4 kg/qem. 
Der Geh. an Tonpartikeln unter 0,7 fi sowie die totale Basenaustauschkapazitat schwankten 
betrachtlich. Im groBen ganzen lassen sich die Tone in einer Reihe anordnen, in der 
der Prozentsatz des Tonmaterials unter 0,7 /i TeilchengroBo von 20—40%, dio Bruch- 
festigkeit der trocknen Tone von 1,4—9 kg/qcm u. die totalo Basenaustauschkapazitat 
von 2,5—7,5 MiIIiaquivalente pro 100 g Tonsubstanz zunehmen. Die beiden letzteren 
Eigg. konnen zur Charakteristik der Tone gebraucht werden. Im iibrigen schwankte 
die erforderlicho W.-Aufnahmo fiir das Maximum an Plastizitat zwischen 37 u. 48% 
des trocknen Tones. Die pH-Werte von 5°/0ig. Suspensioncn in dest. W. betrugen 4 bis 
5,4. Dio KorngróBe, naeh dor Methode Scripture  u. Schramm  (C. 1925. I. 2588) 
bestimmt, zeigte, daB die Mengo der Tonpartikel mit weniger ais 1,7 /i zwischen 38 u 
66°/o variierte. Die totale Basenaustauschkapazitat wurde bei einigen Oliioschicfer 
tonen wesentlieh hóher zwischen 9 u. 24 Milliaquivalenten pro 100 g Tonsubstanz ge 
funden. Diese Tone sowio 3 Bali elays wiesen dementsprechend eine hóhere Bruch 
festigkeit von etwa 11—28 kg/qcm auf. (J. Amer. ceram. Soc. 16. 269—76. Juni 
1933.) Schustebius .

A. Hielscher, Ober die Entluftung ton Ziegćllonen. Die techn. Einrichtungen 
einer Ziegelstrangpresse mit Entliiftungskammer werden beschrieben. Die Druck- 
prufung an Klinkern aus entluftetem Ton ergab ais mittlere Druckfestigkeit 1800 kg/qcm. 
Die Abnutzung im RATTLER-Vcrs. wurde horabgedriickt. Die W.-Aufnahme fiel bis 
auf 0,37%. Blasenbldg. im Strang, Kantenrisse u. Strukturen im Ziegel wurden be- 
seitigt. (Tonind.-Ztg. 57. 648—50. 13/7. 1933.) Sch ust eriu s .

W. K. Carter und R. M. King, Die Anwendung ton Tribariumaluminat bei 
geformten Tonprodukten. In einer Reihe von 13 Vers.-Stuckcn wird der Zusatz von 
3BaO-A1;03 untersucht u. ais wirksam gegen Ausbliihungen u. giinstig fiir die Farben- 
tiefe befunden. (J. Amer. ceram. Soc. 16. 265—68. Juni 1933. Chicago, 111., National 
Aluminate Corp.) ScHUSTERIUS.

Tosaku Yoshioka, Deulung ton Ihermischen AuśdelinungscigcmcMflen an hoch- 
gebrannten Tonwaren. Tone, dic bei Tempp. von 1300 bis 1550° gebrannt waren, wurden 
auf ihren Mullitgeh. untersucht u. dic Knickpunkte in der Ausdehnungskurve in 
Zusammenhang mit dcm Cristobalitgeli. diskutiert. Der Ausdehnungskoeff. fur Mullit- 
wurde zu 8,5-10-6 u. derselbo an dem AL03—Si02-Eutektikum (5,5% AL03 u. 
94,5%Si02) zu 7,5-10-7 bestimmt. (J. Soc. chem.Ind., Japan [Suppl.] 36. 169B— 170B. 
April 1933? Kyoto Imp. Univ., Fac. of Engin., Dep. of Industrial Chem. [Orig. 
engl.].) SCHUSTERIUS.

A. E. R. Westman, Dic Wirkung mechanischen Druckcs auf die Saugfahigkeit
und die Trocknungseigenschaften einiger keramisclier Tone. II. Tonscheiben aus Florida- 
Kaolin, die naeh einem in einer fruheren Arbeit (C. 1932. II. 3763) geschilderten Yerf. 
zwischen wasserdurchlassigen Stempeln hergestcllt worden waren, wurden PreBvcrss. 
in Formen unterworfen. Dabei zeigte sich, daB die Vol.-Abnahme einen exponentiellen
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Charakter tragt u. mit steigendem Druck immer langsamer abnimmt. Eine kleino 
vorbleibendo Resttrockenschwindung konnte durch Drucke groBer ais 176 kg/qcm 
beseitigt werden. Niedero Drucko reduzieren das Trockenvol., ohne die Trockenschwin- 
dung 7.u verhindcrn. Tonscheiben aus Delaware-Kaolin vorlangten nur 21 kg/qcm 
zur Bcseitigung der Trockenschwindung. Bei bciden Tonen steigt das piast. Vol. 
betrachtlich an, sobald der hohe Druck aufgehoben wird. Mischungen von Tonen 
mit Flint oder Feldspat zu gleichen Teilen zeigen bei dem PrcBverf. zwischen durch- 
lassigen Stcmpeln keine Vol.-Vergr6Berung naeh dem Aufhoren des Druckes. Brcnn- 
verss. an so gopreBten Sclieibcn (vgl. C. 1932. II. 3763) zeigen beim Brennen bei Kegel 9 
kein Yerziehen oder Abblattern. Die so stark gepreBtcn Proben haben eine geringe 
Brennschwindung. (J. Amer. ceram. Soc. 16. 256—64. Juni 1933. Toronto 6, Canada, 
Ontario Bcs. Found.) SCHUSTERIUS.

H. Salmang und H. J. Liki gen, Technische Herslellung von Tridymitslcinen. 
Dio Yerss. zur Herst. von Steinen, welcho ganz aus Tridymit bcstchon, die in einer 
friiheren Arbeit (C. 1933. II. 267) laboratoriumsmaBig ausgefuhrt waren, sind auf dic 
Fabrikation von ganzen Normalsteinen ausgedehnt worden. Die Temp. lag bei SK 15 
bis 16. Aueh Mischungen vorschiedcner Quarzite untercinander u. der Ersatz des 
Quarzmchls durch feintórnigo Kiesolrohstoffe anderor Art (Flint, Kieselquarz) ergeben 
in allen Fallen vollig in Tridymit umgewandolte Steine. (Tonind.-Ztg. 57. 650—51. 
13/7. 1933.) Schusterius .

C. R. Platzmann, Inłernalionales Zementlezikon. Dio FachausdrUckc der Zemcnt- 
litoratur sind in franzós., doutscher, engl. u. span. Spraehe zusammengestellt. (Cement, 
Cement Manuf. 6. 248—51. Juli 1933.) E lsner  v . Gronow .

Otto Graf, Aus Untersuchungen mit Zement, Zemenlmortel und Beton. Die wich- 
tiesten Untcrss. seit 1929 mit Zement u. Beton werden mitgoteilt. (Z. Ver. dtsch. Ing. 
77. 813— 19. 29/7. 1933.) E lsner  v . Gronow .

P. P. Budników und L. Gulinowa, Die Schlacken von Kriwoj Rog und ihre Aus- 
nutzung in der Fabrikation des Schlackenportlandzements. (Vgl. C. 1932. I. 1814.) Ge- 
mischo von 70—85% Schlacken u. 30— 15% Portlandzomontklinker zoigen n. mechan. 
Fostigkeit, Gipszusatz beeinfluBt die Festigkeitsoigg. giinstig. Dio Ergebnisso werden in 
mehrercn Tabellen zusammengestellt. (Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński che- 
mitsclini Shurnal.] 7. Wiss.-techn. Teil 205— 12. 1932.) R. K. Mu ller .

Seiji Kondo und Chihiro Kawashima, tlbcr die Verwendung ton Zementstaub. I. 
Es wurden 103 Mischungen aus dem System Si02—Na20 u. Zemontstaub aus einer 
COTTRELL-Anlage bei Kegel 14 untersucht. Der Gluhverlust von Zementstaub, Feuch- 
tigkoitsgeh., gebundenes W. u. C02-Geh. wurden bestimmt. Ohne Zahlenangaben. 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 168 B. April 1933. Tokio, Univ. of Engin., 
Dep. of Ceramic Engin. [Orig. cngl.].) SCHUSTERIUS.

James H. Taylor, Gips. Seine Enlstehung und Verwendung. (Sands, Clays 
Minerals 1. 42—45. Juli 1933.) R. K. Mu lle r .

F. H. Norton, Farbenmessung in der keramischen Industrie. In oiner allgemeinen 
Cbersicht uber farbigo Glasuren worden einigo Beispiele der spektralen Intensitats- 
verteilung des von farbigen Oberflachen reflektierten Lichtes gegeben. Im  Zusammen- 
hang damit werden einigo haufig Yorkommende Farbenanderungen in der Glasur- 
łochnik erortert. (Ceram. Ago 21. 131—33 u. 157. Mai 1933. Massachusetts Inst. of 
Technol.) Schusterius .

Toshio Nakai und Yoshio Fukami, Rontgenanalyse von Segerkegeln. Es wurden 
Segerkegel mit den Nummern 26—42 hergestellt u. die Rkk. der Komponenten ront- 
genograph. verfolgt. Keine naheren Angaben. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 
170 B— 171 B. April 1933. Kioto, Industrial Res. Lab. [Orig. engl.].) SCHUSTERIUS.

Etablissements Brachet et Richard (Soc. An.), Frankreich, Verfahren zur Her- 
stellung gmnitarlig gemusterter Emailuberzuge auf troekenem Wege. Auf den erhitzten 
Gegenstand wird zuerst das Pulver aufgestaubt, wclches den Grundauftrag bilden soli, 
dann lilBt man darauf ander3farbige Kórner bestimmter GroBo auffallen, die naeh 
dem Schmclzen den eigentlichen Graniteffekt ergaben. (F. P. 746 753 vom 23/2.
1932, ausg. 6/6. 1933.) Brau n s .

Etablissements Horstrnann, Paris, Herstdlung ton Schleifscheiben aus 65 (%) 
Schleifkom, 33 Kautschuk u. 2 S. Ais biegsamen Trager kann man Gewebo verwenden. 
(E. P. 393 920 vom 7/9. 1931, ausg. 13/7. 1933. F. Prior. 4/12. 1930.) Pan k ów .
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James G. Potter, Cambridge, U. S. A., Aufbringen von Mełalluberziigen, z. B. auf 
Olas. Die zu uberziehenden Gegenstande werden in einer geschlossenen Rohre zwischen 
2 Elektrodcn, z. B. aus Si oder Cr gelegt. In der Rohro befindet sich auch Hg in einer 
Schale. Es wird eyakuiert, bis nur Hg-Dampf yorhanden ist, dann wird ein einatomiges 
Gas, z. B. He, bis zu einem gewissen Druck eingelassen u. 8 Stdn. ein Strom von 
5000 V Spannung durchgeschickt. Die Stromrichtung wird nach 4 Stdn. gewechselt. 
(A.P. 1917271 Tom 28/1. 1932, ausg. 11/7. 1933.) B rauns .

Johan Sigismund Fasting, Kopenhagen, Drehrolirofen zum Brennen von Zement, 
Kalk, Gips u. iihnlichen Materialien mit in seiner Erhitzungs- u. Caleinierungszone 
angeordneten, in den Ofenraum hincinragendcn Warmeubertragungskorpem in Form 
von Ringen, Rippen, Nocken, Schaufeln oder sonstigen an der Ofenwand yorgesehenen 
Vorsprungen. Dio Warmeubertragungskórper bestehen gemiiB der Erfindung aus 
hitzebestandigem Metali oder Mctallegierungen, z. B. hitzebestandigem Stahl, welche 
Tempp. von 900° u. dariiber aushalten kónnen. Sie sind zweckmaBig in einem er- 
weiterten Abschnitt des Ofenrohrs angeordnet, so daB sic gegen iibermaBige Hitze- 
strahlung yon den h. Ofengascn gcsehiitzt sind. Sie konnen auch dio Form von Ringen 
haben, die mit Aussparungen versehen sind, um den Durchgang der Ofengase u. des 
Brennguts zu gestatten. Die Erfindung dient der Verbesserung der Warmeubertragung 
yon den Ofengasen auf das Brenngut in Drehrohrfifen nach dem Trockenverf., wo die 
hohen Tempp., bei denen sich der BrennprozeB yollzieht, dio Anordnung sonst iiblicher 
Einbauton im Ofen zur Yerbesserung der Warmeubertragung nicht zulassen. (Oe. P.
133 992 yom 22/3. 1932, ausg. 26/6. 1933. F. Prior. 11/4. 1931.) H e in r ic h s .

01iver United Filters, Inc., San Francisco, ubert. von: Donald C. Coulson, 
Chicago, V. St. A., Zementherstellung. Der Rohschlamm passiert, beyor er in den Ofen 
gelangt, ein Filter, durch das er von dem uberflussigen W. befreit wird. Aus dem Ofen 
werden sowohl der Staub, ais die Gaso abgezogen u. verwertet. Der Staub wird dem 
Rohschlamm beigemischt, u. die Gase werden zum Vorwarmen des W. benutzt. (A. P. 
1 916 417 vom 29/6. 1928, ausg. 4/7. 1933.) H e in r ic h s .

National Tube Comp., New Jersey, ubert. von: Eugene L. Chappell, Pittsburgh, 
Penns., V. St. A., Zemenlmischung. Eine Kupolofenschlacke, die 23—30% Calcium- 
oxyd, 4— 16% Eisenoxyd, 6—12% Aluminiumoxyd u. 45—54% Kieselsauro enthfilt, 
wird mit Portlandzement gemischt, u. zwar so, daB dio Mischung 33% Portlandzement u. 
66% Kupolofenschlacke enthalt. Dio M. soli hauptsachlich zur Auskleidung yon Rohren 
Verwendungfinden. (A.P. 1916157 yom 27/10. 1931, ausg. 27/6. 1933.) H e in r ic h s .

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion Aussig, Keramische 
Gegenstande aus Bauxit, Magnesit u. dereń Gemischen. Die Rohstoffgemisehe werden 
so lange in gcschmolzenem Zustande gehalten, bis eine Trennung in 2 Schichten er
folgt ist. Man erreiclit dadurch eine Entgasung u. Reinigung. Dio oben schwimmende 
Schieht wird abgegossen u. die untere, etwa 8/io der Schmelze ausinachende M. in 
Formen gegossen. (Tschechosl. P. 43 930 vom 29/4. 1931, ausg. 10/6. 1933.) Scho.

General Insulating & Mfg. Comp., Alexandria, Indiana, V. St. A., ubert. von: 
01iver F. Mottweiler, Alexandria, Isoliemiaterial aus Schlackenwolle. Dio Schlacke 
wird in dem Augenbliek, wo sie aus dem Schmclzofen in eine besondere Kammer tritt, 
der Einw. eines Geblases oder zweier im Winkel gegenoinander gerichteter Geblase 
ausgesetzt. Sie wird dabei zerteilt u. sehlagt sich auf dem Boden der Kammer auf 
einem diesen Boden bildenden Transportband ais lockero M. nieder. Durch Verandem 
der Bewegungsgeschwindigkeit des Transportbandes kann die Starkę der Sclilackenwolle- 
schicht gercgelt werden. (A.P. 1916011 vom 19/7.1930, ausg. 27/6. 1933.) H e in r ic h s .

Alexander Deutsch, Wien, Isolierender Belag. Auf eine Unterlage aus minerał. 
Stoffen, wie Ton, Mischungen yon Sand u. Zement o. dgl., wird eine fertige gehartete 
Kunstharzschicht aufgebracht, wahlweise mit Hilfo besonderer Bindemittel, wie fl. 
Kunstharz, Casein, Zement, auch unter Anwendung von Druck u. Hitze. ZweckmaBig 
wird die fertige Kunstharzschicht auf die noch feuchtplast. Unterlage aufgebracht 
oder in diese fest eingebettet. Dem Materiał der Unterlage kann zahfl. Kunstharz, 
etwa im Verhaltnis yon 1 Gowichtsteil Kunstharz auf 9 Gewichtsteile minerał, Stoffe, 
beigemischt werden. Die Kunstharzdecklage scheidet keimtotende Stoffe, wie Carbol- 
saure oder Formaldehyd, aus. Dadurch wird die Schimmelbldg. zwischen den beiden 
Lagen yerhindert, die Lsg. ihres Verbandes erschwert u. eine antisept. Wandverkleidung 
hergestellt. (Oe. P. 134 079 yom 7/5. 1932, ausg. 10/7. 1933.) H e in r ic h s .

[russ.] D. A. Boldyrew, Glinit-Zement. Nowossibirsk: Ogis 1932. (74 S.) Rbl. 1.50.
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VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
I. S. Teletow, S. P. Faraschjan und F. W. Neuman, Gewinnung von Super- 

phosphaten aus Gemischen hochprozentiger podolischer Phosphorile und chibinischer 
Apatitkonzentrate mit ukrainischen geringprozentigen Phosphoriten. Die Untera. zeigte, 
daB aus den Krolowetzer Phosphoriten ein Superphosphat mit guten physikal. Eigg. 
erhalten werden kann. Jedoch ist die Ausnutzbarkeit des P20= so gering, daB sie ais 
llohstoff fiir die Superphosphatindustrie allein nicht in Frage kommen. Ebenso sind 
die Isjumer Pliosphorite allein fiir die Superphosphatherst. nicht geeignet. Bei Zu- 
mischung der Krolowetzer Phosphorito sowohl zu den podoi, hochprozentigen Phospho
riten, wio auch zu einem Konzentrat des Chibiner Apatits kann ein Superphosphat 
erhalten werden, dessen Gch. an assimilierbarer P205 gleieh dem arithmet. Mittel der 
beiden Komponenten ist; gleichzeitig werden auch die physikal. Eigg. verbessert. 
Die fiir dio Superphosphatherst. ungiinstigen Eigg. der Isjumer Phosphorito gehen 
bei Zugabe zu den podoi. Phosphoriten bzw. Chibiner Apatitkonzentraten verloren, 
wobei die Ausnutzbarkeit u. die physikal. Eigg. sich verbessern. Es ergibt sich somit, 
daB unter Labor.-Bcdingungen aus den angegebenen Gemischen ein Standardsuperphos- 
phat erhalten werden kann. (Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński chcmitschni Shurnal]

S. P. Faraschjan und R. M. Zekinowskaja, Laboratoriumsi-ersuche zur Ge- 
winnung von Superphosphat aus Schtschigrowschen Phosphoriten und ihren Gemischen 
mit Podolsclien Phosplioritm und Apatitkonzentraten. (Vgl. yorst. Ref.) Aus den 
Schtschigrowschen Phosphoriten mit oinem P206-Geh. von 17,75% kann ein Super
phosphat mit 10,3—10,98% assimilierbarem P205 erhalten werden, wobei jedoch 
infolgo von Erhiirtung der Mischung bei der Bearbeitung mit H2S04 die techn. Herst. 
auf Schwicrigkeiten stoBen muB. Aus oinem Gemisch des Phosphorits (50—75%) 
mit podoi. Phosphoriten bzw. Apatitkonzentraten liiBt sich dagegen ein Superphosphat 
mit 14— 15% ausnutzbarem P205 erhalten. Bei der Behandlung mit H,SO,, wird dabei 
ein Gemengo erhalten, welchcs eine mehr oder weniger befriedigende Konsistenz auf- 
woist. (Ukrain. chem. J. [ukrain.: Ukraiński chcmitschni Shurnal] 7. Wiss. Teil. 
135—40. 1932.) K i.ever .

L. M. Chait, Fabrikversuche zur Gewinnung ton Superphosphat aus Krolowetzschen 
Phosphoriten und aus ihrem Gemisch mit Podolsclien Phosphoriten. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die fabrikmaBigcn Verss. zur Herst. Yon Superphosphat aus dem Krolowetzer Phos- 
phorit ergaben, daB ein Superphosphat von befriedigenden physikal. Eigg. mit 10,2% 
assimilierbarem P205 erhalten werden kann. Ein Standardsuperpliosphat laBt sich 
aus einem Gemisch von 50% des Phosphorits mit podoi. Phosphorit erhalten, welches 
giinstige physikal. Eigg. aufweist u. dessen Zors.-Koeff. hoher ist ais der des aus dem 
podoi. Phosphorit erhaltenen Superphosphats. Die giinstigen Ergebnisso der Verss. be- 
diirfen insofem einer Erganzung, ais es nicht gelang, im n. Fabrikationsgang, infolgo 
der Unmoglichkeit der Zugabe yon geniigenden H2SO.,-Mengen, ein Superphosphat von 
nicht schmierender Konsistenz zu erhalten, so daB die Verss. unter anderen Bcdingungen 
fortgefuhrt werden miissen. (Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński chcmitschni Shurnal] 
7. Wiss.-Techn. Teil. 115—29. 1932.) K lever .

G. I. Gorstein, L. M. Chait, A. Wischnewski und A. I. Drofan, Vorlaufige 
technisch-ókonomische Berechnungen zur Erzeugung ron Superphosphat und Phosphorit- 
mehl in der Ukrainę aus rerschiedenartigem Phosphatrohstoff. (Vgl. hierzu Yorst. Ref.) 
(Ukrain, chem. J. [ukrain.: Ukraiński chemitsehni Shurnal] 7. Wiss.-Tcchn. Teil.

S. S. Dragunow, Organomineraldunger aus Torf. Es wird auf Umstande hin- 
gewiesen, die bei der techn. Verarbeitung von Torf bisher nicht berucksichtigt wurden, 
z. B. Zus. u. Zers.-Grad des Torfcs, Beweglichmachung der Huminsauren, Entfernung 
der Schutzkolloide, Umwandlung des Torf-N in eine fiir die hoheren Pflanzen zu- 
ganglichere Form u. a. Verschiedene Verff. zur Herst. von Ammoniumhumaten, 
Humophos u. Nitrohumaten werden kurz besprochen. (Z. Pflanzenemahrg. Diing. 
Bodenkunde Abt. A. 30. 199—208. 1933. Moskau, Technolog. Abt. des wiss. Forschungs- 
inst. f. Diingewesen.) LuTHER.

J. Reinhold und M. Schmidt, Kalidiingungsversuche zu Gemusekulturen. Umfang- 
reiche siebenjahrige Feld- u. sechsjahrige GefaBverss., die fortgesetzt werden, ergaben 
Steigerungen des. Ertrages u. des nutzbaren Anteiles, sowio Qualitatsverbesserungen

7. Wiss. Teil. 113—34. 1932.) K leyf.r .

130—55. 1932.) K ley er .
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durch Kalidiingung, andererseits Auftreten der typ. Mangelerscheinungen bei un- 
geniigendcr Versorgung mit Kali. Schwefelsaure Kaliinagnesia wirkteim lJurchschnitt 
besser, Kainit schlechter ais 40er Kalisalz. (Emahrg. d. Pflanze 29. 194—97. 1/6. 1933. 
Berlin-Dahlem, Lehr- u. Forschungsanst. f. Gartenbau, u. GroBbeeren.) L uther .

W. U. Behrens, u ber die Dungewirkung einiger Kalisalze fiir sich bzw. ais Oemisch. 
KjO, ais KC1, K2S04 oder im Gemiscli gcgeben, zeigt stets die gleiche Wrkg. (vgl. nach- 
stehendes Ref.). (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. B. 12. 347—50. Juli 
1933. Berlin-Dahlem, Inst. f. Agrik.-Chemie u. Bakt. d. Ldw. Hochsch.) L uther .

O. Lemmermann, Versuche iiber einige Kalidiingungsfragen. Drcijahrige GefaB- 
u. Feldverss. zeigten z. T. gute, z. T. wcniger gute tlbereinstimmung. Eine Kalidiingung 
lieB sich analyt. mit der Keimpflanzen- u. Citronensiiuremethode gut nachweisen, 
wobei aber, besonders bei ersterer, erheblich hohere Werto gefunden wurden ais der 
Diingung entsprachen. Durch K20- u. P205-Diingung wurde die Mikroorganismen- 
tatigkeit nicht geschadigt (vgl. E ngel u. Barthel , C. 1933. I. 661). K20 zeigte in 
Ubercinstimmung mit H e llr ieg el  ais K2SO, die gleichen Wrkgg. wie ais Gcmisch 
von KC1 u. K2SO., (vgl. auch Behrens , vorst. Ref.). (Emahrg. d. Pflanze 29. 183—86. 
225. 15/6. 1933. Berlin-Dahlem, Inst. f. Agrik.-Chemie u. Bakt. d. Ldw. Hochsch.) Lu.

K. Opitz und K. Rathsack, Diingung und Nahrstoffkonłrolle eines leichten Sand- 
bodens. Bei einem fiinfjahrigen Feld- u. GefaBdaucrdungungsvers., der fortgesetzt 
wird, zeigte sich eine miiBig steigernde P206- u. vom 4. Jahro ab eine ebensolche Ca- 
Wrkg., sowie ein starker, bzw. sehr starker Ertragsabfall boi K20-, bzw. N-Mangel. 
Bei der Nahrstoffbilanz traten, bei K20 starker ais bei P205, groBe Unterschiede zwischen 
den berechncten u. nach NEUBAUER gefundenen Werten auf, indem letzterc mit einer 
Ausnahmo hoher waren (vgl. Lemmermann , vorst. Ref.), entweder infolgo von Ver- 
witterungs- oder Austausehvorgangen oder im Freiland durch Nahrstoffaufnahme aus 
dem Untergrund. Die auf den Mangelparzellen bzw. -gefaBen zu erwartende Ver- 
armung des Bodens kam in den NEUBAUER-Wertcn nicht zum Ausdruck. Trotzdem 
ist dieses Verf. ais Mittel zur Kontrollc des Dungerzustandes gut brauchbar, da es 
innerhalb gewisser Grenzen quantitativ einen Einbliek in die Losungsvorgange im 
Boden gestattet. (Erniilirg. d. Pflanze 29. 190—94. 1/6. 1933. Berlin-Dahlem, Inst. 
f. Acker- u. Pflanzenbau d. Ldw. Hochsch.) Lu t h er .

K. Opitz, K. Rathsack und K. Gopp, Experimentelle Beitrdge zum Problem der 
AufschliefSung ton Bodenniihrstoffen durch Bodenbearbeilung. Durch einen neunjahrigen 
Feldvers. wird experimentell nachgewiesen, daB eine Bearbeitung in angemessener 
Tiefe (21—40 cm) den Boden in fast ebenso gunstigem Kalkzustand erhalt wie eine 
regclmaBigo Kalkdiingung, wiilirend eino dauemde flachę Bearbeitung (12—17 cm)
o lnie Kalkung eine Versaucrung des Bodens bewirkt, wodurch P20? u. K20 in wl. 
Formen ubergefiihrt, bzw. leichtcr ausgewasehen werden. Die Wiederherst. einer 
giinstigen Rk. des Bodens u. damit eine vorteilhafte Einw. auf die Loslichkeitsverhalt- 
nisse dieser Niihrstoffe ist ohne Kalkzufuhr allein durch entsprechende Bodenbearbeitung 
moglich. Wie lange durch solche MaBnahmen eine Kalkdiingung entbehrlich gemacht 
werden kann, soli durch weitere langfristige Verss. festgestellt werden. (Landwirtsch. 
Jb. 77. 889—929. 1933. Berlin-Dahlem, Inst. f. Acker- u. Pflanzenbau d. Ldw. Hoeh- 
schule.) L uther .

Eduard Rauterberg, Die Wirkung von Kalk, Superphosphat und Kieselsaure auf 
die Bodenreaklion bei Topfversuchen. Der Boden w urde durch Zugabe von Kalk u. Super
phosphat alkaliseher, u. zwar bei letzterem nicht infolgo einer Beeinflussung durch die 
Zus. der Gmnddiingung, sondern durch vermehrte Aufnahme der Phosphationen. Durch 
Si02 allein wurde die Rk. kaum geandert, mit P205 zusammen dagegen infolge Fest- 
legung der Calciumionen des Superphosphats erheblich nach der sauren Seite ver- 
schoben. Ferner wird die ertragssteigernde Wrkg. der Si02 bei unzureiehender P205- 
Versorgung der Pflanze erklart. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde. Abt. A. 30. 
324—31. 1933. Kiel, Inst. f. Pflanzenbau d. Univ.) L u ther .

K. Opitz und K. Rathsack, Die Bedeulung der Saatzeit bei Gefaftkultureti mit 
Hafer, insbesondere fur die Bestimmung von b. Vierjahrige GefaByerss. ergaben: Bei den 
mit N gediingten GefaBen sank der Ertrag mit Yerspiitung der Saatzeit erst allmahlich, 
dann plotzlich. Je niedriger also die Tempp. wahrend der Keimung u. Jugendentw. 
sind, desto hoher sind die Ertrage. Bei den GefaBen ohne N stieg dagegen der Ertrag 
mit yerspateter Aussaatzeit an, 6 (Nahrstoffkapital nach Mit sc h erl ic h ) war fiir 
Stickstoff also, prakt. allerdings ohne Bedeutung, groBer geworden, mutmaBlich durch
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Bakterientatigkeit oder lósende Einw. des Kaliumphosphats der Grunddiingung. Der 
EinfluB der Klimafaktoron trat hier also zuriiek. Da dieso Zunahme von b widersinnig 
ist, muB b ais Konstantę, u. zwar bevorzugter Ordnung, angesehen werden, so daB 
dann c mit yerspateter Aussaatzeit groBer wird. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Boden- 
kunde. Abt. A. 30. 249—68. 1933. Berlin, Inst. f. Acker- u. Pflanzenbau d. Landw. 
Hochsch.) L uther.

N. P. Remezow, Beitrage zur Charakteristik der organischen Substanz der Boden 
der UdSSR. I. Mitt. Einleitung. N : C-Verhaltnis in der organischen Substanz der Boden 
der UdSSR. Die organ. Bodensubstanz ist bedeutend reicher an N ais das Ausgangs- 
materiał, d. h. dio Pflanzenreste, da bei dereń Verarbeitung im Boden groBere C- ais 
N-Verluste entstehen; je groBer aber die Mengo der organ. Substanz im Boden ist, 
desto armer ist sie an N u. umgekehrt. Die Best. des organ. C kann nicht durch die 
des Gesamt-N u. Umrechnung ersotzt werden, da das N : C-Verhaltnis nicht konstant 
ist. Letzteres, das vom Klima abhangig ist, iibt eine unmittelbare Wrkg. auf dio 
Intensitiit u. Richtung der mikrobiol. Vorgange aus. Fiir dio russ. Boden wurden 
(von Siidcn naeh Norden) folgendo mittlerenN: C-Verhiiltnisse (N =  1) gefunden: Grau- 
boden 1: 4,5, kastanienfarbige Boden 1: 6,8, Tschernosem 1: 9,7, graue Wald-Steppcn- 
boden 1:8,0 u. rasenpodsolige Zono 1:6,8. Schwankungen (von 1:2,5—1:22,0) 
konnen durch yerschiedene Entw.-Stufen, Veranderungen dos Klimas oder dor hydro- 
therm. Bedingungen iimerhalb einer Zono, die Vegetatiorf, dio Mikroflora, die mechan. 
Zus. der bodenbildenden Gesteine, Mangel an Kalk zur Bindung des Bodonhumus
o. a. verursacht werden. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodonkunde Abt. A. 30. 285—99. 
1933. Moskau, Bodenkdl. Abt. des Wiss. Inst. f. Diinger.) L uther .

N. P. Remezow und M. M. Wlasowa, Beitrage zur Charakteristik der organischen 
Substanz der Boden der UdSSR. II. Mitt. Annahemde qualitative Zusammensetzung der 
organischen Substanz der Hauptbodenarten der UdSSR. (Vgl. vorst. Ref.) Die Ent- 
stehung u. Vegotation der in der 1. Mitt. aufgefuhrten russ. B6den, sowie die Zus. 
ihrer organ. Substanz werden unter besonderer Berucksichtigung der fiir jede Bodenart 
oharakterist. Merkmale, z. B. Anhaufung der organ. Stoffe in der Tschernosemgruppe, 
eingehend beschrieben. Die Methode von WAKSMAN u . Stevens zur Unters. der 
organ. Bodensubstanz (C. 1930. II. 3628) erwies sich trotz yerschiedener Einwando 
ais brauchbar. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 30. 299—311. 1933. 
Moskau, Bodenkdl. Abt. des Wiss. Inst. f. Diinger.) L u the r .

A. Jacob, Die Anuiendung der Neubauermethode zur Unłersuchung tropischcr 
Boden. NEUBAUER-TJnterss. unter n. u. trop. Verhaltnissen in Lichterfelde, sowie in 
Pasoeroean (Java) u. Feldverss. ergaben, daB dieses Verf. mit Reispflanzen fiir dio 
Tropen Ahnliches leistet wie mit Roggen fiir unsere Bedingungen. Allerdings muB 
bei trop. Boden die W.-Versorgung bzgl. der W.-Boweglichkeit im Boden u. einer 
etwaigen Nahrstoffzufuhr durch das Irrigationswasser beriicksichtigt werden. (Erniihrg. 
d. Pflanze 29. 290—95. 15/8. 1933. Berlin-Lichterfelde, Ldw. Vere.-Stat.) LUTHER.

Hanns Keller, Berichł iiber eine bakteriologische Methode zur Bestimmung des 
Diingebediirfnisses der Boden mit Hilfe von Bodenplatten. Berieht iiber NachprUfung 
der Azotobactermethode in der Ausfiihrungsform von Sackett-Win o g r a d sk y . Im 
Original zahlreiche Bilder u. eino instruktive Tabelle. Gute tjbereinstimmung mit der 
Methode N eu b a u e r . (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde, Infektionskrankh. Abt. II. 
86. 407—13. Wien.) Gb im m e .

Pittsburgh Platę Glass Co., Pennsylvania, iibert. von: Walter P. Raleigh,
Ames, Iowa, V. St. A., Yerfahren zum Beizen von Saatgut, insbesondere Mais. Das 
Saatgut wird mit einem eine Mercuriammoniumverb. u. einen indifferenten Trager 
enthaltonden Pulver bestiiubt. — Zur Herst. des Pulyers wird z. B. HgCU in dest. W. 
gel., feingemahlener Talk dazugesetzt u. das Gemisch bis zur yfllligen Suspension des 
Talks vorriihrt. Dann setzt man bei einer Temp. unterhalb 40° wss. NHa in geringem 
UberschuB zu u. riihrt bis zur Beendigung der Rk. weiter, wobei sich das C l■ IIg■ N II2 
ais nicht schm. weiBer Nd. auf den Talkteilchen absetzt. Man filtriert ab, trocknet u. 
yermahlt zu einem an dem Saatgut gut haftenden, feinen Pulyer. Die Anwendung 
orfolgt in der ublichen Weise. An Stelle von Talk lassen sich andere indifferente Stoffe, 
wie Graphit, feinverteilto Kieselorde oder Ton ais Trager fiir das Cl • Hg • NH2 oder 
andere Mercuriammoniumverbb. beniitzen. Besonders wirksam ist das Mittel gegen 
Parasiten, wie Diplodiazeae, Bassiporium gallarum, Oibberella sanbinetti oder Trocken-
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faulecrreger. Der Geh. des Pulvers an Hg kann 272—41/2°/o oder mehr betragen. (A. P. 
1871200 Tom 16/12. 1927, ausg. 9/8. 1932.) ’ ‘ Schottlander .

[russ.] Lew Jewsejewitsch Berlin, Der Chibincr Apatit und seine Verarbeitung auf Super- 
phosphat. Moskau-Leningrad: Goschimtechisdat 1933. (72 S.) 1 Rbl.

VIII. Metallurgie. Metallograpiiie. Metallverarbeitung.
E. G. Fiegehen, Grundziige modemer Warmófen. Warmeverlustquellen von 

Warmeofen u. Vorkehrung zu ihrer Vermeiduńg. Brennereinbau im Ofen. Ycrwen- 
dung von hitzebestandigen Legierungen an besonders hochbeanspruchten Ofenteilen. 
(Iron Steel Canada 16. 38—42. Marz 1933.) N ik l a s .

E. F. Northrup, Erhitzen von Melallen durch Induktion. (Vgl. C. 1933. I. 3349.) 
Theoret. Grundsatze fiir das induktive Heizen von magnet, u. niehtmagnet. Metallen. 
Konstruktiver Ausbau von induktiven Warmeofen fur besondere Zwecke, z. B. Warme- 
muffeln fur Rasierklingen etc. (Fuels and Furnaecs 11. 23—40. Jan.-Febr. 1933.) N i k l .

H. Bornstein, G-ujieiscn ais Konslrukiiónsmalerial. Eino zusammenfassende Be- 
sprechung der Entw. des hochwertigen GuBeisens, wobci insbesondero auf die erziol- 
baren mechan., physikal. u. ehem. Eigg. eingegangen wird. (Metal Progr. 23. Nr. 5.

H. M. Boylston und G. M. Cover, Enlwicklung der Stahlinduslrie im Jahre 1932. 
Dberblick iiber Forschungsergcbnisse u. Fortschritte im Betriebc der Stahlindustrie 
u. der Industrie der legicrten Stilhle. (Fuels and Furnaces 11. 7—12. Jan.-Febr.

E. Knipp, Fcsligkeilseigenschaften von Elektroslahlgufl. An einem 4 Stdn. bei 920° 
gegliihten u. langsam im Ofen abgekiihlten bas. ElektrostahlguB mit durchweg 0,18% C 
worden die Festigkeitseigg. bei Raumtemp. u. bei Tempp. bis 400° im KurzzerreiB- 
u. Dauerstandvers. crmittelt. Femer wird der EinfluB verschicdener Wiirmebehand- 
lungen auf die Eigg. des Stahlgusses bei 20—400° untersucht, wobei sich zeigt, daB 
ein Harten oder Yerguten des Stahlgusses keino wesentliehen Vortcile bietet. Durch 
das Harten wird das Blaubruehgebiet zu tieferen Tempp. yersehoben u. zwar um so 
mehr, je groBer die Abschreckgcschwindigkeit ist. Die Gliihdauer hat bei Zeiten iiber
10 Stdn. keinen wesentliehen EinfluB mehr auf die Eigg. bei Raum- u. hoheren Tempp., 
das Maximum der Kerbzahigkeit ist bereits nach einstiindiger Gliihdauer erreicht. 
Hinsichtlich des Einflusses des C- u. Mn-Geh. wird festgcstellt, daB auch bei 500° mit 
stcigendem C-Geh. wie bei Raumtemp. die Zugfestigkeit zu- u. die Dehnung abnimmt, 
wahrend mit stcigendem Mn-Geh. die Zugfestigkeit bei Raumtemp. u. bei 500° zunimmt 
u. dio Dehnung bis etwa 1% Mn unverandert bleibt, um boi hoheren Gehh. stark zu 
fallen. (GieBerei 20. 193—97. 12/5. 1933. Magdeburg.) E d e n s .

C. M. Carmichael und G. S. Shaw, Saurebesldndige Stdhle in der Sulfitindustrie. 
Zusammenfassende Betraehtungen, wobci insbesondero auf den EinfluB des Cr u. Ni, 
auf die Fehlererseheinungen durch interkrystalline ICorrosion u. ihre Vermeidung, femer 
auf die Schaffung neuartiger korrosionsbestandiger Legierungen eingegangen wird. Fur 
die Yerwendung in der Sulfitindustrie wird cin Stahl folgender Zus. ompfohlen: unter

Steel Division, Sliawinigan Chemicals, Ltd.) E d e n s .

R. C. Stockton, VcrlikalschkudergufS aus Nichteisenlegierungen. Durch schnelle 
Abkuhlung u. hohen Druck auf das erstarrendo Motali lassen sich durch SchleuderguB 
Werkstiicke herstellen, die in SandguB wegen zu hoher Schwindung nicht anzufertigen 
waren, oder bei denen kleinste KorngróBe, feino Vcrteilung der harten Bestandteile 
u. weitgehende Vermeidung von Gasblasen angestrebt wird. Nachteilig wirkt bei 
dieser GieBart das Venvaschen der Keme u. bei Phosphorbronzen das Aussehwitzen 
der eutekt. Legierung aus dem GuB. Fur beide tlbelstande werden Abhilfen geschildert. 
(Metal Ind., London 43. 97—99. 4/8. 1933.) Goldbach .

Brenthel, Das einstufige Verblaseróslen von Zinkblende. Gegenwiirtiger Stand der 
Blenderóstung, Pulverrósten u. seine Apparatur, insbesondere der DELPLACE-Hand- 
rostofen. Sinterrosten: Unterseheidung von zweistufigem u. einstufigem Verblase- 
rosten. Verlauf der einstufigen Verblaserostung u. ihre prakt. Durchfuhrung bei Zink
blende. Betriebskosten u. Rostverluste bei diesem Yerf., Eigg. des erzielten Sinter- 

XV. 2. 127

19—23. Mai 1933.) E d e n s .

1933.) N ik l a s .
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gutes u. seine Vorteilo .fiir die Mehrladefahigkeit der Muffel bei Verwendung dieses 
Sinters. (Metali u. Erz 30. 61—68. Eebr. 1933.) N iklas .

B. KeyBelitz und E. J. Kohlmeyer, Uber Zinnozydul und das System Sn0-Si02. 
Literatur tiber Sn-Selilacken. Besehreibung der verwendeten Versuehsapparatur. 
Zers. des SnO boi 490°, verbundcn mit Farbanderung. In N2-Atmosphare erfolgt 
Zers. erst ab 540°, boi 725° wird das Gleichgowieht 5 SnO -f- Sn02 + Sn erreicht, 
das bis zum F. des SnO bei 1000° orlialten bleibt. In Mischungen mit Si02 geht SnO 
ungefahr boi 540° in Lsg. Zus. 1 SnO: 1 Si02 hat bei 890° den iiborhaupt niedrigstcn
F. Sn02 ist bis 1250° nicht in Stannosilicaten lósl. Merkliche Verdampfung von SnO 
indet bis 1000° nicht statt. Red. mit H2 erfolgt ab 410° u. mit CO ab 540°. (Metali 
u. Erz 30. 185—90. Mai 1933.) N iklas.

B. Garre und H. J. Mikulla, SchwefelsdurebesUindige Bleilegicrungen. Im Gegen
satz zu reinem Pb haben Pb-Legiorungen don Nachteil, gegenuber h. konz. H2S04 nicht 
bostandig zu sein, da die sieli bildende PbS04-Schicht nicht bestiindig ist. Beim Zusatz 
von Metallen, dio Eutcktica mit Pb bilden, wird der Angriff durch Lokalelementbldg. 
erhoht. Ag bildet mit Pb Mischkrystalle. Um dio Wrkg. der Mischkrystallbldg. naeh- 
zuwoisen, wird AgCd4 in wechselnden Mongen zugesetzt. Die Legierungen yerhalten 
sich durchweg besser ais roines Pb. 0,1% AgĆd4-Zusatz bewirkt einen Schutz, der durch 
hóhere Zusiitze nicht wesentlicli gesteigert wird. Naeh Ablósung der gobildeten Schicht 
zeigt die Oberfliiehe eino silberglanzonde Schicht: augenscheinlich an der Oberflachę 
festhaftendes Silber, das dio Scliutzwrkg. hervorruft. (Z. anorg. allg. Chem. 212. 320 
bis 328. 9/6. 1933. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochseh.) H j. V. ScHWARZE.

— , Tellur-Bleirohre. Eine neue stahlartige Bhile.gicrv.ng. Inhalt deckt sich im 
wesentlichen mit der C. 1933.1. 3122 ref. Arbeit. (Water and Water Engng. 35. 397 bis 
400. 20/6. 1933.) Goldbach .

Wesley Lambert, Yerhullnis der cjiemischen Zusammensetzung zur Mikrostruktur 
bei ktmplexem Messing. An Hand eines Beispiels wird ein Verf. beschrieben, aus der 
Zus. ohne Zuhilfenahmo von Geftigebildern das Aussehen der Mikrostruktur zu be- 
stimmen, u. zwar unter Verwendung einer Koeffizienten- u. einer Zusammensetzungs- 
tabelle, dio von dem franzos. Metallographon M. GuiLLET aufgestellt worden sind. 
(Metallurgia 8. Nr. 45. 83—84. Juli 1933.) H j. V. ScHWARZE.

L. Sanderson, Kobalt und seine Verwendungen. Co-Erze, ihre Vorkk., Verwendung 
dor Yerbb. u. des Motalles (Co-Stahle), Gewinnung der Erze. (Sands, Clays Minerals
1. 51—57. Juli 1933.) R. K. MULLER.

— , Das Chrom. Eigg. des Metalles u. der Erze. Legierungen des Cr. Feuerfeste 
Chromstóinauskleidungen. Verwendung von Cr-Verbb. in der chem. Industrie. Ver- 
ehromungsindustrie. Stellung des Cr im Weltmarkt. Uberblick uber die Weltproduktion. 
(Ind. chimiąue 20. 10— 11. 90—92. 406—08. Juni 1933.) R. K. Mu ller .

James Brinn, Die Wahl von Aluminiumfiufimilteln. Fiir Al-Schmelzen stehen an 
Fluxen ZnCl2 u. Kryolith oder kryolithhaltige Gemische zur Vorfiigung. Am gróBten 
ist der durch ZnCl2 erzielbare Entschlaekungseffekt. Nacliteilig ist jedoch, daB durch 
seine Anwendung Zn in die Schmelze eingeftihrt wird, ferner seine Neigung zur Feuchtig- 
keitsaufnahme u. dio starko Rauehentw. Bei verhliltnismaBig reinen Schmelzen ist 
Kryolith stets vorzuziehen, da hier kein unerwunschtes Zn in das Metali kommt, er 
weiterhin trockon ist u. in offenen Behaltern gelagert werden kann u. die Rauehentw. 
eine woit geringero ist. (Metal Ind., New York 31. 129. April 1933.) GOLDBACH.

G. Masing und L. Koch, Studien uber Ausscheidungshartung. Anomalien im 
Hdrtererlauf wahrend des Hdrtungsvorganges. Es wird festgestellt, daO die bei Duralumin 
beobachteten Harteanomalien aueh bei anderen Legierungen, wie Be-Cu, Mg-Cu, Be- 
Mg-Cu, wenn aueh weniger ausgepragt, auftreten. Bei einem Geh. von 2,39% Be ist 
der Effekt nur andeutungsweise zu beobachten, bei 2,52% Be ist naeh voraufgegangenor 
Erhitzung auf 150 bzw. 200° u. nachfolgender Erhitzung auf 200, 250 bzw. 300° eine Er- 
niedrigung oder Verzógerung des Harteanstiegs zu beobachten. Bei binaren Mg-Cu- 
Legierungen tritt dor Effekt kaum auf. Der Yergleieh von Hartę- u. Leitfiihigkeits- 
kurven des Duralumins zeigt, daB die Harteanderung von einer Leitfahigkeitsanderung 
begleitet ist. Der Befund stimmt uberein mit der GesetzmaBigkeit ftir Keimbldg. u. 
Keimwachstum in Abhangigkeit von der Temp. (Z. Metallkunde 25. 137—39. 160—63. 
Juli 1933. Berlin-Siemensstadt.) H j. v. SCHWARZE.

Helmut Mann, Beitrag zur Frage des Einflusses der Wdnnebehandlung aushdrt- 
barer Aluminiumwalzlegierungen auf die Korrosionsbesldndigkeit gegen Seewasser. Naeh 
sehr eingehender Erorterung des einschlagigen• Sehrifttums u. einer krit. Betraclitung
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iiber die bisher bekannten Priifverff. werden die eigenen Verss. geschildert, die an Dur- 
alumin 681 B mit 4,07°/o Cu, 0,5% Mg, 0,6% Mn, 0,31% Ee, 0,24% Si, u. an Lautal 
VLW 14 mit 4,27% Cu, 0,45% Mn, 0,30% Fe, 0,78% Si in sogen. Ruhrgeratcn durch- 
gefiihrt wurden. Lsg.: 3% NaCl in H20 dest. unter Zusatz von H202. Die Auswertung 
erfolgte durch Oberflachenbetrachtung, metallograph. Unters. u. Zugyers. Den zu 
untersuchenden Proben wurde die fiir den Zugvers. notwendige Form gegeben. Die 
Gliihtemp., die die hochste Korrosionsbestandigkeit heryorruft, liegt bei Duralu- 
min 681 B bei 510°, fiir Lautal V.L.W. 14 bei 515—520°, d. h. boi Wertcn hochster 
Festigkeit im unkorrodierten Zustand. Bei 480° zeigt Lautal ein weiteres Bestandigkeits- 
maximum, sehwaeh angedeutet ist dieses Maximum auch bei Duralumin festzustellen. 
In Abhiingigkeit von der Warmeaushartungstemp. u. Aushiirtungsdauer tritt ein aus- 
gepragtes Korrosionsmaximum unter interkrystallinem Werkstoffzerfall auf. Fiir 
Duralumin liegt dieso Temp. bei 125—145° u. 16—48 Stdn. Dauer, fiir Lautal boi 100 bia 
145°, ebenfalls boi 16—48 Stdn. Dauer. Dio Bestandigkeit nimmt bei Aushartungs- 
tempp. iiber 145° auBerordentlich zu, um bei etwa 180° crneut abzunohmen. (ICorroa. 
u. Metallachutz 9. 141—50. 169—78. Juli 1933. Berlin-Adlershof, Dtsch. Verauchs- 
anstalt f. Luftfahrt.) H j. v. ScilW ARZE.

E. Scheuer, Der Natriumgehalt des Silumins. Zweck der Arbeit ist der Nachweis 
der Parallolitat zwischen Na-Geh. u. Feinkornigkeit. Es wird oino neue Analysen- 
methodo beschrieben, dio darin besteht, daa Na-haltige Metali an der Luft einzu- 
schmelzen, den Metallregulus mit H20 dest. abzuspiilen, u. in der Lsg. den Alkaligeh. 
zu titrioren. Verss. zur Best. des Na-Geh. durch Destillieren des Na aus dem Silumin 
im Vakuum ergaben, daB eine Dest. nicht stattfand. Nach dem erstgenannten Verf. 
ermittelte Na-Gehh. zeigen, unabhangig vom angewondetcn Veredlungsmittel (wio Na- 
Metall, Vercdlungssalz NaCl, Na2C03, Na2S04), Parallelitat mit der Veredlungswrkg., 
feststellbar in Bruch- u. Schliffgefiige. Unter 0,003% Na unverodelt, normal yerodelt 
bei etwa 0,01% Na, iiberveredelt bei 0,015% Na. Aufnahmefahigkeit der Sehmelze fiir 
Na ist abhiingig von der Temp. Am F. u. bei 1000° bedeutend geringer, ais bei 700—900°, 
groBte Aufnahmefahigkeit bei 800°. Reine Al-Schmelzen nehmen wenigor Na auf. 
Ausbrand des Na aus der Sehmelze erhoht sich mit der Zeit, in 15 Sek. bis 1 Min. um
20—40%. (Z. Metallkunde 25. 139—41. 157—60. Juli 1933. Frankfurt a. M., Metallab. 
d. Metallges.) H j . V. ScI IWARZE.

W. Finn, Uber den slowakischen Oold- undSilberbergbau, insbesondere im Ilodruschtal 
(Hodruscha) und seine. Wiederbelebung durch die modemu Aufbereitungslechnik. Ge- 
schichte des Gold-Silberbergbaues von Schemnitz-Kremnitz. Mineralogio der Lager- 
statto u. Anschliffbilder des Roherzes. Beschreibung der Gold-Silberflotationsanlage 
in Hodruscha mit Angabc der verwendeten Flotationsreagcnzien. (Metali u. Erz 30. 
220—24. Juni 1933.) N ik l a s .

C. Campbell, Behandlung von Plaliniridiumabfdllen. Zur Wiedergewinnung von 
Pt u. Ir aus Abfallen werden diese zunachst durch Yerschmelzen mit Pb von unedlen 
Metallen befreit, wobei durch Ag-Zusatz Pt in eine saurelosliche Legierung iibergefiihrt 
werden kann. Es werden yerschiedene Ausfiihrungsformen des Verf. besprochen. 
Nach Behandlung des Prod. mit Konigswasser u. sodann mit HN03 allein wird in 
iiblicher Weise aufgearbeitet. (Sands, Clays Minerals 1. 29—31. Juli 1933.) R. K. Mu.

P. Heime, Das Autogenschneiden. Eine allgemeine Ubersicht iiber das autogeno 
Schneidon voti Stahl u. GuBeisen. (Zbl. Zuckerind. 41. 572—73. 5/8. 1933. 
Halle a. S.) L u d e r .

— , Die Verwendung von Monelmetall, um brauchbare SchweifSungen an Gu/Sslilcken 
zu erhalten. Vf. beschreibt das elektr. LichtbogenschweiBen von GrauguB mit Hilfo 
einer Elektrode aus Monelmetall. (Rev. du Nickel 4. 92—94. Juli 1933. Paris.) L u d e r .

R. W . Mitchell, Briinieren in Trommeln. AuBer neuen Trommeln mit besondoren 
Einrichtungon werden die Yerwcndbarkeit, Zus. u. Eigg. der gebrauchlichsten 
Brunierfll., insbesondere der yerschiedenartigsten Seifen, besprochen. (Metal Clean. 
Finish. 5. 239—54. Juni 1933. Garwood, Magnus Chemical Co.) H j. V. ScilW ARZE.

W. E. Ballard, 3Ietallspritzen ais Schutz gegen Korrosion. Die Vorteile von Metall- 
spritzuberziigen werden in Vergleieh gesetzt zu auf anderem Wege aufgebrachten 
Metalluberzugen, Handhabung u. Betrieb der zum Aufbringen der (Jberzugo ver- 
wendeten Spritzpistolen sind erortert. Zn- u. Al-Uberzuge fiir Stahl u. GuBeisen sind 
besonders vortoilhaft. Einigo Anwendungsgebiete werden beschrieben. Zn kann ais 
Unterlage fiir Farbanstriche dienen, u. zwar auch bei Holz. Al ist besonders gunstig 
fiir LebensmittelbereitungsgefaBe, auBerdem ais Schutz vor Verzunderung, daher An-
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wotldung ais Obor/.ug fiir Oborblfawtf, Al ituf Duralumin ttiifgołtjtrltzt, orbOlit don 
Korroslunawldorslmid, Komor ułud Atiwotidungsgobielo von Stl* u. NI-Njirjl/.Uhery.figcn 
orw&lint, (Motttliurgla 8. Nr. 45. 07—69. Juli 1933.) FIj , v. Soiiwauzk.

A, R, Dimluun, Jhriibtcteuitg der Kmrmion von Mctaltm durch Verwendung fon 
tntUbiloren. Mfttdllung von Vo rs. ■ E rgoI>ni#80łi 11 bur dio Korrógloimwrkg. von Luft- 
l(aii(iligiifl-l>itii)|if‘Omiilsolii'ii In Abwosonbelt u, In Ggw. voti Tctralin. (Gas Ago-Roc, 
71. Oli/ *53. 24/0. 1083. Chicago, III.) Hohuhtku.

Elootro Motnllurglonl Comp., Wo»t Virglnla, IIbort. von: Augustus Braun 
Kiii7.nl. BooohlmiHt, JlnnteUtuig von MchtUm/iecn. In das Motali, yorzugawoltto In 
boftdJgtćM litftm mit. mobr ulu 5,3% O, wordon vor dor vol]BUindlgon Erstarrung oin 
nlohtoxydl(jrendot< (las odor dorartigo (lano so oingololtet. dali dna Motali dadurch 
jKtrfls wird u. Gaselnsohltiiw) ontliftlt, Dutt (las, insbosondoro II. wird vor, boi oder 
naoh dom Gielion Kugofflbrt; otnU II kOnnon auoli /.. li. Ar, No, N. Nil., odor Cli., 
vorwendet wotden. Krzlolt wird oin HtoJgon don Motallos in dor Kokillo. Dio UuU- 
blaseii vorsoluvoiflen bul tli Verfl.fltolt.oti, da iltro Oborflftoho vftlllg roi n lut. (E. P. 
390 033 vt>itt 7/10. 1931, Atuaug vurflff. 4/6. 1933. A. Prior. 27/10. 11130.) IlAiima.

Elootro MotnllurKlcnl Comp., Woal, VJrgiuln, (lbort. vom Augustus B. Kinzol, 
Beoolilniffll, Nitrierlidriung von Atctitllm, In Ggw, ohtoa Nltrlormittols wird dor Gogon- 
ntaml dttroli induKlorton 1 Iftafifi'ctjuonr.Hirom orbity,0. Iloi Kison mit Cr, Al odor V 
orfolgt dna firhltston In Ggw. von Nil, dtirob oioktr. HlrOmo mit olnor Freijuonz von 
cu, 10(100 1’orlttdon. Dio Strflino worden oloktromagnot,, Insbosondoro nur in dio Ober- 
flftolio tioH KU nitriorondon Gegonstandos ludu/.iort. l)lo Wrkg. dor Gaso auf das 
Motali wird bcselilounigt u. vora(ftrkt. (A. P. 1907183 voin 20/5, 1031. ausg. 2/5. 
1933.) IImuihi..

Uddoholms Aktiobolng Hngfors .Tornvork, Uugfors, Bohwodoit, Ver/ahrm tur 
Iforrtdlung t'on hohlsM HohrrrMuhl o, dgl., wóbel dor /.u walzoildo odor z u zlohondo 
durohloolito Błock elnen Metalikom von etwas klolnoront Dim-hnicsscr nln dio Looh* 
wolto orbltlt u, wtiboi dor Kom niioli dor Bcarboitung des Hloeks olnor Bolohen Zug- 
bettiiHpiuohutig unterworfon wird. daO or niob In folgo dor dadurob horyórgorufencn 
Verringerung Boinoa DurblimoBBcra lolcht aus dor Loołinng horauszlobon lllBl, dad. 
gok., daB der Kern hub olnom Motali boHtobt, das boi bober Tomp. eino bobo Dobnung 
nufwoint u. daB dor Kern zum Herausziohon aus dem Blook auf dieso Temp. orhitzt 
wird. Dio Erhltxung dea Kerns auf dio bobo Temp. bat niebt dio Wrkg.. dalJ dor Kom 
niob lnfoigo aoinor AuBtlehiuuig Im Blook fostzuklommon Bucht. Km tritt vlolmobr sofort 
dno alatke QucrsehtilltBvermindorung des Kerna oin, sobald er dor SSiigbolaHtung 
uutcrworfeii wird. Der Kern liiBt sieli alsdann solir leiebt entfernen. Dio Erfindung 
Bohafft die Mttgliohkclt, 7.. B. gówtthnliehos Eiscn odor Stubl ala Kem 7,u benutzon. 
(D. 11. P. 581481 KI. 491 vom 10/2. 1931, imag. 28/7. 1933. Scbwed. Prior. 30/4.
1930.) Huinmohs.

Wnrgons Aktiebolng. Schwołlon, HerstMung von kohlcnstoffarmm Chromkgie- 
rungen, be»ondera berroeitmni u. Cbroinstablen aus koblonatoffroiobon Logiorungon 
(mit (’> -10% C) durch Uiiisetzung des Geh. an C mit oinor chroiuoxydbaltlgen Soblaeko 
im elektr. Ofeti. Um eino explosion?artigo Entw. von ReaktipOBgoBon lnfoigo 7,11 starker 
uberhit7.ung der unteren Seliiackonscliibhten zu vermeidon, Hot/.t man dio 7,u ont- 
kobleudo l/ogierung in Form von Puivor oder kloincu StOckon allm&hlich dor go- 
scbmolr.ciicn Bescmekung 7.11. (F. P. 742 692 vom 27/8. li).'12, imag. 14/3. 1933. 
Sobwed. Priot\ 19/9. 1931.) GKI8SU.KK.

Siemens & Halske Akt.-Ges.. Berlin - Siomensstodt (Erfinder; Gilnthcr 
Hilusel tmd Karl Dorscb, Berlin), \’crfahrcn zur Atifarbcitung wn Kujtfnlegierungcn 
mit Othallm an Arsen, Antimon und Wisrnut auf nassem Wogo. dad. gek., daB daH zer* 
kloinerte Gut in au sieli bekimnter Weise mit Rt»uvr CuaCl,- oder CliCl|-lxg. unter Btarkor 
Pewogung u. Reibung der Gutteileben gegeneińander gelaugt wini, wonmf mieli Aus- 
fallung der verunrcinigenden Metallo durch Abstumpfung der Siiure dio haugo auf 
einem be.kannten Wege eiitkupfort wird, — Die das Cu verunreinigondon Motallo geben 
boi dem Yorf. zum grOBten Teil gar niebt erst in Lsg., was noch dadurob befOrdert 
wini, daB man die SSurekonz. bei der Laugung unter 1% Mit.' Durch dio starko Bo- 
węgung des Gutes wini bei dor Laugunc eino Bldg. von Sporrsobiebton verhindert
11. damit die Auflsg, gofOnlert. (D. R.P. 578 675 KI. 40a vom 31/3. 1931, ausg. 
10/6. 1933.) ' • GElSZ 1.1:11.
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Mitsubishi Zosen K. K., Tokyo (Erfinder: I. Iitaka und Y. Aoki, Tokyo-fu), 
Herstellung von reincm Wolfram. Aus unreinem W-Metall, unreinen W-Verbb. oder 
W-Erzcn wird dureh Behandlung mit gasfórmigem Halogen in Ggw. eines Reduktions- 
mittels bei iiber 200° W-Halogenid absublimiert. Dieses wird weiter in W-Metall 
oder -Oxyd iibergefuhrt. (Japan. P. 100 863 vom 1/8. 1932, ausg. 12/6. 1933.) Bu.

Fansteeł Products Co., Inc., North Chicago, Verfahren zur Entfernung von 
Kohlenstoff aus hochschmelzcnden Metallen, wie Ta, W, Mo, Nb, dureh Erhitzen des 
Metalles mit einem Oxyd im Vakuum, dad. gek., daB das zu reinigende Metali in 
inniger Mischung mit seinem Oxyd, welches sich unter dem F. des Metalls zers., oder 
mit dem Oxyd eines Metalls, wie Mg, Li, Be, dessen metali. Anteil bei einer Temp. unter 
dem F. des zu reinigenden Metalls fliichtig ist, im Vakuum auf eine unterhalb des F. des 
zu reinigenden Metalls liegende Temp. erhitzt wird, bei welcher der gesamte C dureh 
Rk. mit dem zugemischten Oxyd oxydiert u. das gegebenenfalls dabei entstehendo 
Fremdinetall, wie Mg, Li, Be, verfliiehtigt wird. — Bei Verwendung eines Oxyds eines 
fluchtigen Metalls wird die Erhitzung auf den Teil des Ofens beschrankt, welchen das 
Gemisch einnimmt, so daB das fliichtige Metali an den entfernteren Teilen der Ofen- 
wand niedergeschlagen u. auf diese Weise an einem Eindringen in die Vakuumpumpe 
verhindert wird (ygl. auch A. P. 1 754 453; C. 1930. I I .  461). (Oe. P. 133111 vom
9/4. 1930, ausg. 10/5. 1933.) Ge is z l e r .

0. Kamps, Berlin, Kupferhallige Aluininiumlegierung. Vgl. Oe. P. 129 731; 
C. 1933.1. 2168. Nachzutragen ist, daB der Tl-Geh. der Legierung 0,02—0,4% betragen 
kann. (Ung. P. 105 191 vom 14/2.1931, ausg. 15/2.1933. D. Prior. 3/3.1930.) G. Kon.

Soc. Franęaise de Monnayage, Paris, Herstellung einer komplexen Legierung 
von Silber mit Kupfer, Nickd oder Zink, dad. gek., daB man zur Erzielung einer makro- 
skop. Homogenitat, weiBer Farbo, Korrosionsbestandigkeit u. leichter mechan. Be- 
arbeitbarkeit zur Herst. von 100 Teilen der Legierung 30—55 Teile Ag u. c Teile Cu, 
n Teilo Ni u. z Teile Zink yerwendet, wobei der Optimalwert fiir c =  1000/a + 10 
u. n =  400/a + 2 ist. Hierbei bedeutet a die verwendete Menge Ag, wahrend z den 
Rest der 100 Teile ausmacht. Der Optimalwert kann fiir Cu zwischen %  c bis %  c 
u. fiir Ni zwischen ł/2 n bis %  n variieren. — Zn kann ganz oder teilweise dureh Cd 
ersotzt werden. Z. B. besteht die Legierung aus: 35 Teilen Ag, 12 Teilen Ni, 38 Teilen
Cu u. 15 Teilen Zn oder Cd. (Hierzu ygl. E. P. 259 108; C. 1927. I. 800.) (N. P.
49 210 vom 19/7. 1927, ausg. 7/4. 1931. F. Prior. 22/7. 1926.) D r e w s .

Kemnitz & TJhlig und Willy TJhlig, Berlin, Verfahren zur Herstellung von Lot- 
staben, dereń Fiillung aus einer erstarrten Mischung eines FluBmittels, insbesondere 
Kolophonium, mit Zinnstaub besteht, dad. gek., daB die erstarrte gleichmaBige 
Mischung vor dem Einfiillen zwecks Verhinderung der Entmischung nur bis zur Zah- 
fliissigkeit erwarmt u. in diesem Zustand wahrend des Fullvorganges erhalten wird.
— Zweck des Verf. ist also im wesentlichen, die Entmischung zu yerhindern, die sonst 
in der Weise eintritt, daB der Zinnstaub infolge seiner gróBeren spezif. Schwere zu 
Boden sinkt. (D. R. P. 580 271 KI. 49h vom 22/5. 1931, ausg. 7/7. .1933.) H e in r .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Moritz Maier, 
Frankfurt a. M.-Griesheim), Fluflmiltel zum Loten oder Schweifien von Nickel und Nickel- 
legierungen, dad. gek., daB es neben Borsaure u. gegebenenfalls auch Borax Oxydations- 
mittel in Mischung mit Metallhalogensalzen enthalt. Ais Oxydationsmittel konnen 
Metalloxyde u. Superoxyde, Chromate, Nitrate, Chlorate oder Perchlorate dienen, 
ais Halogensalze konnen sowohl die Halogensalze der Alkali- u. Erdalkalimetalle, ais 
auch die der Schwermetalle Anwendung finden. Das FluBmittel kann beispielsweise 
zusammengesetzt sein aus 50°/o Borsaure, 30% Borax, 10% Natriumchlorid u. 10% 
Bariumsuperoxyd. (D. R. P. 582 031 KI. 49h vom 26/6. 1932, ausg. 7/8. 1933.) H e in r .

Alfred Stiny, Wien, Verfahren zum Schweifien am Minuspol oder mit WecJiselstrom, 
insbesondere von Stahlen mit mindestens 48 kg Festigkeit, dad. gek., daB eine Elektrodo 
mit im Innern untergebrachten, an sich bekannten, lichtbogenstabilisierenden Zu- 
satzen yerwendet wird, die mehr ais 0,17% Kohlenstoff u. mehr ais 1,30% Mangan 
enthalt, wobei Mangan teilweise dureh Chrom oder Molybdan oder beides ersetzt werden 
kann. — Bei der angegebenen Zus. sollen sich besonders gute SchweiBeigg. ergeben. 
Ais lichtbogenstabilisierende Zusatze sind z. B. Verbb. der Alkali- u. Erdalkalimetalle 
geeignet. (Óe. P. 134 259 yom 21/12. 1931, ausg. 25/7. 1933.) H e in r .

Patent-Treuhand-Gesellschaft fiir elektrische Gliihlampen m. b. H ;, Berlin 
(Erfinder: Hans Wolff, Berlin), Verfahren zum Aufbringen eines festhaflenden Uberzuges 
von Molybdan auf beliebig geformle Korper aus anderen Werkstoffen, bei welchen der
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mit cinęr diinnen Schicht cincr reduzicrbaren Molybdanverb. iiberzogene Kdrper in 
reduziercndcr Atinosphftre boi Tempp. von mehr ais 900° erhitzt wird, 1. dad. gek., daB 
zur Herst. der Oberzugsschicht eine in kolloidalem Aggregatzustand befindiiehe Mo- 
Verb. benutzt wird. — 2. Der uberzogene Kórper wird auf 1050° erhitzt. — 3. Pastc 
aus kolloidalem MoO, zur Durchfiihrung des Verf. nach Ansprueh 1 u. 2, dad. gek., 
daB krystallisiertcs Ammonmolybdat im Vakuum auf etwa 300° erhitzt wird. — Der- 
artig iiberzogone Cerato sind fiir medizin. Zwccke u. besonders fiir Kinbauteile gas- 
crffillter elektr. Lampcn geeignet. (D. R. P. 580 748 KI. 48b vom 2/2. 1932, ausg. 
15/7. 1933.) B r a u n s .

General Motors Corp., iibert. von: Austin B. Wilson, Metallreinigungsverfnhren. 
Erst werden dio Fettschmutzstoffe durch Elektrolyso im alkal. Bade, dann die Oxydc 
durch Elcktrolyse iin HCl-Bado cntfernt. SchlieBlich wird zur Entfernung der kohle- 
reichen iiuBcrcn Schicht bei etwa 50° im Chromsiiurcbad gearbeitet. Dio Metallteilc 
dienen in einem Blcihalter befestigt ais Anodę. Ais Kathode dient der eisorne Bad- 
behiiltcr. Badzus. 200 g Cr03 u. 2g 1I2S04 im Liter. Stromdichto 50—150 Amp. pro 
QuadratfuB. (A. P. 1916 5Ó3 vom 14/8. 1930, auBg. 4/7. 1933.) B r a u n s .

James H. Gravell, V. St. A., Verfąhrcn zur lieinigung bon Melallobcrflachen fiir 
dio Aufnahmc von Lackiiborziigcn nach Patent 569930, 1. dad. gek., daB der adsor- 
bierende Stoff, z. B. Ton, in Mischung mit dem Rcinigungsmittel auf die zu reinigende 
Oberflilcho aufgotragen u. gotrocknet wird, wobei das Verhiiltnis des adsorbierenden 
Stoffes zu den anderen Bestandteilen so ist, daB nach dem Trocknen eino pulverfć)rmige, 
ohno W. leicht entfernbare Schicht auf der Metallflache zuruckbleibt. •— Beispiel: 
1,4751 W.; 1,1351 denaturiortor Alkohol; 0,5671 Butylalkohol; 0,2271 H3P04 (75%ig) 
u. 1,135 kg kolloidalcr Ton. (D. R. P. 579 862 KI. 48a vom 6/9. 1929, ausg. 1/7. 1933. 
A. Prior. 13/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 569 930; C. 1933. I. 2606.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eduard Tsehunkur 
und Albert Klamroth, K6ln-Miilheim und Hans Ahrens, Leverkuscn-Wicsdorf), 
Mitlcl zum Schutz von Metallen gegen den Angriff nichtoxydierender Sauren. Anspruch: 
Verwcndung von Aralkylsulfiden bzw. Polysulfiden ais Zusatz zu Lsgg. von Metallen 
gegen den Angriff dieser Sauren zusammen mit Netz- u. Emulgierungsmitteln. — 
Beispiel: Bcnzylmonosulfid (OeH5CH2• S■ CH2C„Hr,) oder Benzylpolysulfid, sowio Homo- 
loge u. Substitutionsprodd. kónnen z. B . durch Umsotzen der entsprechenden Benzyl- 
chloride mit Alkalisulfidcn leicht hcrgestellt werden. (D. R. P. 579 955 KI. 48d vom 
6/3. 1931, ausg. 3/7. 1933.) B r a u n s .

Eisen- und Stahl-Akt.-Ges., Wicn, Verfahren zur Erzcugung eines lioslschutz- 
miltels und zur Behandlung von Eisen und Stahl mit diesem Jlostschutzmiltel. Das Verf. 
bestcht darin, daB Cumaronharzlsgg. mit Formaldehyd u. mit geringen Mengen von 
Ammoniak unter miiglichster Befreiung von jedcm W.-Geh. versetzt werden, so daB sich 
ftir das wasscrfreie Endprod. ein etwaiges Yerhaltnis von 90—95°/0 Cumaronharzlsg., 
6—9°/o Formaldehyd u. 0,1—0,2% NH3 ergibt. Nach dem Auftragcn wird das Werk- 
stiick mit Paraffin o. dgl. iiberzogen; das Paraffin bat dabei eino gute Adhasion. (Oe. P.
134 252 vom 6/7. 1931, ausg. 25/7. 1933.) M. F. M u l l e r .

Soc. Continentale Parker, Frankreich, Korrosionssrlmlz auf Aluminium , Magnc- 
sium u. dgl. ZweckmaBige Badzus.: 2g K-TitanfluoriS; l g  CrF,; 0,5 g lSTaF auf 
1000 ccm W. Es ist auch zweckmaBig, dio sich boi der Behandlung bildenden Doppel- 
salze des F laufend zu entfemen. (F. P. 42134 vom 28/1. 1932, ausg. 31/5. 1933. 
Zus. zu F. P. 732 230; C. 1933. I. 125.) B r a u n s .

[russ.] W. Koldaschew, Die elektrolytische Raffinierung von Kupfer. Moskau: Zwotmctisdat 
1933. (56 S.) 1 Rbl. 50 Kop.

[russ.] W. S. Messkin, Kupferstahl' u. soine Eigg. Leningrad-Moskau: Gosmaschmetisdnt 
1933. (116 S.) Rbl. 1.80.

[russ.] Edg. Painton, S. N. Berchen und W. A. Lykoschin, Die Bearbeitung von Aluminium 
u. seinen Legicrungen. 2. umgearb. u. erw. Aufl. Moskau-Leningrad: Gosinasch- 
metisdat 1933. (252 S.) Rbl. 4.80.

IX. Organische Industrie.
— , Neue Produkte aus Acetylen. Zusammenfassender Bericht iiber neuere Syn- 

thesen mit C2H2. (Rev. gćn. Matiferes colorantes Teinture, Impress. Blanchiment 
Apprets 37. 242—44. 10. Juli 1933.) R. K. M u l l e r .

N. Tschetwerikow, Furfurol und scine Erzeugung. (Vgl. C. 1933. I. 305.) Cber-
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sichfc der Verff. der Furfurolgewinnung u. der russ. Furfurolerzeugung. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 9. Nr. 1. 7—12. 1933.) SOHÓNfELD.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, ttbert. von: Norman D. Scott,
Metuchcn, und Patii E. Weston, Sowaren, N. J., Hydrieren von organischen Ver- 
biiidungen unter Verwendung von Jod oder H J, z. B. in Form einer 57%ig. wss. HJ-Lsg., 
ais Katalysator. —  Z. B. werden 9 Teile Jienzophenon, 2,7 Teilo Jod u. 2,7 Teile W. mit
H, unter Druck bei 180° etwa 4 Stdn. hydriert. Dabei werden 90% des Benzophenons
in Diphenylrncthan verwandelt. — 23 Teile MaUinsdure werden in Ggw. von 22 Teilen 
57%ig. HJ-Lsg. (D. 1,7) bei 180° unter Druck hydriert. Dabei entsteht Bernsleinsaure 
in 60%ig. Ausbeuto. In weiteren Beispielen wird Naphlhalin zu Telrahydronaphlhalin 
u. Ó lid tire zu Stcarinsaure hydriert. (A. P. 1914 870 vom 25/2. 1930, ausg. 20/6. 
1933.) ' M. F. Mu lle r .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, und Harold Garfit Watts, Norton- 
on-Tecs, Gewinnung von Athylen. Zur Gewinnung von Athylen wascht man Olefine ent- 
haltendo Gase mit einer arnmoniakal. Kupfersalzlsg. bei Drucken von etwa 20 at u. ge- 
winnt die gel. Olefine durch Druckentspannung oder Erwarmung der Lsg. Zur Ab- 
trennung des Propylens waaclit man entweder das Gas vor der Behandlung mit der 
arnmoniakal. Kupferlsg. oder das aus dieser ausgetriebene Gas mit einer Kerosin- 
fraktion bei etwa dcmselben Druck, wobei das Propylen in Lsg. gelit. (E. P. 393 317 
vom 2/12. 1931, ausg. 29/6. 1933. F. P. 746 714 vom 2/12. 1932, ausg. 3/6. 1933.
E. Prior. 2/12. 1931.) DERSIN.

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, s’Gravenhagc, Holland, Ab- 
sorplion von Athylen mitlels konzentrierter Schwefelsaure. C2H4 wird in H2S04 von 
mindestens 94% in Ggw. von Cu,(CN)2 ais Katalysator eingeleitet. — Z. B. wird ein 
93% CtHl enthaltendes Gas durch 96%ig. H2SO,, in der Cu2(CN)2 gel. ist, geleitet. 
Bei 15° werden 61% des Gases absorbiert. Das Absorbat wird in iiblicher Weise auf 
Alkohole, Ester oder Ather vcrarbeitet. (Hierzu ygl. auch E. P. 336 603; C. 1931.
I .1215.) (Holi. P. 29 848 vom 30/5.1930, ausg. 15/5.1933. E. Prior. 4/6.1929.) Schott.

Westvaco Chlorine Products, Inc., New York, iiber. von: Arthur L. Pitman,
Charleston, West Virginia, V. St. A., Stabilisieren von Trichlorathylen. Es werden 
geringo Mengen Hexylresorcin zugesetzt, u. zwar geniigen ca. 10 mg pro kg Trichlor- 
iithylen. (A. P. 1910 962 vom 19/4. 1932, ausg. 23/5. 1933.) R, H erbst .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. yon: Leroy C. Stewart und Lee De Pree, 
Midland, Michigan, V. St. A., Stabilisieren von aliphatischen Chlorkohhnwassereloffen. 
Chlorkohlenwasserstoffe mit mindestens 2 Chloratomen im Molekuł, wie Kohlensloff- 
tełrachlorid, T dr achlor athylen, Chloroform, Trichlorathylen usw., werden mit 0,001 bis
0,1 Vol.-%, beispielsweise mit ca. 0,005 Vol.-% eines Mercaptans, z. B. n-Butylmercaptan, 
versetzt. ZweckmaBig wird ein solches Mercaptan gewahlt, dessen Kp. yon dem des 
zu stabilisierenden Chlorkohlenwasserstoffes nicht wesentlich yerschieden ist. (A. P. 
1917073 vom 22/6. 1932, ausg. 4/7. 1933.) • R. H erbst .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Diet
rich, Ludwigshafen a. Rh., und Martin Luther, Mannheim), Herstellung von Alko- 
liolen durch Osydation yon KW-stoffen unter Zusatz yon niedrigmolekularen organ, 
oder schwachen anorgan. Sauren oder dereń Anhydriden, mit Ausnahme yon Borsaure, 
arseniger oder phosphoriger Saure, dad. gek., daB die genannten Zusatzstoffe in Mengen 
yon mindestens 2%, bezogen auf die zu osydierenden KW-stoffe, angewandt werden.
— Im iibrigen yergleiche Ref. naeh E. P. 353 047; C. 1932.1. 289. (D. R. P. 581238
KI. 12o vom 16/10. 1929, ausg. 27/7. 1933.) _ R. H erbst .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Basel, Schweiz, 
HerstMung von Athem und Estem. Das bei der entsprechenden Rk. zwischen hydroxyl- 
haltigen Verbb. entstandene Rk.-W. wird in einem Abscheider naeh dem Abdestillieren 
wahrend der Rk. unter Zuhilfenahme eines W. nicht lósenden organ. Losungsm. oder 
eines aussalzenden Salzes yon mit ubergegangenen organ. Stoffen getrennt, worauf die 
letzteren in das Rk.-GefaB zuruckgefiihrt werden. (Schwz. P. 159404 vom 2/4. 1930, 
ausg. 16/3. 1933.) R. H erbst .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Loehr, 
Leyerkusen), Herstellung von Glykolmonoalkylathern durch Umsetzung yon Athylen- 
oxyd mit Alkoholen in Ggw. starker Sauren ais Katalysatoren, dad. gek., daB man 
das Athylenoxyd auf weniger ais etwa 4 Vol.-% W. enthaltende Alkohole in Ggw. ge- 
ringer Mengen starker Sauren einwirken laBt. — Z. B. leitet man 132 Gewichtsteile
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Afhylenoxy<l in eine Mischung vo» 1300 Gowichtsteilcn wasserarmen A. u. 30 Gewichts- 
teilcn 96%ig. IIzS04; dabei steigt dio Temp. auf ca. 00°. Nach dem Einleitcn wird am 
HUckfluCkuhlcr gekocht, mit Na2C03 neutralisiert u. der ubcrschussigo A. abdest. 
Es hinterbloiben 195 Gewiehtsteilo Olykoltnonoathylather. Nicht umgesotztes Athylen- 
oxyd findot sich im abdest. A. wieder. (D. R. P. 580 075 KI. 12o vom 14/7. 1925, 
ausg. 5/7. 1933.) lt. H erbst.

Leon Lilienfeld, Wion, Darslellung halogenhaltiger aliphalischer Sulfide und 
Mercaptanc. Di- oder mehrfach halogenierto aliphat. Vcrbb., dio OH-Gruppen oder 
N oder O enthalten kflnncn, werden mit Alkalisulfiden oder -sulfhydraten so um- 
gesetzt, daB halogenhaltigo S-Vcrbb. entstehen. Mit Alkalisulfiden entstehen Sulfido 
u. mit Sulfhydraten Mercaptane. Dio Prodd. sollen ais Zwischenprodd. fiir weitere 
Umsct/.ungen u. fiir therapeut. Zwecke verwendet werden. — Z. B. werden 930 Teile 
einer 50°/oig. wss. Lsg. von i\ra,,S + 0 Il.f l in diinnem Strahle unter dauerndem Riihren 
in 1000 Teile u-Dichlorhydrin einlaufen gelassen, wobei die Temp. wahrend iL Stdc. 
auf 00—70° steigt. Darauf wird noch 6—8 Stdn. nachgeriihrt. Nach Nacht iiber Stehen 
hat sich das Rk.-Prod. ais 01 abgesehicdcn u. wird von der wss. Schicht abgetrennt. 
lis werden 7 Methoden erliiutert, nach denen das Prod., dessen Zus. u. dessen physikal. 
Konstanten nicht angegoben werden, gereinigt werden kann. Sio bestchen entweder 
aus yerschiedcnartiger Behandlung mit LSsungsmm. oder einer Dest. bei vcrsehicdenen 
Tempp. Weitero Beispielo werden gegeben fiir dio Umsetzung von a-Dichlorhydrin 
mit KSH oder Ca(SH).t, sowio von Trichlorhydrin u. fl,y-I)ibrompropylamin mit Na2S +
9 HjO. (E. P. 385 980 vom 31/3. 1931, ausg. 2/2. 1933.) Eben .

Zschimmer & Schwarz Chemische Fabrik, Dólau, Groiz-Delau, Thtir. (Er- 
finder: Oskar Jochem, Groiz-DOlau, und Theodor Hennig, Greiz), Verfahrcn zur 
Herstellung ton Aluminiumfonniat oder Aluminiumacetat in wasserloslicher krystalli- 
sierte.r Form, dad. gek., daB man 1. eino wss. Al-Formiatlsg. init mindestens 1,045 
spezif. Gewicht oder eino wss. Al-Acetatlsg. mit mindestens 1,015 spezif. Gcwicht in 
Ggw. der entsprcchenden freien Sauren bei gcwóhnlichcr Temp. liingere Zeit, go- 
gebcnenfalls unter Rtthren, sich selbst UbcrldBt, 2. zu den freio Siiure enthaltenden 
wss. Al-Salzlsgg. geringo Mengen des cntsprechenden kryst. Al-Salzes ais Impfstoff 
zusetzt, 3. dio nach der Abscheidung der kryst. Al-Salzc iibrigbleibenden, nicht aus- 
gcschiedeno Al-Salze u. freie Siiure enthaltenden Muttorlaugen zur Herst. wcitcrcr 
Mengen von mit freicr Siiure versetzten Al-Salzlsgg. yerwendet. — 100 1 Liąuor Alu- 
minii Acetiei werden mit 50 kg Eg. unter Riihren 3 Tage bei gcwóhnlichcr Temp. stehen 
gelassen. Das ausgcsehicdeno fcinkryst. Al-Acctat wird abgenutscht: Ausbeute 2 kg. 
Anscheinend hat das Prod. dio Formel Al(CH3-COO)3-3 H20. Das entsprechcnd er- 
haltene Formiat hat dio Formel Al(H-COO)3-3 H20. (D. R. P. 574 452 KI. 12o vom 
19/4. 1932, ausg. 11/7. 1933.) D onat .

Taiwan Sotokufu Sembai Kyoku, Formosa (Erfinder: Kawaguchi, Tsuji und 
Yamaguchi, Formosa), Herstellung ton Geranylacctat. Linalool wird mit Essigsaure, 
in Ggw. von Acetat ais Katalysator, zur Rk. gebracht. (Japan. P. 101143 vom 
14/10. 1932, ausg. 23/6. 1933.) Buchert .

Curtin-Howe Corp., New York, ubert. von.- Leo Patrick Curtin, Cranbury, 
New Jersey, Herstellung und Wiedergewinnung ton Ferriozalallosungen. Wss. Lsgg. 
oder Suspensionen yon Ferrooxalat, das z. B. aus einem Ferrosalz u. einem Oxalat 
hergcstellt ist, u. Oxalsaure werden, gcgebenenfalls unter Riihren, mit H202 behandelt. — 
Z. B. werden 360 Teile Ferrooxalat u. 126 Teile Oxalsauro in fein yerteilter Form unter 
Riihren in 2000 Teilen W. suspendiert u. bei 20° mit 140 Teilen 25%ig. H202 behandelt. 
Zum Teil in Ferrooxalat iibergegangenes Ferrioxalat kann entsprechcnd regeneriert 
werden. (E. P. 393 531 vom 17/1. 1933, ausg. 29/6. 1933. A. Prior. 28/4. 1932.) DON.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. von: Harry Kloepfer, Frank
furt a. M., HersteUung ton Alkalicyanaten. Man erhitzt ein trockenes Gemisch von Harn- 
stoff mit Alkalicarbonaten auf Tempp. yon ca. 130—150°. (A. P. 1915 425 vom 4/4.
1930, ausg. 27/6. 1933. D. Prior. 10/4. 1929.) D rew s .

Emil Hene, Berlin-Grunewald. Herstellung ton Rhodaniden aus Abkómmlingen 
des Cyanamids nach D. R. P. 517 759, 1. dad. gek., daB man bei Ausgang yon Thio- 
harnstoff statt der wasserfreien Sulfhydratc der Alkalien oder Erdalkalicn dereń Oxyde, 
Hvdroxyde oder Gemenge aus diesen unter Wasserzusatz yerwendet u. auf Tempp. 
iiber 100°, yorzugsweise auf 150— 180°, erhitzt. — 2. dad. gek., daB an Stelle eines Ge- 
misches von Thioharnstoff u. Basen ein thioharnstoffhaltiges Rohprod. angewendet wird, 
das aus Kalkstickstoff erhaltlich ist, indem dessen Cyanamidgeh. ganz oder teilweiso in
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Thioharnstoff umgewnndelt wird. (D. R. P. 551776 KI. 12k vom 12/8. 1930, ausg. 
24/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 517 759; C. 1931. I. 2265.) D rew s .

Gewerkschaft Mathias Stinnes, Essen, Entcarbozylieren ein- oder mehrbatischer 
aromatischer Carbonsduren durch Erhitzen ihrer Ca-Salze im trockenen Zustande oder 
in Lsg. bei gewóhnlićhem oder erhóhtem Druck, dad. gek., daB man in Ggw. geringer 
Mcngen Alkali arbeitet. — Z. B. werden 100 g Phthalsśure mit 70 g CaO in 300 g W. 
in das Ca-Salz ubergefiihrt. Erhitzt man diese Lsg. nach Zugabe von 20 ccm 20%ig. 
Natronlauge 4 Stdn. auf 420°, so erhalt man in mehr ais 90%ig. Ausbeute Bzl. Ohne 
Natronlauge erfolgt kcine Bldg. yon Bzl. In entsprechender Weise laBt sich benzoesaurer 
Kalk in Bzl., Xylylsdure in Xylol iiberfuhren. Auch kann nach dem Verf. bei zweck- 
cntsprcchender Einstellung von Zeit u. Temp. aus Phthalsaure Benzoesaure erzeugt 
werden. (D. R. P. 580 829 KI. 12o vom 29/8. 1930, ausg. 17/7. 1933.) R. H erbst .

Ivan Gubelmann und John Marlin Tinker, South Milwaukee, Wisconsin, 
V. St. A., Verfahren zur Abtrennung ton 1,2- und 2,3-Dia rninoanth raeh i non aus dem 
beim RingschluB der 3',4'-Diaminobenzoyl-o-benzoesaure (I) erhaltlicben Gemisch. 
Dio konz. schwefelsaure Schmclze dieser Saure wird durch Zusatz von W. bis zu einer 
Konz. der H2S04 von 83% verd., wobei zunachst das Sulfat des 2,3-Diaminoanthra- 
chinons ausfallt, nach dessen Entfemung die Mutterlauge zwecks Abscheidung des
1,2-Diaminoanthrachinonsulfats durch weiteren Zusatz von W. bis zu einer Konz. 
der H2S04 von ca. 67°/0 verd. wird. — Z. B. wird I in h. konz. 98%ig. H2S04 gel., die 
M. Vł Stde. auf 185° erhitzt, dann auf 100—130° abgekuhlt u. mit W. verd. Beim 
Abkuhlen auf 15° fallt das 2,3-Diominoanihrachinonsulfał (II) ais grauer Nd. aus, der 
abfiltriert wird. Das nunmehr eine 83°/„ig. H2S04 enthalteode Filtrat wird durch Zugabe 
von W. auf einen Sauregeh. von 67% gebracht u. wiederum auf 15° abgekuhlt, wobei 
sich das 1,2-Diaminoanihraehinormlfat (III) ausscheidet. Suspendiert man II in reinem 
W., so spaltet es einen erheblichen Teil der H2S04 ab u. geht in ein goldfarbenes Frod., 
vcrmutlich 1/. Mol. H2S04 auf 1 Mol. Base enthaltend, iiber. Behandelt man dieses 
mit yerd. NaÓH-Lsg., so fallt das 2,3-Diaminoant,hradiinon ais ziegelroter Nd., F. ca. 
368°, in 60%ig. Oleum mit braunlichgelber Farbę L, aus. Das schwach grau gefarbte 
III (enthaltend 1—2 Moll. H2SO, auf 1 Mol. Base) gibt beim Behandeln mit W. ein 
nur noch %  MoL H2S04 enthaltendes Sulfat, braunlichgolden gefarbt, u. mit verd.. 
NaOH das purpurrote 1,2-Diaminoanihrachinon, F- ca. 298°, mit 11.68° „ N (nach 
K je ld a h l ), in 60%ig. Oleum mit tiefblauer Farbę L (E. P. 383 625 vom 6/5. 3931, 
ausg. 15/12. 1932.) S cbo ttlakder.

X. Farberei. Farben. Druckerei.
S- M. Neale. Ncue Fortschritie in der phyaikalischen Chemie ixm Farbstofflusungen. 

Ubersicht uber neuere Arbeiten in bezug auf kolloidale Natur von Farbstofflsgg^ 
Dispersitatsgrad, TeilchengróBe, IoniBation xl Verh. gegenuber Membranen. (Amer. 
Dyestuff Reporter 22. 237—38. 1933.) ’ F p.ie d e m a a k .

F. Scholefield und H. A. Turner, Einige Beobachtungen iiber das Ycrhallen von 
K ii penfarb sloffen avf Baumwdlt. Sch olefield  (C. 1929. II. 1076 u. friiher) hat ais 
erster gefunden, daB gewisBe u. zwar meist gelbe u. orange Kupenfarbstoffe Schwachung 
der Faser heryorrufen. Da in dieBen Farbstoffen einheitliche Mol.-Gruppen, die fiir die 
Faserschwachung yerantwortlich sein konnten, nicht rorhanden sind. kommt nur die 
Lichtwrkg. in Frage. In der Tat absorbieren die Gelb u. Orange Strahlen der Wellen- 
lange yon 3600— 4000 A, also ultraviolette Strahlen; das unempfindliche Jndanthren- 
briUantorangc GR tut dies nicht! Zur Erkennung der Faserschwachung diente die 
Cu-Zahl. Ahnliche Erscheinungen konnen durch Zusatz ron akt. GeTb oder z. B. R-Salz 
(fl-NapMhóleulfonał) erreicht werden. Die Wrkg. auf die Cellulose erfolgt erfrt durch 
die Red. des Farbstoffs zur Leukoyerb. u. dann durch dereń Reosydation. Die Bldg. 
der Leukoyerb. konnte von Vf. u. a. experimentell erwiesen werden. Neben der Ab
sorption kurzwelliger Strahlen ist daher die Leiohtigkeit der Red. — wie sie yielen 
Gelb u. Orange eigen ist — wesentiich. Ebenso wirken diese Farbstoffe, z. B. Cibanon- 
orange R, -Gelb R u. 3 G u. andere stark anregend auf die Oiydation der Faser durch 
Hypochlorit. Nach obigem miissen reduzierte Farbstoffe, im Dunklen mit Hypoohlorit 
behandelt, starter angegriffen werden ais orydierte. Dies konnte in der Tat bei einer 
groBen AnzabI yon Kiipenfarben bestatigt werden. Tielleicht ist nach KAUFFiLŁKK 
(C. 1932- L 1330) die erhohte Wrkg. des Hypcichlorits auf die Bldg. ron H._,02 zuriick- 
zufuhren. YfL kommen dann auf die interessante Yerschlechterung der Liehtechtheit
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cchter Kiipenblaus durch akt. Gelbs zu sprechen u. vertreten dio Ansiclit, daB aueh 
hier unter Mitwrkg. kurzwelliger Strahlcn Red. der Gelb unter gleichzeitiger aus- 
bleichender Oxydation der anderen Farbstoffkompononte eintritt. (J. Text. Inst. 
24. P. 130—42. Juli 1933.) F r ik d e m a n n .

C. M. Whittaker, EinfluP gewisser Kiipenfarbstoffe auf die Schwachung von 
Cdhtlose bei Belichtung. Die C. 1933. I. 3500 ref. Arbeit des Vf. wird durch eine er- 
ganzende Listo von offen oder unter Glas belichteten gefarbten u. ungefarbten Viscose- 
kunstseiden abgeschlossen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Trans. 140. 19/5. 
1933.) F r ik d e m a n n .

— , Temperatureinflusse beim Farben. Wichtigkeit richtiger Temp.-Kontrolle beim 
Waschen u. Farben der Wolle. (Wool Rec. Text. Wid. 44. 312—13.10/8. 1933.) F r ie d e .

Hanns Gttrtler, Die Entwichlung der Acetatseidenfdrberei und -druckerei. Celloxan 
u. Beizo fiir Acetatseide der I. G. Fa r b e n in d u st r ie  A kt .-Ges . konnen den ncutral 
zubereitoten Druckfarben mit bas. Farbstoffen direkt zugesetzt werden, u. eino Brech- 
weinstein- oder Antimoninnachbehandlung entfallt. Cdlitonatzblau 3 Ii ist mit ge- 
wóhnlichen Dekrolinatzen leicht atzbar, dio Atzeffekte andem sich beim Licgen oder 
Belichten nicht. Rein weiB atzbare Celliton- u. atzbare Cełlitcchtfarbstoffe sind auf- 
gezahlt, ferner dekrolin- u. rongalitbestiindige Cellitonfarbstoffe, die ais Buntatz- 
farben vorwendbar sind. Echtfarbige Illuminationseffekte lassen sich mit Indigosolen 
herstellen. (Melliands Textilber. 14. 406—08. Aug. 1933.) Suvern.

C. M. Keyworth, Seidefarben. Das Farben mit Azo-, Kiipen-, Indigosol-u. Boizen- 
farbstoffen, weiter von Mischgeweben, das Auftreten von Schouerstellen, Festigkeits- 
verlusten u. Farbenanderungen durch S02 ist behandelt. (J. Soe. Dyers Colourists 49. 
245— 48. Aug. 1933.) Suvern.

A. H. Leonard, Farben und Schlichten von Chenillegamen. Strangfarberci u. 
Schlichterei von Baumicoll-Chcnillcgamen auf der offenen, rotierenden u. oscillieren- 
den, Monelmetallspindclmaschine. (Amer. Dyestuff Reporter 22. 417—18. 3/7. 
1933.)  ̂ , Fr ied em a n n .

Seta, Die modemie Kunstscidenstrumpffarberei. Oberdehnte oder yerstreckto 
Striimpfc machen Schwierigkeiten beim Farben, auf konstantę Feuchtigkeit in der 
Strumpffabrik ist zu achten, weiter auf Vermeidcn von ólflecken. Statt paraffinierter 
Garnę sind solehe zu verwenden, die mit einem leicht entfernbaren Spulól impragniert 
sind. Gerisscno Fiiden sind móglichst mit mechan. Wcberknotenmachern zu kniipfen. 
Bcdeutung von Herkunft, Titer u. Art der Kunstseide fiir den Farber. Farbeapp. naeh 
dem Kammersystem sind geeignet. (Kunstseide 15. 276—80. Aug. 1933.) SUVERN.

G. von Niederhausem, Uber einige Fortschritte in der Anwendung der Chrom- 
farbstoffe. Durch Zusatz von Fixierer CDH zu den gewohnlichen Cr-Druckfarben 
lafit sich eine schnello Fixierung der Farbstoffe auf Baumwolle durch kurzes Dampfen 
erzielen. Nuancenglciche Cr-Farbendrucko mit weichem Griff konnen auf tier. u. 
pflanzliehen Fasem sowie dereń Mischgeweben durch Ersatz von Cr-Acetat durch die 
Universalbeize 9333 erhalten werden. Auf Wolle lassen sich Cr-Farbstoffe durch kurzes 
Dampfen bei Zusatz von Fizierer WDHL fixieren. Druckvorschriften. Die Prodd. 
werden von der D urand u. H u g u en in  A.-G. hergestellt. (Melliands Textilbcr. 14. 
412—14. Aug. 1933.) " Su v ern .

Kurt stierwaldt, Neuere Erfahrungen mit Indigosolfarbstoffen. Indigosolgrau IBL  
der I. G. Farben industrie  Akt.-Ges. u. der Durand u. Huguenin A.-G. ist 
durch hcrvorragende Echtheitseigg. u. groBe Anwendungsmóglichkeit ausgezeichnet. 
Es wird erortert, wrie sich fiir das Farben mit Indigosolen Loslichkeit u. Affinitat, 
Temp., Salzzusatz u. Farbedauer auswirken. Zwischen entwicklungstriigen u. leicht 
entwickelbaren Indigosolen wird unterschieden, bei den erstgenannten ist eine Saure- 
menge von 35—40 ccm konz. H2S04 u. eine Temp. uber 50—60° zur vollstandigen 
Entw. notig. Durch Abdampfen des einfallenden Lichtes durch u. U. gefarbte Vor- 
hange lassen sich Fehler beim Farben vermeiden. (Melliands Textilber. 14. 411—12. 
Aug. 1933.) Suvern.

Hermann Jager, NeutralentuAcklung bei Naphthol AS-Farbungen. Ais aueh im 
tlberschufl nicht sauer reagierendes u. Alkali neutralisierendes Mittel erwies sich eino 
Mischung aus NH4C1 u. Formaldehyd, die mit dem im naphtholierten Materiał enthal- 
tenen NaOH zunachst NH3 freimacht, das sich mit dem Formaldehyd zu Hexamethylen- 
tetramin verbindet. Dadurch verlauft die Kupplung im prakt. neutralen Bade, sie 
vollzieht sich rascher, u. eine t)bersehuBkonz. an Farbbase im Entwicklungsbade ist 
nicht notwendig. Bei dem Neutralverf. bildet sich bei Yerwendung von Diazopon der
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iiberschiissige Farbstoff in noch hoher kolloidaler Form ais beim Entwickcln mit sauron 
Alkalibindungamitteln. Storende Nebcnrkk. konnen dadurch auftreten, daB NH,,C1 
u. Formaldehyd unter Bldg. von Hexamethylentetramin u. HC1 rcagieren konnen, 
was den Kupplungsvorgang storen kann, aber nur in konz. Lsgg. verhaltnismaBig 
rasch eintritt, nicht aber in langen Entwicldungsbadern, in der Wannen- u. Apparatc- 
farberei u. bei der Entw. auf der Haspelkufe. Ausgeschaltet sind auch Basen, die ais 
Diazolsgg. gegen Alkali uberempfindlich sind. (Melliands Testilber. 14. 401—02. 
Aug. 1933. Reichenbaeh i. Schl.) SuVERN.

Hans Freytag, Erweiterung des Umolbcmusle.rungsve.rfalire.ns mit Pyridin. Dio 
C. 1933. II. 615 u. 1590 beschriebenen Pholopyridinfarbstoffe konnen mittels photo- 
graph. Sehablonen mit Mustern versehen werden, wenn man photograph. Positive auf 
sio auflegt: dort, t o  dio Photopyridine von sichtbarem Licht getroffen werden, bleichen 
sie sclinell aus. (Mschr. Tcxt.-Ind. 48. 155. Juli 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Neue Farbstoffe. Echtrotsalz KB  der I. G. Farb en in du st r ie  A k t.-Ge s . 
kommt in erster Linie fiir Kombinationen mit Naphthol AS-SW in Frage, auch mit 
Naphthol AS u. AS-D. Indanlhrcndruckschwarz TL Suprafix ist fur direkten Druck 
bestimmt u. gibt nach dem Rongalit-K2C03-Verf. ausgiebige Schwarzdrucko u. in Vcr- 
schnitten schone neutrale Grautone mit sehr guter Licht- u. Koehechtlieit u. hervor- 
ragender Waseh- u. Cl-Echtheit. Die Drucke konnen mit dem I-Etikett ausgezeichnet 
werden. (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 366. 13/8. 1933.) Su v e rn .

— , Neue Farbstoffe und Produkte. Rliodamin GOB5 der IMPERIAL Chem ica l 
In d u s tr ie s  L td ., E tab lissem ents  S. H. M orden e t  Cie. gibt etwas blauere Tono 
ais die 6GDN-Marke. Zum Schwarzfarben von Geweben aus Wolle mit Baumwolle 
oder Viscose dient Solochromschwarz CRNC 50 der Firma, Monolitrot 4RSH, ein unl. 
Pigmentfarbstoff, dient zur Bereitung hochwertiger Druckfarben, fiir Celluloselacko u. 
Wasserfarben. Prodd. der SaV0NNERIE Gustave S teve r ly n ck , Lille, fur die Textil- 
industrie sind dio KW-stoffseifen Sterol, St-erol C, CM u. CB zum Waschen u. Abkochen, 
die Bzn.-Seifen Reginoil L u. C, die Naphthalinnetzmittel Sterol speeial D u. Fixo, 
die auch bei CaO-haltigem W. verwendbare Seife Saposel, die Netz- u. Losungsmm. 
enthaltenden Praparate Sterol speeial A, B u. C u. die Specialseife zum Entschlichten, 
die sulfonierten Fettalkohole Petrosel L u. P. (Rev. univ. Soies et Soies artific. 8. 601 
bis 603. Juli 1933.) SuTERN.

— , Neuheiten auf dem Farberei- und Druckereigebiei. Alizarinlichtbraun BL der 
Chem ischen  F a b r ik  VORM. Sandoz farbt WoUe direkt im schwach sauren Bade, 
Chromieren beeinfluBt weder den Ton noeh die Echtheiten, der Farbstoff dient in 
erster Linie zur Erzielung heller bis mittlerer Tóne auf Kammzug u. losem Materiał. 
Mit Omega- u. Cr-Farbstoffen der Firma kann er zu Kombinationen verwendot werden, 
die hóchste Licht- u. gute Walkechtheit zeigen. Ein ausgezeichnet egalisierender 
Farbstoff ist Alizarinlichtblau 4 GL, sehr gut lichtccht, ais Blaukomponente in Kom- 
binationsfarbungen gibt er Tonę, die in kiinstlichem Licht nicht nach Rot umschlagen. 
Seidenechtorange SG cmpfiehlt dio Firma zum Farben erschwerter u. unerschwcrter Seide 
im neutralen Seifen- oder sauren Bad; ebenfalls fur Seide, besonders auch Tussah- 
seide kommt Viscolansehwarz B in Betracht, fiir den Buntatzdruck, besonders auf 
tier. Fasern Seidenechtreinblau 6G. Fiir pflanzliche Fasern, auch zur Erzielung egaler 
Farbungen auf Baumwollc-Viscose wird Viscoseschwarz N cmpfohlen, ein lebhafter 
S-Farbstoff der Firma ist Thionalbrillanlblau G. Zur Vollbadmattierung kunstseidener 
Strahn- u. Stuckware dient Ddustran ST, 6rtliche Matteffekte in der Druckerci er- 
zielt man mit Ddustran D. F&rbe- u. Druckmuster. (Melliands Textilber. 14. 402 
bis 404. Aug. 1933.) Su v ern .

— , Neue Musterkarte. Eine Karto der Ge b r . Seitz , Frankfurt a. M., zeigt Sonder- 
heiton in Schwarz. Bei Saurefarbstoffen wird auf Rohseidenschu-arz B hingewiesen, fiir 
Baumwolle kommen Baumwollschwarz u. Vegaminschwarz, fiir Halbwolle u. Halbseido 
die Unionschwarz- u. Halbseidenschwarzmarken, fiir reine Acetatseide Acetohchtschwarz- 
u. fur Acetatseidenmischgewebe die Unicetschwarzmarkcn in Betracht. Kunslseidcn- 
schwarzL ist fiir Viscose u. iihnliche Kunstseiden bestimmt. (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 
366. 13/8. 1933.) Su v ern .

Hans Hebberling, Glanz und Haltbarkeit der Weifilackierungen. An der Erzeugung 
des Oberflachenglanzes von Anstrichen sind die Farbkórper zwar nicht unmittelbar 
beteiligt, tragen aber zu seiner Erhaltung oder vorzeitigen Zerstorung nicht unwesent- 
lieh bei. Hochglanzende, weiBe oder hellbunte SchluBlaekierungen, die neben Litho- 
pone noch bis zu 25% ZinkweiB, aber keino Yerschnittstoffc enthałten, haben sich



gut bewahrt. Lithopone u. ZinkweiB sind im spczif. Gewicht nicht z u sclir verschieden 
u. diirftcn sich auch in physikal.-rnorpholog. Beziehung gut erg&nzen. WciBpigmcntc 
fiir Glanzlackc sollcn moglichst holie Albedo aufweisen. LK-Lithopono roflcktiert 
97% des oinfallcndcn Lichtes u. crffillt damit auch dio letztero Bodingung. (Farbę 
u. Lack 1933. 331—32. 12/7.) ScHElFELE.

— , Titanweiphcrstcllung in der Anlagc zu Lułon, Engl. (Paint Colour Oil Varnish 
Ink Lacąuer Manuf. 3. 171—72. 180. Juni 1933.) SCHEIFELE.

M. Bellais, Dic Unterwasserfarben auf Kautschukgrundlage. (Pcintures-Pigments- 
Vernis 10. 81—83. Mai 1933.) SCHEIFELE.

Hans Hebberling, De.clcanslric.he an chcmischen Apparaten. Unter Hinwcis auf 
dio cinschliigigo Literatur werden dio augcnblicklich vcrbroitotsten Deckanstricho bc- 
sprochen, wio Bloimcnnigc, BleiweiB. Dic Haltbarkeit in choin. u. mcchan. Hinsicht 
unter Boriicksichtigung der vcrwendeten Ole wird erOrtert. Wo Olfarbcn nicht vcr- 
wondet werden, ninunt man „Bitumina", deren Vorwcndung vielfach Erfahrungssachc ist. 
(Chem. Apparatur 20. Nr. 11/12; Korrosion 8 . 21—22. 25/6. 1933). H j.v .SCHWARZE.

H. Wolff, G. Zeidler und B. Rosen, Zum Problem der sogenanntcn Vcrschnitt- 
milteh Auf Grand umfangreicher Verss. wird fcstgcstcllt, dali in bezug auf dio 
Bcatandigkoit der Anstricho Schwerspat sich gunatiger ais Bariumsulfat verhalt u. 
zwar kann ein Gch. an Schwerspat wenigstens boi Parbcn mit Lithopone u. Spanisch- 
rot dio Quellbarkoit verringorn u. dio Schutzwrkg. erhohen. (Farben-Ztg. 38. 
1188—89. 1214—16. 29/7. 1933.) S c h e if e l e .

— , Fischole in der Anslrichmittelindustrie. I. Allgomeino Angabon iiber dio Bc- 
schaffenheit von Pilmcn trocknonder Ole, Raffination u. Auskiihlung, Wiirmcpoly- 
merisation. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąucr Manuf. 3. 165—67. Juni 
1933.) S c h e if e l e .

Gerald Kosche, Dic Untersuchung der Farbstoffc in Substanz. Prtlfung durch das 
Aufblascn auf fcuchtcs Piltorpapior, durch cinfache chem. Probcn, spczioll durch
Verkilpung, durch Echthcitspriifungen u. Probcfarbungcn. (Z. ges. Toxtilind. 36.
406—07. 9/8. 1933.) P r ie d e m a n n .

S. R. Trotman und H. Horner, Bestimmung direkter und saurer Farbstoffc durch 
aryhubstituicrtc Ouanidinc. (Vgl. R o s e , C. 1932. I I . 928.) Vcrss. mit Diphenyl-, o-Ui- 
tolyl- u. Triphenylguanidin werden beschriobcn. In den mcistcn Pallon war die Fiillung 
der Farbstoffc uiivollstandig, vor don Alkaloidcn habon dio Cuanidindcriw. keinc Vor- 
tcilo. ( J . ‘Soc. Dycrs Colourists 49. 256—57. Aug. 1933.) StiYERN.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ ubert. von: Adolf Steindorff,
Karl Daimler und Karl Platz, Frankfurt a. M.-Hochst, Hcrstcllung von sulfonierten 
Fcttsaurecstcrn mit capillarakt. Eigg. Vgl. F. P. 705 081; C. 1931. I I .  1355. — 180 Tcilo 
Oxybutan$ułfonsaure (Na-Salz) u. 300 Tcilo Stearinsaurechlorid werden 4 Stdn. zwischcn 
100 u. 120° erhitzt, u. es wird bis zum Vorschwindcn der HCl-Entw. nachgeriihrt. Das 
Endprod. liat die Formel I. Es krystallisiert aus A. u. ist gegen Alkalicn u. Sauren bo- 

C1THS5. COO • CH-CH, • SOsNa 

C5H,

„  C,5H„ • COO • CH • CH, • SO,Na 

ĆH,

standig. — 150 Teile Clilormethansulfonsaure (Na-Salz) u. 300 Teilo Na-Oleat werden 
mehrcrc Stdn. bei 200° erhitzt. Das Endprod. krystallisiert aus Chlorathyl. Es hat dic 
Formel C17H:)3COO• CH2• S03Na. — 160 Teilo Formaldehydbisulfil (90%ig) wordon in 
300 Tcilo Olsaurechlorid cingetragen. Die Temp. wird innerhalb 10 Stdn. auf 50—60° 
unter Riihren gesteigert. Evcnt. werden 5—-10 Tcilo Formaldehydbisulfit nachgegeben. 
Das Prod. hat die Formel Cl;H3,COO • CH, ■ S03H. — 170 Teile 1,2-Oxypropan.?ulfon- 
saure (Na-Salz) u. 270 Teile Palmitinsaurechlorid werden zusammon erhitzt; dabei bildet 
sich ein Prod. der Formel II. Aus dem Na-Salz der 2-Naphthol-6-sulfonsaure u. Ólsaure- 
cJilorid wird ein Prod. der Formel III erhalten. (A. P. 1 916776 vom 17/2. 1931, ausg. 
4/7. 1933. D. Prior. 25/2. 1930.) M. F. MULLER.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Alfred William Baldwin und 
Alfred Dayidson, Blackley, Manchester, Darstellung von Benzylathern. Man laBt auf 
Alkohole mit mehr ais 10 C-Atomen Benzylhalogenide u. feinvcrteiltes Al in Ggw. 
von saurebindenden Mittcln, wie CaC03 oder MgO, einwirken. — Z. B. werden Ocla-

C itIIooCOO'

SO.Na
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decylalkohol, CaC03, Benzylchlorid u. Al-Pulver unter Riihren 6—8 Stein, auf 190 bis 
200° erhitzt. Das Gemisch kiihlt man ab u. verriihrt cs mit Bzl. Naeh dem Abfiltrieron 
von unverandertem Al u. anorgan. Salzen werden das Bzl. u. andere fliichtige Stoffe 
aus dem Filtrat durch Eindampfcn, gegebenenfalls im Vakuum, entfernt. Der Riłck- 
stand wird zur Entfernung von unverandertem Alkohol mit h. CH3OH gcwaschen. 
Der reine Octadecylbenzylather sd. unter 15 mm Druck bei ca. 250°. — In analogor 
Weise lassen sich gewinnen aus: Cetylalkohol u. Benzylchlorid (I) der Ceiylbenzyldthcr, 
Kp.15 340—350°, — Dodecylalkohol u. I  der Dodecylbenzylather, Kp.n 190—202°, — 
u. aus Oleyl (Ocladecenyl)-alkohol u. I der Oleylbenzylather, farbloses, hochsd., beim 
Erhitzen sich zers. 01. Durch Sulfonierung liefern diese Ather wertvollo Nelz- u. 
Rcinigungsmittel (hierzu vgl. E. P. 378 454; C. 1932. II. 3G25). (E. P. 393 937 vom 
2/12. 1931, ausg. 13/7. 1933.) SCHOTTLANDER.

Ge3ellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
reinem 1,2,2',1'-Antlirachinonazin. Aus einer Lsg. des Sulfats des 1,2,2',1'-Anthrachinon- 
azins in starker H2S04 fiillt man das reine Sulfat dureli Zusatz einer wasserhaltigen 
H2S04, so daB der Geh. an H2S04 auf 90% herabgesetzt wird, u. hydrolysiert das Sulfat 
mit W. Vorteilhaft verwendct man die bei der Herst. des Azins durch Oxydation des 
N-Dihydro-1 2,2',l'-anthrachinonazins mit HN03 in Monohydrat erhaltene Lsg. (F. P. 
740227 vom 23/11. 1932, ausg. 24/5. 1933. Schwz. Prior. 30/11. 1931.) Fr a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, V. St. A., Darslcllung 
ton Dibenzanthronylselenid. Man laBt Se bei erhohten Tempp., zweekmiiBig in Ggw. 
von, insbesondere leiclit halogenierbaren, einen hohen H-Geh. aufweisenden Losungsmm. 
u. gegebenenfalls HBr-bindenden Stoffen, auf Bz.-l-Brombenzanthron einwirken. — 
Ais Lósungsinm. eignen sich hochsd. Petroleumóle, wie Kerosin oder Paraffinól, hy- 
drierte Naphtlialine oder Trichlorbenzol, ais HBr-bindende Stoffe CaO, Na-Acetat, 
Na2S03, NaHS03, Na2CO,, Na-Benzoat oder die entspreehenden K- bzw. NH4-Salze, 
ferner auch gasfórmiges NH3. Z. B. werden Bz.-l-Brombenzanthron, feingepulvertes Se 
u. gepulvcrtes CaO unter starkem Riihren in hochsd. Petroleum 8 Stdn. auf 220° oder 
solange erhitzt, bis das feste Reaktionsprod. in konz. H2S04 mit kraftig griinblauer 
Farbę 1. ist. Dann kiihlt man auf 50° ab, filtriert, wasent den Ruckstand griindlich 
mit h. W. aus u. befreit schliefllich mit HC1 vom CaO. Das robe Dibenzanthronylselenid, 
korniges, gelbbraunes Pulver, wl. in k. organ. Losungsmm., ziemlich 11. in h. Nitro- 
benzol oder o-Dichlorbenzol, aus denen es in dicken, spitzen goldgelben Nadeln krystalli- 
siert, schm. naeh Auslaugen mit einer Na,S-Lsg. zur Entfernung des iiberschiissigen 
Se u. Umkrystallisieren aus Nitrobenzol bei 336—337", enthalt 14,97°/0 Se, ist in konz. 
II2S04 mit kraftiger, reiner griinblauer Farbę 1., in alkal. Na2S20 4 unl. Es dient ais 
Ztcischenprod. fiir die Herst. von Bcnzanthronkiipenfarbstoffen. Bei der Einw. von 
alkal. Kondensationsmitteln fiir sich allein oder in Verb. mit Benzanthron geht es in 
sehr reines Isoviolanłhron iiber. (Hierzu vgl. auch Im peria l Chemical Industries , 
Thomson, Anderson u. Thornley, E. P. 367462; C. 1932. II. 2544.) (Schwz. P. 
155117 vom 6/2. 1931, ausg. 16/8. 1932. A. Prior. 11/2. 1930.) S chottlander.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein. 
Hdehst a. M., und Martin Corell, Frankfurt a. M.), Darstellung ton G,7-Phthaloylbenz- 
anthron, dad. gek., daB man lineares Diphthaloylbenzol zum halbseitigen Anthranol 
reduziert u. dieses in starker H,S04 mit Aerolein bildenden Koiłem behandelt. — Die 
Red. des linearen Diphthaloylbenzols (2,3,6,7-Dibenzanthradiehinon-l,4,5,8) (I) zur 
Anthranolstufe kann entweder mit Alkali u. Na2S204, oder besser mit Al in konz. H2S04 
crfolgen. Z. B. wird I  in H2S04 66° Be gel. u. zu dieser Lsg. allmahlieh Al-Pulver hinzu- 
gefiigt. Naeh bcendeter R*ed. hat sich die urspriinglich gelbe Lsg. rein griin gefarbt. 
Dann setzt man H2S04 60° Be u. Glycerin bzw. Acetin dazu, u. erwarmt langsam auf 
110—125°, wobei die grune Farbę der Lsg. naeh Rot umsehlagt. Nacli 1-std. Naeh- 
riihren wird auf Eis gegeben, abgesaugt u. wie ublich aufgearbeitet. Das erhaltene 
6,7-Phthaloylbmzanthron, aus Eg.-Nitrobenzol Krystalle, F. 325—326°, ist ein wichtiges 
Zwischcnprod. fiir die Darst. von Farbstoffcn. (D.R. P. 579 653 KI. 12o vom 13/11.
1931, ausg. 29/6.1933.) S c h o t t l a n d e r .

Kodak Ltd., London, und Kodak-Pathe, Paris, iibert. von: Frank Luther White, 
Rochester, New York, Herstellung von Carbocyaninfarbsloffen und Zitńschenprodukten. 
Man kondensiert 2 Moll. eines ąuatemaren Alkylsalzes eines 2-Methylselenazolins mit
1 Mol. eines Orthoesters einer einbas. Carbonsaure. Das 2-Methylselenazolin (I) erk&lt 
man wie folgt: Zu 1 Mol. erwarmtem ft-Bromathylaminhydrobroinid setzt man unter 
Riihren in kleinen Mengen 1 Mol. friseh bereitetes Selenacelamid, das erhaltene Hydro-
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bromid des I macht man in wss. Lsg. alkal. u. trennt das I durch Dest. mit Dampf, 
das olige I lost man in A. u. trocknet mit K 2C03, nach dem AbdestiUieren bleibt das I 
zuriick, das durch Dest. unter yermindertem Druck gereinigt werden kann, Kp.35 71 
bis 72°; mit CH3J  u. C2H5J  bildet es ąuaterniiro Salze. Man erhitzt 2 Moll. I  unter 
RuckfluB mehrere Stunden mit einem OberschuO yon C2H6J ; naeh Beendigung der 
Rk. destilliert man den UberschuB des Athyljodids ab, wiischt den Ruckstand mit 
Aceton, entfernt dio letzten Spuren des Acotons durch Erwarmen, yermischt das rolio 
ąuaternaro Salz mit trockcnem Pyridin u. Triathylorthoformiat u. erhitzt rasch zum 
Sieden unter RuckfluB. Der erhaltenc Parbstoff, 3,3'-Didthylselenazolinocarbocyaninjodid 
Krystalle aus CH3OH, lóst sich in CH3OH mit lebhaft gelber Parbc. In analoger Weiso 
erhalt man 3,3'-Dimethyl-7-(ithylselenazolinocarbocyaninjodid aus dem Prod. aus I u. 
CH3J' durch Erhitzen mit Methylorthopropional in Pyridin. (E. P. 392410 vom 21/9.
1932, ausg. 8/6. 1933. A. Prior. 21/9. 1931. P.P. 742962 vom 19/9. 1932, ausg. 21/3.
1933. A. Prior. 21/9. 1931.) Franz .

New Jersey Zinc Co., New York, ubert. von: George P. A. Stutz und Harlan
A. Depew, Palmerton, Herstellung von Pigmenten. Dio Fallung der Pigmente erfolgt boi 
erhohter Temp. unter yerhiiltnismaBig liohem Druck. Dor Nd. wird alsdann plotzlich 
einer so starken Druckminderung ausgesotzt, daB hierdurch Trocknung u. Zerkleinerung 
bowirkt wird. Dio Herst. von Lithopone wird naher beschrieben. (A. P. 1 914 539 vom 
23/1. 1931, ausg. 20/6. 1933.) D r e w s .

Gustay Ruth Akt.-Ges., Wandsbeck b. Hamburg (Erfinder: Lothar BarensJeld, 
Wandsbeck b. Hamburg), Verfahren zur Herstellung von Spachteln auf Basis von Cellu- 
loseestern oder -athern, 1. dad. gek., daB in W. 1. organ. Korper ais Weichmacher neben 
den iibliehcn zur Spachtelherst. gebrauchliehon Rohmaterialien verwendet werden. —
2. dad. gek., daB in W. 1. Weichmacher im Gemisch mit wasserunl. Weichmachern Yer
wendet werden. — 3. dad. gek., daB chem. einheitliche organ. Verbb., welohe durch einen 
chem. Eingriff in wasserlosliehe u. wasserunl. Rk.-Prodd. zerlegt worden sind, allein 
oder im Gemisch mit anderen Weichmachern yerwendet worden. (D. R. P. 580 593 
KI. 22h vom 21/4. 1932, ausg. 13/7. 1933.) ENGEROFF.

Charles W . Gamble, Modern illustration proeesses: an introductory textbook of printing
methods. London: Pitnmn 1933. (404 S.) 8°. 12 s. 6 d. net.

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
Barraud, Die Handelsąualitaten tton Terpenlin, Terpentinol und Koloplionium. 

(Buli. Inst. Pin [2] 1933. 129—35. 15/7.) S c h e if e l e .

A. E. Williams, Herstellungv<mHarnstofformaldehydharzen. Harnstofformaldehyd- 
harze insbesondere fiir piast. Massen. (Chem. Trade J. chem. Engr. 92. 477—78. 
16/6. 1933.) S c h e if e l e .

A. Foulon, Neueres aus dem TMckgebiet. Angaben iiber Chlordiphenyl, Vinyl- 
polymerisate, Elastifizierungs- u. Losungsmm. fiir Celluloselaeke, Emulsionen yon 
Cellulosederiw., ICautschuklacke, Aminaldehydharzc, Standolextrakte, organ. Trock- 
nungsbeschleuniger. (Farbo u. Lack 1933. 358. 380. 390. 16/8.) S c h e if e l e .

W. J. Jenkins, Die Funktion von Plastifikatoren in Cellulosederitalen. (Vgl. 
C. 1933. I I . 635.) (Ind. Chemist chem. Manufacturer 9. 204— 07. Juni 1933.) Sc ilE lF .

A. J. Drinberg, Pigmentierte Nitrocelluloseanstriche auf Metallen. Ubersicht u. 
Rezepturen. (Maler-Z. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1932. Nr. 7. 17—19. Nr. 8/9. 23 
bis 27. Nr. 10. 8—13.) Sc h o n f e l d .

John Mc E. Sanderson, Chlorterbindungen ais Lacklósungsmittel. (Vgl. C. 1933-
II . 1100.) Die ais Losungsm. yerwendeten Chlor-KW-stoffe sind charakterisiert durch 
hohes spezif. Gew. (vielfach 1,25— 1,68), schwere Entflammbarkeit, geringe Ver- 
dampfungswarme u. engen Siedebereich, Hydrolyse in Ggw. von Feuchtigkeit, Luft, 
Warme. Licht, mehr oder weniger tox. Wrkg. der Dampfe. Nahere Angaben iiber 
Eigg. u. Verwendung von Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorathylen, Tetra- 
chlorathan, o-Dichlorbenzol, Athylendichlorid etc., sowio tabellar. Angaben uber dio 
wichtigsten physikal. Kemizahlen dieser Chlor-KW-stoffe. (Paint, Oil chem. Rev. 
95. Nr. 10. 10— 12. 18/5. 1933.) S c h e if e l e .

John Mc E. Sanderson, Alkohole ais Lacklósungsmittel. (Vgl. yorst. Ref.) An
gaben iiber Eigg. u. Anwendung yon Methanol, Athanol, Spiritus, Propylalkohol,



1933. EL H j; .  H ae ze . L a c k e . F i r n u ,  P la s t is c h e  Massejc. 1935

Bntanol, Amylalkohol, Benzylalkohol, Diacetonalkohol, Furfurylalkohol etc. (Psunt, 
(Ml chem. P.ev. 95. Nr. 12. S— 11. 15 6. 1933.) SCHKIFKLK.

Johannes Scheiber. Prinzipielles zur Analyse mn Óllackprodukiet). Dio analyt. 
Unters. des filmbildenden Lackkórpers wird durch die w&hrend der Yerkochung statt- 
findenden Urasetzungcn zwischen Harz u. fettem 01 erschwert. Mit einfacher Auf- 
lósung im fetten 01 hat man nur bei Dammar, neutralisiertem (gehartetem, ver- 
estertem) Kolophonium, verestertem Kongo- u. Manilakopal, Asphalt, Pecli, Cumaron- 
harz u. Albertol 111L zu rechnen. wahrend bei nichtneutralisiertcm Kolophonium u. 
unvereatertem Kongo- u. ^Manilakopal Abspaltung freier Fettsiure n u. bei Kauri, 
Bernstein, Sansibar u. Madagaskar Umesterung eintritt, Der durch Erhitzung .einer 
abgewogenen Lackmenge auf 150—ISO0 im Kohlesiiurestrom isolierte Lackkórper 
wird mit ‘/j-n. alkoh. KOH veiseift u. das naeh Beseitigung des UnYerseifbarcn tui- 
fallende Harz-Fettsauregemisch naeh dem Verf. von WOLFF-ScHOLZK getrennt. 
Dieses titrimetr. Verf. wird durch ein grarimetr. erganzt, wenn autoxydative EinflOsse 
Torliegcn, da Oxyfettsauren geringere Neigung zur Ycresterung u. umgekełirt Oxy- 
harzsauren leichte Veresterbarkeit zeigen. Letzterenfalls fiigt man naeh der Titration 
noch 1—2 ccm alkoh. KOH zu, wascht mehrmals mit W. aus, engt die vereinigten was. 
Lsgg. auf kleines Yolumen ein, sauert im Scheidetrichter mit HCl an, nimmt naeh 
Zusatz von konz. Kochsalzlsg. die ausgeschiedene Harzsaure mit Ather auf, wfisclit, 
trocknet u. verdampft die Atherausziige u. unterwirft den Rjiokstand einer zweiten 
Veresterung. Bei Kopallacken scheint aueh das erganzendo gravimctr. Verf. zu ver- 
sagen. Zur Vervollstandigung soli diese Best. durch Ermittlung der Jodzahl naoh 
Wijs in Abhangigkeit von der Versuchsdauer, Beobaehtung der Trooknung u. Be- 
schaffenheit der Filme etc. erganzt werden. Der nicht absolut zuYcrl&ssigo Nachwcis 
von Holzol in Ollacken kann durch Koagulation mittels Zinn-4-ohlorid gesohehen, 
wobei dem Lackkorper erforderlichenfalls noch etwas Holzol zugesetzt wird (vgl.
G. 1931. I. 1182). Zur Priifung auf Glycerin-Phthalsauroharz werdon 1—2 Tropfen 
Laek mit einem Kornchen Resorcin u. */» ccm konz. Schwofelsfture crwftrmt u. auf 
Fluoresceinbldg. (in Natronlauge griine Fluorescenz) beobaehtet. Ist dio Probo positiv, 
dann wird der isolierte Lackkorper yerseift u. die anfallendc Phthalsauro abgesehieden. 
(Farbę u. Lack 1933. 353—54. 365—67. 2/8.) SCHEIFELE.

Bakelite G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Fritz Seebach, Erkner b. Berlin), I 
fahren zur Herstdlung harlbarer bzw. gehdrteler Kondensationsprodukte aus Harnstoff, 
Acetamid und Formaldehyd, dad. gek., daB man Harnstoff oder dessen Deriw., z. B. 
Thiohanisloff oder Gemische derselben, mit Acetamid, das in aąuimolekularer Mengo 
oder mehr angewendet wird, u. mit gel. oder festem Formaldehyd oder Formaldehyd 
abgebenden Stoffen mit oder ohne Zusatz von Katalysatoren in Rk. bringt u. gegobenon- 
falls die erhaltenen Kondensationsprodd. naeh evtl. Trocknung u. ovtl. Zerkleinorung 
mit oder ohne Verwendung von Fiillstoffen, Farbstoffen, Plastizierungsmitteln oder 
anderen Zusatzen, z. B. durch GieBen oder in festem Zustand zweckmilBig in Fortnen 
einbringt u. durch Erhitzen, gegebenenfalls unter gleichzeitiger Einw. von Druck, 
z. B. in DruckgefaBen oder in der HeiBpresse, hartet. ZwcckmiiBig wird das Acet
amid ganz oder teilweiso durch Acetanilid ersetzt u. fiihrt man die Horst, der Konden
sationsprodd. in mehreren Stufen aus, indem man in das erhaltene Kondensations- 
prod. woitere Mengen der Rk.-Komponenten einfuhrt u. dann weiter kondensiert. Dio 
Prodd. sind liehtbestandig u. dienen zur Herst. von Formkorpcrn, in gel. Zustando 
zur Herst. von Lacken, zum Imprdgnieren von Faserstoffen oder Fasorstoffbahncn 
u. zur Herst. von Hartpapier u. geprefiten Platłen. Z. B. werden 60 Teilo Harnstoff 
u. 120 Teile Acetamid bei 50° zusammengeschmolzen, worauf 70 Teilo Parafonn- 
aldehyd hinzugefugt werden u. dann auf 100° erwarmt wird. Bei 110° tritt eino Rk. 
ein, naeh dereń Ablauf abermals 60 Teile Harnstoff u. 70 Teile Paraformaldehyd zu- 
geriihrt werden. Darauf wird dio Temp. einige Zeit auf 50—60° gehalten. Die er
haltene M. ist in der Kalte weiB u. sehr dickfl. u. hartet sehr ra.sch bei 100° ohno Ver- 
farbung. (D. R. P. 579 748 KI. 12 o yom 24/1. 1931, ausg. 3/7. 1933.) Ebkn.

Oscar Neuss, Berlin-Charlottenburg, Harnstoff■Formaldthydhmdo.nsalionaprodukle. 
Harnstoff wird geschmolzen, worauf eine wss. Formaldehydlsg. in dio Schmelzo ein- 
laufen gelassen wird. Gegebenenfalls kann HjSO., ais Kontaktmasse zugesetzt werden. 
Z. B. werden einer Schmelze von 100 g Harnstoff 200 g einer 40%ig. Forinaldehydltig. 
u. gegebenenfalls 4 g konz. H2SO., zugegeben. Naeh kurzer Zeit ist eino kreidigo M. 
entstanden, die naeh Waschen u. Trocknen in der HeiBpresse in eine durchscheinende
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oder hornartige, dichte M. vcr\vandelt werden kann. Wiihrend der Kondensation 
konnen dio bekannten Zusatzstoffe der M. einvcrleibt werden. (A. P. 1914957 vom 
5/12. 1931, ausg. 20/6. 1933. D. Prior. 18/2. 1930.) Eben .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Entwasserung von 
Nitrocellulose. W.-haltige Nitrocellulose, dio spiiter auf Nitrocelluloselacke verarbeitet 
werden soli, wird mit Losungsmm., dio mit W. nicht mischbar sind, yersetzt. Das 
azeotrop. Gemisch wird so lange dest., bis das W. restlos abgetrieben ist. Dann wird 
die Nitrocellulose dureh Auspressen bis auf einen Geh. an ca. 20% vom Losungsm. 
befreit. Ais solcho Losungsmm. konnen z. B. eine sogenannte „Sicherheitsfl. fiir Flug- 
zeuge“ vom ICp. 140—220°, CClj, Athylendi- u. -triclilorid, Chlorbenzol, Xylol oder 
sokundarer oder tertiarer Amylalkohol dienen. Gegebenenfalls kann man auch, wenn 
das W. vermittels eines hohersd. Losungsm. ausgetrieben ist, dieses dureh ein niedrigersd. 
ersetzon. — Z. B. mischt man 40 g W.-haltige Nitrocellulose mit 100 ccm Sicherheitsfl. 
fiir Flugzcuge u. dest., bis das W. zusammen mit der niedrigstsd. Fraktion der Fl. ab
getrieben ist. Dann wird dio Nitrocellulose dureh Auspressen bis auf einen Geh. von 
ca. 20% der Fl. gebracht. (F. P. 743 520 vom 3/10. 1932, ausg. 1/4. 1933. Holi. Prior. 
23/10. 1931.) E b e n .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektroclieinische Industrie G. m. 
b. H., Munchen (Erfinder: Eugen Galitzenstein, Burghausen), Verfahren zur Her- 
stellung von Celluloseesterlacken unter Verwcndung von l,l,3-Trimethylcyclohexcn-(3)- 
on-(5) fur sich oder in Mischung mit bekannten Losungsmm. (D. R. P. 580 592 KI. 22h 
vom 19/4. 1932, ausg. 13/7. 1933.) E n g e r o f f .

Johannes Scheiber, Leipzig, Verfahren zur Herstellung von Lacken aus Kautschuk- 
abbauprodukten, 1. dad. gek., daB der Abbau des Kautschuks mittels Zinnchlorid, Bor- 
haloiden, Antimbnchlorids bzw. sonstigor Halogenidc dieser u. anderer Metalloido bzw. 
amphoterer Metalle oder Gemisehe soleher Stoffe in der Warnio, gegebenenfalls auch 
unter Druck, in An- oder Abwesenheit von Losungsmm. so weit getrieben wird, bis das 
Rk.-Prod. die fiir Laekzweeke crforderliche Haftfahigkeit aufweist. — 2. dad. gek., daB 
den Prodd. fette Ole, Firnisse, Standóle, Lacko bzw. auch beliebigo, natiirliche oder 
kunstlichc Harze u. Waehse zugesetzt werden. (D. R. P. 580 126 KI. 22h vom 13/3.
1928, ausg. 6/7. 1933.) E n g e r o f f .

Paul Grśgoire, Frankreich, Seine-et-Oise, Herstellung plastischer Massen aus 
Gelaline. Die Gelatine fiir piast. Massen, insbesondere fur Druckwalzen, soli, um wider- 
standsfahig zu sein, móglichst wenig W. enthalten. Um dies zu erreichcn, wird dio 
Golatine-Glycerinmischung zunachst in einer groGeren Menge W. gel., worauf das W. 
aus der Gelatine dureh l'rocknung oder im Vakuum entfernt wird. (F. P. 747 303 
vom 10/3. 1932, ausg. 14/6. 1933.) G r o t ę .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
Rudolf Pummerer und Hans Kehlen, tiber die Polymerisation ton Kautschuk, 

Isopren und Stijrol dureh Licht in Gegenwart von Sensibilisatoren. (XV. Mitt. iiber 
Kautschuk.) (XIV. vgl. C. 1931. I. 3182.) Unter LuftausschluB eingeschmolzene 
Kautsehuklsgg. werden beim Belichten gallertartig, eine Rk., die K ir c h i io f  (C. 1927.
I. 2400) nur mit kleinen Mengen in Quarzrohrchen bei ultraviolettem Licht gelang. 
Vff. verwandten einen k. mit Aceton extrahierten Crepekautschuk, der durcli A. in 
6 Fraktionen zerlegt worden war. Die zur Gallertbldg. erforderliche Belichtungszeit 
dureh Sonnenlicht nimrnt mit steigender Fraktionsnummor ab, wahrend bei Belichtung 
mit der Quarz-Hg-Lampe keine Abhangigkeit zu bemerken war. Die erhaltenen 
Kautschukgallertcn sind sehr fest u. homogen u. bleiben selbst nach 150-std. Schiittcln 
erhalten, auch tritt bei lange in Ggw. von Benzanthron belichtoten Gallerten dureh 
Luftzutritt keine Verfliissigung ein, wie dies fiir kurz belichtete zutrifft (vgl. Kolloid-Z.
28 [1921]. 233). Der dureh Eindampfen der A.-Gallerte erhaltene L i e h t k a u t s c h u k  
ist, bei hinreichender Belichtung, unl. in A. Beim Vers., ihn gedehnt untor Eis-W. 
einzufrieren, kriecht er wesentlicli zuruck. Auf der Walze untor C02 behandelt wird 
er allmahlick wieder A.-l., was nach Vff. nicht auf Spuren von dennoch aufgenommenem
O zuruekzufiihren ist, sondern auf ein ZerreiBen von uberbruekten, „vernahten“ Mole- 
kiilen oder Micellen, also auf die Bldg. yon Bruchstiicken, die wieder 1. sind. Ungewalzt 
geht er selbst mit Zusatzen, wie Diathylamin, Piperidin, nicht in A.-Lsg. Die Jodzahl 
ist 94—98% von der des verwendeten Solkautschuks, w’as nicht dureh evtl. aufgenom- 
mencn O verursacht wird. Vff. nehmen an, daB dureh die Belichtung mehrere Molekule
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dureh einige C-Brueken untereinander verkniipft worden sind, ohne daB jedoch viel- 
fache Verzahnung eingetreten ist. Dio Zahl derartiger Polymerisationss teilen, an denen 
sich Doppelbindungen oder eine CH2-Gruppe u. eine Doppelbindung zusammengelagert 
haben konnen, betragt nur 2—6%  aller Doppelbindungen. Bei der Chlorjodbest. 
neigt der L i c h t k a u t s c h u k ,  ahnlich dem Gelkautschuk, mehr zur Substitution 
ais der Solkautschuk. Vff. werden spiiter zeigen, daB yerzweigte ungesatt. Kctten be
reits dann von Chlorjod zum Teil substituiert werden, wenn statt einer CH3-Gruppe 
eine C2H5-Gruppo ais Seitenkette an doppelt gebundenem C-Atom steht. So ist Tri- 
mdhyldthylen titrierbar, 3-Athyl-ii,4-pe.nten nicht. Bei der Verkettung mehrerer Kaut- 
sehukmolekule ist also erhóhte Substituierbarkeit dureh Chlorjod zu erwarten. Die 
Annahme beginnender intramolekularer Cyclisierung erklart nicht dio Abnahmo der 
Loslichkeit. Fiir Polymerisation spricht auch, daB die niedrigsten (in A. 1.) Kautsehuk- 
fraktionen, dio wahrscheinlich otwas niedriger molekular sind, langere Zeit zur Licht- 
polymerisation brauchen, ais die hóheren Fraktionen, u. ferner dio Parallelitat mit der 
Lichtpolymerisation von Isopren u. Styrol, selbst in bezug auf die Sensibilisatoren. 
Dureh Zusatz von Eosin, Methylenblau, Malachitgriin, Benzophenon, Benzanthron, 
Acetoplienon, Diathylketon u. anderen Stoffen, liiBt sich die Gallertbldg. gut regeln u. 
reproduzieren. In Ggw. von Benzaldehyd u. Acetaldehyd treten Komplikationen ein.
So erhiolten VIf. einmal in Ggw. von Acetaldehyd ein schwach gelblichos Prod., das 
noch Kautschukeigg. besaB. Die Analysen stimmten auf [C5H8]3, CH3-CHO. Benzoe- 
saureester wirkt maBig, aliphat. Ester, farbigo KW-stoffe (Perylen, Carotin) wirken 
nicht, so daB sichcr der CO-Gruppe die Wrkg. zukommt. Im allgemeinen wirkt das 
langwellige Ultraviolett, mit Sensibilisatoren erhalt man Polymerisation auch bei 
gróBeren Wellenlangen. Eine 0,2%ig. Kautschuklsg. in CC14 liiBt sich in Ggw. von 
Eosin noch in eine Gallerte uberfiihren. Die Polymerisierbarkeit von fl. Isopren u. 
Isoprenemulsionen in Seifenlsgg. dureh Licht wird dureh die gleichen CO-Verbb. be
schleunigt, ebenfalls dureh Nutzbarmachung des langwelligeren Lichts. Die erhaltenen 
Isoprenkautschuke haben Jodzahlen von 94—99% d. Th. unter gleiehzeitiger Entw. 
botrachtlieher Mengen H Hal. Mit Eosin entsteht ein weiBer, sehr fester u. elast. 
Kautschuk, mit der Loslichkeit eines A.-Solkautschuks, mit Benzanthron ein in allen 
Losungsmm. unl. Prod. Emulsionen in Stearatlsg. lieferten schneller unl. Kautschuk, 
ais solche in Linolatlsg., der meist A.-11 war (vgl. Tabelle im Original). Auch die Poly- 
merisation von fl. Styrol zu festem Styrolharz wird dureh Zusatz von Benzophenon etc. 
beschleunigt. Mit Benzanthron entstehen gelbliche, mit Benzophenon farblose Harze,
1. in allen organ. Losungsmm. Polymerisation in Ggw. von 2% Kautschuk u. 1% 
Benzophenon gab ein Harz, fester u. zaher ais die ohne Kautschukzusatz. Auch Lsgg. 
von Guttapercha werden dureh Beliehten in Gallerten umgewandelt, aber langsamer 
ais die von Kautschuk. — Bei diesen Lichtrkk. sind wahrscheinlich Spuren von 
aktiviertem O beteiligt, indem sie eine Kettenrk. auslósen, denn die Rk. geht mit
0-haltigem Bombenstickstoff 2—3-mal schneller ais unter reinem N2. Bei ultra- 
violettem Licht liegt die zutragliche O-Menge noch unter der bei gewóhnlichem Licht. 
Weitgehende Befreiung auch des Kautschuks vom O steigert auch hier die Rk.-Zeit. 
Die Gallertbldg. erfolgt immer an der Grenzflache Gas-Fl. Die Warmepolymerisation 
des Isoprens, die dureh geringe Mengen Perosyd beschleunigt werden kann, kann man 
sich, ahnlich wie dies STAUDINGER u. La UTE N S CHLAGE P. (C. 1931. II. 1G70) entwickelt 
haben, so vorsteilen, daB ein erstes Molekiil Isopren dureh einseitige Anlagerung in
1-Stellung am anderen Ende in 4-Stellung in ein Radikal iibergeht, sich dann einBeitig 
auf das naehste Isopren sturzt, das dadurch wieder in ein Radikal verwandelt wird, 
usw., bis die Rk. dureh Anlagerung einer anderen Komponente beendet wird. Die Rkk. 
werden dureh sog. „Antioxydantien“, wie z. B. Hydrochinon, rollig unterbunden. 
Vff. konnten mit XaCl-haltiger Benzidinlsg. nachweisen, daB bei der Belichtung fon  
Benzophenon, Acetophenon etc. akt. 0 entsteht. In Ggw. von HCX tritt in l°/0ig- 
Kautschuklsg. in CC14 ebenfalls Polymerisation ein. FeCl3, Fe(3)-Acetylacetonat u. 
Fe-Pentacarbonyl, der A.-Lsg. Ton Kautschuk zugesetzt, zeigten bei der Belichtung 
keine Wrkg. der Fe-Verbb. Nur teilweise Belichtung von Kautschuklsgg. oder Styrol 
in Ggw. von Sensibilisatoren filhrt auch zur Polymerisation der nicht beliehteten 
Teile. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 1107—22. 2/8. 1933. Erlangen, Univ.) Corte .

E. Kindscher, Die Abgrenzung der Bezeicknungen „Kautschuk“ und „Gumrni'L. 
Neue Vorschlage zur Abgrenzung der Begriffe. (Gummi-Ztg. 47- 109o—9C. 21/7. 
1933.) H. Mu lle r .

Ćurt Kittler, Abgrenzung der Bezeichnung „Kaulschuk“ und „Gumrni“ . Eine Be- 
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grenzung der Begriffe ware auch auf dem Gebieto der Druckerei sehr erwiinscht. 
(Chcmiker-Ztg. 57. 576. 22/7. 1933.) H. M u l l e r .

M. K. Easley, Die Wirkung von nadelfórmigem Zinkweifi auf die physikalischen
Eigenschaflen einer Oummimięchung. Nadolfórmiges ZinkweiB erhóht dio Steifheit 
einer Mischung, ohne die Hartę zu beeinflussen. Der ZerreiBwidcrstand ist bei Fiillungen 
uber 10°/o bei dem nicht nadelfórmigen gróBer. (Rubber Age [New York] 33. 103—05. 
Juni 1933.) H. M u l l e r .

R. V. Sandstrom, Temperalurkoeffizient der Vulkanisation. II. Bestimmung fur 
Mischungen, die mit Tetramethyllhiuramdisulfid und einem Butylaldehyd-Anilinkonden- 
sationsprodukt beschleunigt sind. (I. vgl. C. 1932. II. 132.) Verss. crgaben, daB der 
Temp.-Koeff. bei hohen u. niederen Tempp. der gleiche ist. (Ind. Engng. Chem. 25. 
684—86. Juni 1933.) H. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
— , Die Ocmnnung des Nutzwassers. t)bcrblick iiber Beschaffung, Reinigung u. 

Ruckkiiklung des Bctricbswassers fiir Brennereibetriebe. (Brennerei-Ztg. 50. 124. 
Ż6/7. 1933.) Manz.

E. Jalowetzund S. Pickholz, tlber das Riihren der Maisclien. II. (I. vgl. C. 1933.
II. 1796.) Dio mechan. Bewegung von Wiirzen in Sudpfannen bedingt jo nach der 
Umdrehungszahl des Ruhrwerks ein vcrschieden geartetes Bier. Langsamcs Ruhren 
ergibt etwas hóhere Extraktausbeute u. daher vollere Biere. Es muB jedoch insofern 
ein Unterschied 'gemacht werden zwischen Eeucr- u. Dampfkochung, ais bei ersterer 
sehnelleres Ruhren nótig ist, weil bis zu 7° Temp.-Unterschiede infolge órtlicher t)ber- 
hitzungen auftrcten konnen. (Brau- u. Malzind. 26. (33.) 101—03. 1/8. 1933. Wien, 
Inst. f. Garungsindustrie.) Sc h in d l e r .

Jaroslav Drab, Die Eignung der einzelnen Hefearten und Heferassen zur Verwendung 
in landwirlschaftlichen Brennereien. Ęingehende Verss. iiber dio A.-Ausbeuten in vcr- 
schicdenen Nahrmedien mit Brennerei-, Bier- u. Weinhefen haben ergeben, daB in 
allen Fallcn die Kartoffelmaischen, weil maltosereich, dic besten A.-Ausbeuten liefern, 
wenn echto Brennereiliefen verwendet werden. Dextrinhaltige Maischen, wio Bier- 
wiirzen, werden sowohl von Bier- wie auch von Brennercihefen gleich gut vergoren. 
Dagegen werden die saccharosehaltigen Melassemaischen nur von einigen, an das 
Nahrmedium gewóhnten Brennercihefen mit Erfolg verarbeitet. Weinhefen kommen 
weniger in Betracht, Bierhefen yergaren Melassemaischen fast gar nicht. An Hand 
einer Tabelle sind die Rcsultate eingehend erlautert. (Landwirtsch. Brennerei-Ztg. 
20. 61—64. 15/7. 1933.) Sc h in d l e r .

Eduard Jacobsen, Beachlenswerte Winkę bei der Herstellung von Steinhager und 
Wacholderbranntwein. (Oesterr. Spirituoscn-Ztg. 32. Nr. 30. 3. — C. 1933. II. 1102.) Gd.

R. Seligman, Die Natur der Metalle. Erórterungen in bezug auf die Verwendung 
der Metalle in der Brauerei. Nach eingehender Stellungnahme zu der Struktur- u. 
Korrosionsfrage verschiedener Metalle, insbesondero Monelmetall, Aluminium u. Alu- 
miniumlcgierungen, weist Vf. darauf hin, daB von der richtigcn Auswahl des Kon- 
struktionsmaterials der Erfolg einer modernen Brauerei abhangt. (J. Inst. Brewing 
39. fN. S. 30.] 445—48. Juli 1933.) Sc h in d l e r .

T. S. Pritchard, Die physikalischen Eigenschaften der in der Brauerei verwendeten 
Metalle. (Vgl. vorst. Ref.) Da allo in der Brauerei vcrwendeten Metalle, auBer nicht- 
rostendem Stahl, mehr oder weniger von den W'urzen u. Garfll. angegriffen werden, 
so ist einzig u. allein dieser Stahl ais Konstruktionsmaterial zu empfehlen. (J. Inst. 
Brcw-ing 39. [N. S. 30.] 449—50. Juli 1933.) Sc h in d l e r .

T. S. Miller, Ofentrocknung vonOerste. II. (I. vgl. C. 1932. I I . 1089.) Fur genaue 
Feuchtigkeitsbest. von Gersten ist eine Trocknung bei 110— 115° im Vakuum erforderlich. 
Der Mahlgrad spielt dabei keine Rolle, auBer, wenn kein Vakuum verwendet wird u. 
bei 98° im Wasserofcn getrocknet wird. Yom Feuchtigkeitsgrad hangt auch die Temp. 
ab, bis zu der man Gerste ohne Schadigung der Keimfahigkeit erhitzen kann. Er- 
ganzende Tabellen zahlreicher Analysen. (J. Inst. Brewing 39. [N- S. 30.) 428—45. 
Juli 1933.) Sc h in d l e r .

J. Raux, Die Bitterkeit des Bier es. Wahrend es dem Brauer ein Leichtcs ist, den 
Crad der Bitterkeit eines Bieres vorhcr zu bestimmen, gelingt ihm dies nicht immer 
bei der Einstellung auf eine bestimmte Art der Bitterkeit. Ersterer ist mehr oder weniger 
ablitingig yon der Menge des verwcndeten Hopfens, letztere wird durch die verschie-
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densten Faktoren beeinfluBt. Die Alkalitat des Brauwasaors u. damit das ph dor Wurze, 
mehr oder weniger gut entbitterte Stellhefe u. der Grad des EiweiBabbaus spielen 
hierbei eine hervorragende Kolie. Ebenso wird die Art der Bitterkeit von yorschieden 
hoch gedarrtem Malz., von dem A.-Geh. des Bieres, sowie nach neueren Untorss. auch 
von der verwendeten GummivcrschluBscheibe, von der Vulkanisationsprodd. durch 
das Bier ausgelaugt werden, beeinfluBt. (Brasserie et Malterio 23. 103—10. 117—22. 
5/7. 1933.) Sc h in d i .e u .

Hajek, Analyse eines amerilcanischen Bieres. Erstmalig wird die Analyse des gegen- 
wartig in U. S. A. zum AusstoB kommenden Bieres bekannt. Der Stainmwurzegoh. 
betragt 11,9%, der A.-Geh. 3,1%. Es ist niedrig vergoren u. anseheinend mit Malz- 
surrogaten vermaischt. Solche Biere erfordern Filtration mit Soitz-E. K.-Filter u. 
stenie Abfiillanlage. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 73. 557. 5/8. 1933. Sudwestdeutsche 
Untersuehungsstation f. Brauerei, Mannheim.) SCHINDLER.

Gheorghe I. Meran, Untersuchungcn iiber die Yerbesserung rcressigter Weine. 
Mittels CaC03 konnon stark veressigte Weine nicht verbessert werden, u. auch dio 
Behandlung essigstichiger Weine mit CaC03 ist unzweekmaBig. Desgleichen muB dio 
Abstuinpfung der Essigsiiuro mitMgO verworfen werden. Dagegen ist — sofern dor Essig- 
sauregrad nicht zu groB ist — eino Behandlung mit Kaliumtartrat empfehlenswert, 
insbesondere dann, wenn der Wein nur geringo Weinsauremengen enthalt. Allerdings 
muB dann dio Zeit bis zum Absetzen des Bitartrats abgowartet werdon. — Ob ein 
Wein mit Entsauerungsmitteln behandelt wurde oder nicht, kann leicht analyt. daran 
erkannt worden, daB sich durch die Behandlung die Mengcnverhaltnis.se der Bestand- 
teile andern. — Zur Vermeidung des Sauerwerdens wird — auBer der Behandlung der 
GefaBe mit S02 u. der Tótung der Bakterien durch Ozonisierung, sowio der Adsorptions- 
raethode mittels Kieselgur oder Kaolin — dieBedcckung der Weine mit einer Olschieht 
empfohlen, wodureh jeder Luftkontakt ausgeschlossen wird. Paraffinijl vermeidet das 
Sauerwerden, yerandert jedoch Geschmack u. Aroma. (Bul. Fae. ętiin^o Cemau^i 6. 
295—303. 1933.) G u r ia n .

C. Lucków, Ober die Herstellung von Krauteressig. Anweisungen zur Bereitung 
von Krauteressig mit Estragon, Thymian, Boretsch u. Dill. (Pharmaz. Zentralhalle 
Deutschland 74. 305—07. 18/5. 1933. Berlin.) D eg n er .

Jacobsen, Wie kann man Essig haltbar gestalten? Besprcchung der Haltbar- 
machung mit Entkeimungsfilter, KHS03 u. Elektrokatadynverf. (Destillateur u. Likór- 
fabrikant 46. 331; Oesterr. Spirituosen-Ztg. 32. Nr. 28. 3.13/7. 1933. Berlin SW 61.) Gd.

L. Idoux, Bestimmung des Peptisalionsvermogens von Malz. Zunaehst stellt man 
einen 10%ig. Malzextrakt nach der iiblichen Maischmethode her, dem ein l% ig. wss. 
Hopfenauszug u. Milchsaure in solcher Menge zugesetzt ist, daB die FI. ein pn von etwa 4 
erhalt. Nach dem Aufkochen u. Filtrieren wird dieser Malzauszug einer bestimmten 
Menge Gerstenmehl zugesetzt, die Aufschwemmung im Wasserbad behandelt u. filtriert. 
Dio N-Best. erfolgt nach K j e i .DAHI.. Die Differenz zwischen einem Blindvers. u. 
obigem Vers. ergibt die lósende Kraft der proteolyt. Diastase des Malzes. Auf dem 
gleichen Wege kann man auch die Aktivitat des Pepsins, Papains usw. bestimmen. 
(Brasserie et Malterie 23. 122—26. 5/7. 1933.) S ch in d le r .

Octave Bure, Frankreich, Verfahren zur Kcmzentrierung von Essig. Das Verf. ist 
eine Ubertragung der Arbeitsweise fiir Most u. Fruchtsafte gemaB F. P. 736 342;
C. 1933. I. 1042 auf die Konzentrierung von Essig. (F. P. 746 030 vom 9/2. 1932, 
ausg. 20/5. 1933.) D onat .

XVI. Nahrungsmittel. GenuBmittel. Futtermittel.
E. Fleurent, Ober die Folgen der Fetlverdnderung der Mullereiprodukte des Getreides 

wahrend der Lagerung. Das Ansteigen des Sauregrades in Mullereiprodd. wahrend 
der Lagerung wird durch die Ggw. einer Lipase bewirkt, die hauptsachlich in den 
Schalen- u. Keimlingsteilen lokalisiert ist. Die Lipase wirkt auf das Mehlfett ver- 
seifend. Der aus dem Ansteigen des Sauregrades berechnete Verlust der Fettsubstanz 
stimmte mit dem gefundenen gut uberein. (C. R. hebd. Seances Acad. Agric. France 19. 
775—83. 28/6. 1933.) H a e y e c k e r .

Simon Mendelsohn, Tartrate in Backpuhem. Geschiehtliches uber Backpulver; 
Wirkungsweise der Weinsaure u. ihrer sauren Salze usw. (Amer. J . Pharmac. 105. 
301—06. Juni 1933. Cincinnati [Ohio].) D eg n er .

128*
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Gulbrand Lunde, Valborg Aschehoug, Hans Breien und K. Wiilfert, Fiitterungs- 
rersuche mit in Aluminiumdosen verpackten Konserven. (Vgl. C. 1933. I. 163B.) Weitere 
Verss. ergabcn gute Eignung von 99,5°/0ig. Al. Sildsardincn u. Brislingsardincn zeigten 
in 3V2 Jahren bei 16° oder 2 Jahren bei 37° keine H2-Auftreibung, ahnliche Ergebnisse 
mit Herings- u. Krabbenkonserven. Dor Al-Geh. der Inhalte betrug nach 3 Jahren
0,001—0,01%. Futterungsverss. an Mausen u. Ratten zeigten restlose Ausscheidung des 
Al durch die Facces u. keincrlei Scluidigungen des Organismus. (Tidsskr. Hermetikkind. 
19.174— 85. Juni 1933. Stavanger, Norwcgen, Hcrmetikkindustriens Lab.) GROjBZFELD.

W. Lintzel, Ober die Mineralsloffe im Fuller und ihre Wirkung auf den tierischen 
Organismus. Gutes Weidegras u. Heu sind reich an P, Ca u. IC, letzteres ist reichliclier 
yorhanden ais Na, u. beido Alkalien iiberfliigeln mengenmiiBig dio Siiurobildner Cl 
u. S. Dio Alkalien, besonders Iv, sind zur Abstumpfung u. Ausscheidung der beim 
Stoffwecliscl der Pflanzenfresser gebildeten Sauren lebcnsnotwendig, da nur Floischfresscr 
zur Absoheidung eines sauren Harnes u. Bldg. von Amnioniak zur Neutralisation der 
Stoffwechsclsauron befahigt sind. (Emahrg. d. Pflanze 29. 197—98. 1/6. 1933. Borlin, 
Tierphysiol. Inst. d. Ldw. Hochsch.) L uther .

E. Griffiths, L. S. Cayzer, G. W. Norris und H. Wenholz, Versuchsbackproben, 
ihr Wert und ihre Deutung. (Agric. Gaz. New South Wales 44. 413—20.1/6.1933.) H a e v .

Gerhard Mueller, Farinograph und Backversuch. Der Formbackvers., insbesonderc 
dessen Auswertung nach der Backzahl gibt hiiufig der Praxis widersprechonde Resultate. 
Mit dem Farinographen u. Fermentographen konnen dio am BackprozeB beteiligten 
Einzelfaktoren: Teigausbeute, Stabilitat, Elastizitat u. Trieb in ihrem zeitlichen Ver- 
lauf bestimmt werden. (Z. ges. Getreide- u. Miililenwes. 20. 166—73. Juli 1933. 
Duisburg.) H aevecker .

Arie Goudswaard, Silberhautchenbeslimmung am lieis. Inlialtlich ident. mit 
der C. 1933. 11. 151 ref. Arbeit. (Pharmac. Weckbl. 70. 770—74. 29/7. 1933.) DEGNER.

Eolando Cultrera, Die Hmcardsche Analyse und die italienischen Tomalen- 
konzenirate. Die Methode von H ow ard  zum Nachweis von Pilzon, Hefen u. dgl. in 
Konserven laBt sich auch bei Tomatenkonzentraten sehr gut anwenden, wenn man 
zur Farbung eine l% 0ig. Lsg- PoiRIER-Blau C 4B in Milchsiiurc anwendet u. mit 
wss. Konzentratlsg. arbeitet. Mkr. Priifung mit VergroCerung 500 boi Hefen, 800 bei 
Bakterien. (Ind. ital. Conserve aliment. 8. 167—75. Juli 1933. Parma.) Gr im m e .

Ray-Dio-Ray Mfg. Corp., Portland, iibert. von: Kenneth E. Golden, Wa
shington, V. St. A., Vertilgung von Keimen, Bakterien, Larven in Nahrungsmitleln, 
Tabak u. dgl. auf elektrischem Wege. Man bringt die zu behandelnden Stoffe in ein GefaC, 
in dem sie der Einw. von elektr. Wellen, Stromen oder Strahlen unter Hochfreąuenz unter- 
worfen werden. (A. P. 1914 947 vom 30/12. 1930, ausg. 20/6. 1933.) SCHUTZ.

James Arthur Reavell, London, Mittel zum Absorbieren von Feuchtigkeit, be- 
stehend aus einem Absorptionsmittel, wie Silicagel, das mit einem die absorbierte 
W.-Menge anzeigenden Indicator, Cobaltchlorid, impragniert ist. Das Mittel wird 
yerwendet zum Frischhalten von Lebensmitteln (Geback) u. wird an den Luftzutritt- u. 
-austrittoffnungen des Aufbewahrungsbehalters angebracht, so daB innerhalb des 
Behiilters eine trockone Atmosphare aufrecbterhalten wird. (E. P. 393 094 vom 
22/6. 1932, ausg. 22/6. 1933.) JULICHF.R.

E. Kóbcke, Berlin, und B. Zimmermann, Danzig, Brotherstellung. Dem Brot- 
njehl bzw. dem Teig werden bis zu 25% reines PflanzeneiweiB beigemischt. Man gewinnt 
reines PflanzeneiweiB durch Auslaugen von zerkleinerten Schalenkernen mit w. W. u. 
nachfolgendes Koagulieren des EiweiBes aus der Ablauge. Gegebenenfalls wird das 
eiweiBhaltige Mehl zweeks Entfernung des yorhandenen Óles mit ollosendcn Fil. be
handelt. (Ung. P. 105150 vom 1/6. 1931, ausg. 15/2. 1933. D. Prior. 22/5. 1931. 
Ung. P. 105151 vom 2/6. 1931, ausg. 15/2. 1933.) G. K o n ig .

Zenobia Co., Inc., iibert. von: Karl M. Herstein, New York, Herstellung von 
gerósteten Niissen. Vor dem Rosten werden die Niisse, dereń Schale leicht geóffnet 
wurde, in einer Salzlsg. gewiirzt. Dieser Salzlsg. wird ein krystallwasserhaltiges Salz 
(Dinatriumphosphat oder Natriumsulfat) zugesetzt. Letzteres schiitzt die Niisse vor 
Wurmerbefall u. Yerderben. (A. P. 1 914 638 vom 7/5. 1929, ausg. 20/6. 1933.) JU L .

Kelco Co., iibert. von: Michael J. Walsh, Kalifornien, Herstellung von Oelees. 
Man rermischt die Fruchtsdfle u. dgl. mit 0,752—1% Agar-Agar, 0,5—1% Na-Alginat 
u, 15—20% Zucker. (A. P. 1913 576 vom 24/3. 1930, ausg. 13/6. 1933.) Sc h u t z .

Sardik Inc., V. St. A., Herstellung von leichtlóslichem, haltbarem Pektin. Man bringt
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eine yerhaltnismaBig diinno Schicht einer peklinhaltigen Fl. auf eino erhitzte glatto 
Platte, dio mit einem Rand u. dgl. yersehen ist, so daB dio Fl. nicht abflieBcn kann u. 
einige Zeit mit der Flacho in Berukrung bleibt, um ein Hautchen gewunschter Starkę zu 
bilden, das dann von der Platte entfernt wird. (F. P. 747561 vom 14/12. 1932, ausg. 
20/6. 1933. A. Prior. 23/12. 1931.) Schutz.

Northwest Paper Co., iibert. von: Ross Aiken Gortner und Walter F. Hoffman, 
Minnesota, V. St. A., Reinigen wid Abscheiden von Stoffcn durch Elektrodialyse. Man 
bringt z. B. Fruchlfleisch oder Pulpę von Citronen in eine elektr. Zelle mit Diaphragmen, 
setzt W. hinzu u. schickt den elektr. Stroni durch die M., worauf das abgeschiedeno Pektin 
entfernt werden kann. (A. P. 1915 568 vom 20/8. 1928, ausg. 27/6. 1933.) SĆHUTZ.

fimile Augustin Barbet, Frankreich, Konzenlriercn von Fruchlsdften. Um von 
Beigcsehmack freio sirupose Massen zu erhalten, behandelt man die Fruchtsafte im 
Vakuum, u. zwar in drei aufeinanderfolgenden Erwarmungsstufen. (F. P. 746 750 
vom 22/2. 1932, ausg. 3/6. 1933.) Schutz.

Franz Kock und Franz Messner, Wien, Verfahren zur Aufarbeilung vcm Kaffee, 
Kakao, Małe, dad. gek., daB die naeh dem Verf. des Oe. P. 132 410 (C. 1933. I. 3815) 
bereiteten Futtermm. der troekenen Dest. unterworfen werden. Man erha.lt 33—35% 
Koks, der eine Akłivkohle von vorziiglicher Qualitat darstellt, 20% Teerole, 0,45% 
Phenole u. Kresole, 10% Methanol u. etwa 30% Essigsdure- u. Ammoniakwasser. (Oe. P. 
134282 vom 29/7. 1931, ausg. 25/7. 1933.) De r s in .

Fernand Nierinck, Chelmsford, Verfahren zur Kotiservierung von Fleisch durch 
Aufbewahren des Fleisches bei — 1 bis -f 1 ° in einer Atmospharo von 2 bis 15%
0,85—25% CO* u. 13—60°/o N. (F. P. 746 637 vom 1 /12 . 1932, ausg. 2/6. 1933. 
E. Prior. 2/12. 1931. E. P. 393 663 vom 2/12. 1931, ausg. 6/7. 1933. E. P. 393 935 
voin 2/12. 1931, ausg. 13/7. 1933.) J u l ic h e r .

Nathan Hirsch, iibert. von: Frank J. Donovan, New York, Verfahren zur Yer- 
hinderung des Verfarbens von Krabbenfleisch durch Ubcrziehen der Innenflachen der 
Konservendosen mit einem Laek aus Naturharz, Leinól u. Losungsmm. (A. P. 1 916 040 
vom 15/12. 1932, ausg. 27/6. 1933.) J u l ic h e r .

Magnus J. Nilsen, Vardó, Trocknen von Fischen im Luftstrom, insbesondere 
Herst. von Klippfisch, dad. gek., daB der Fisch wahrend seines Aufenthaltes im 
Trockenraum bei der Einw. der stromenden Luft durch Bestrahlung mit hellen, von 
elektr. Gluhlampen o. dgl. stammenden Warmestrahlen erwarmt wird. — Wahrend 
des Trocknens halt man den Fisch auf hoherer Temp. ais die umgebende Luft. (N. P. 
49 654 vom 20/11. 1929, ausg. 9/11. 1931.) Drews.

H. Geffcken und H. Richter, Leipzig, Herstellung von Tierfulter. Dem n. Futter 
werden getrocknete Keimdrusen beigemiseht. Die Hormone werden vor der Zugabe im 
luftyerd. Raum getroeknet. Vgl. auch F. P. 737 516; C. 1933. I. 3815. (Ung. P. 
105 369 vom 14/7. 1931, ausg. 1/3. 1933. D. Prior. 18/7. 1930.) G. Konig.

Frosted Foods Co. Inc., Dover (Delaware), iibert. von: Clarence Birdseye, 
Gloucester (Massehusetts), Herstellung von Futtermehl, insbesondere fiir Forellen.' Der 
bei der Herst. von Fischfilets anfallendo Abfall (Knochen, Haut, Kopfe usw.) wird 
fein zerkleinert u. mit Milch im Verhalt,nis 3: 1 vermischt. Das Gemiseh wird dann 
gefroren, in diesem Zustand gepulvert u. unterhalb des Gefrierpunktes getroeknet. 
(A. P. 1 916 915 Tom 10/1. 1929, ausg. 4/7. 1933.) J u l ic h e r .

W. B. Nevens, Typcs and yarieties of corn for silage; yield of nutrients; composition;
feeding yalue for miik production. Urbana: Uniy. of JU. 1933. (57 S.) 8°. pap., apply.

X V n . Fette. Wachse. Wasch- u. Reinigungsmittel.
C. Kalinor und Ern. Schmidt, Ncue Vorstellungen iiber die Struktur der sulfonierten 

Ole. Unter Hinweis auf dio zahlreichen neuen Sulfonierungsprodd. wird eino Einteilung 
dieser in Prodd. mit yeresterter Sulfogruppe u. in wahro Sulfonsauren mit innerer 
u. endstandiger Sulfogruppe yorgcschlagen. (Chim. et Ind. 29. 1278—82. Juni 
1933.) SCHÓNFELD.

Andrew J. Kelly, Die Anwendung sulfonierter Ole. (Amer. Silk Rayon J. 52. 
43—45. Mai 1933. — C. 1933. I. 3816.) F r ie d e m a n n .

C. P. A. Kappelmeier, Gedanken iiber die chemischen Yorgange bei der Standol- 
bildung. I. u. II. Fiir die Vorgiinge bei der Standolbldg. yon Holzol u. Leinol gibt Yf. 
folgende Erklarungen: 1. Die im Holzól bereits yorliegenden u. im Leinol eyent. bei
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erhohter Temp. gebildeten konjugierten Systeme trctcn im Wege von Diensynthesen 
(naoh D i e l s -Al d e r ) z u  hochmolckulnren Glyceriden von Dicarbonsauren zu sam men, 
dio wahrscheinlieh Cyclohesendcriw. darstellen. 2. Beim Leinol findet event. daneben 
noch Bldg. yon Dicarbonsauren durch therm. Abbau, sowie Umesterung statt. 3. Im 
AnschluB an diese strukturellen Veranderungen der ungesatt. Fettsaureglyeeride finden 
beim Standolkochen bisher unbekannte, kolloidchcm. Vorgilngc statt. (Farben-Zlg. 38. 
1018—20. 1077—79. 24/6. 1933.) S c h e if e l e .

A. Bernardi und M. A. Schwarz, Eieról. Ein ais Nebenprod. der Lecithin- 
fabrikation gewonnenes Eieról hatte D.18 0,916—0,917, HaS04-Thermalzahl 50°, 
E. —5 bis —7°, nD =  61,8°, SZ. 0,47, JZ. 81,36, Hehner-Z. 93,8', Pol.-Z. 0,48, R.-M.-Z.
1,95, VZ. 216, F. der Fettsauren 36—37°. Es roch u. schmcckte unangonehm, lieB sich 
aber durch 2-std. Schiitteln mit 12°/0 Carboraffin sehr gut raffinieren. (Ann. Chim. 
applicata 23. 290—94. Juni 1933. Bologna.) G r im m e .

Walter Obst, Dic Geruchlosmachung von Tranen. Dberblick der yorgeschlagenen 
Verff. (Seifensicder-Ztg. 60. 292—93. 26/4. 1933.) Sc h o n f e l d .

— , Marseiller Seife. Siedovorschriften. (Seifensicder-Ztg. 60. 291—92. 26/4. 
1933.) Sc h o n f e l d .

— , Die gelbe Konzetilrierłseife Argcntiniens. Sie enthalt 37,15% Fettsaurehydrat 
u. 20,0% Harzsaurehydrat neben 12,65°/o minerał. Fullstoffen u. 23,54% H20. (Scifen- 
sięder-Ztg. 60. 436. 21/6. 1933.) SCHONFELD.

H. Vohrer, Uber Schwimmseifen. Ubersicht der Herst.-Verff. (Seifensicdcr-Ztg. 
60. 435—36. 21/6. 1933.) Sc h o n f e l d .

Monsoin, Praktische Winka zum Pilieren von Rasierseifen. (Dtsch. Parfiim.- 
Ztg. 19. 181—82. 10/6. 1933.) S c h o n f e l d .

G. Knigge, Verwertung der Abfallc von Cocosseifcn. Vorschlage fiir dic Praxis. 
(Dtsch. Parfiim.-Ztg. 19. 16&—66. 25/5. 1933.) E l l m e r .

David Allan, Kerzcn und Kcrzenfabrikation. (J. Instn. Petrol. Technologists 19. 
155— 75. Marz 1933. — C. 1933. I. 3817.) S c h o n f e l d .

A. Goldowski und A. Boshenko, Uber die wasserloslichcn organischen Sauren der 
Sonnenblumensamen. (Vgl. C. 1933. I. 3645. 3646 u. 1933- II. 1617.) In den Kerncn 
der Sonnenblumensamen wurde Citronensaurc, Weinsaure u. Chlorogensaurc nach- 
gewiesen., Zur Best. der Aciditat von Olsamen, die Gerbstoffe enthalten, wird folgendo 
Modifikation der Mcthode von L u e r s  (Biochem. Z. 104 [1920]. 30) Yorgeschlagen.
10 g zerkleinerter Keme werden 2 Stdn. mit 200 ccm W. stehen gelassen unter Zusatz 
von Toluol oder Chlf. Man gibt in 2 Kolben je 25 ccm klarcn Filtrats, setzt je 50 ccm 
H20 z u ,  gibt in den einen Kolben Phenolphthalcin u. titriert gleichzeitig beidc Kolben 
mit 7xo-n. KOH bis zur Rosafarbung der indicatorhaltigen FI. Infolge Ggw. von 
Chlorogensaurc fiirbt sich der Kolbeninhalt bciin KOH-Zusatz griin. Naeh beendeter 
Titration gibt man in den indicatorhaltigen Kolben 2 Tropfen 1/10-n. HC1 u. stellt fest, 
ob in beiden Kolben Farbengleichheit eingetreten ist. Es wird yorgeschlagen, in dio 
Prasis der Saatspeicherung die Titration der wss. Ausziige yon Kern u. Schalen ein- 
zufiihron. (Ocl- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowojc Djelo] 9. Nr. 1. 13—20. 
1933.) Sc h o n f e l d .

K. P. Petrow, Colorimetrische Melhode zur Bestimmung von Aldehyden in Fisch- 
und Seetierdlen. 2—8 g Fett werden naeh Zusatz von gegluhtem Bimsstein u. 150 ccm 
frisch dest. W. mit senkrechtem Kiihlcr destilliert. Das Dcstillat (50 ccm) wird naeh 
F e l l e n b e r g  gepriift u. gegen CH20 yerglichen. Ais Skala yerwendet man jodometr. 
titrierte CH,0-Lsgg. Die Methode wurde an yersehieden gelagerten Tranen unter- 
sucht, mit dem Ergebnis, daB die Aldehydbldg. in Fetten vorwiegend durch Einw. 
von Luft bedingt wird, wahrend Warme u. Luft nur eine sek. Rollc spielen. Dic 
„Aldehydzahl" wird berechnet naeh der Formel: 50-c- 100/a-Ł (c =  g J 2 oder Ver- 
gleichslsg., a =  g Fett, b =  ccm Dcstillat. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino- 
shirowoje Djelo] 1932. Nr. 12. 49—52.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung neutraler Produkte 
aus Fettsauren enthaltenden Olen, Fetten usw. Es wird ein Verf. u. eine Vorr. zur Be
handlung yon fetten Olen mit einem Geh. an freien Fettsauren beschrieben, wobei in 
einem kontinuierlichen Arbeitsgang die Fettsauren wahrend des Durchflusscs durch 
einen Dest.-Entsaurer abgetriebcn, anschlieBend in einem kontinuierlichen Verf. mit 
Glycerin yerestert u. dieses Rk.-Prod. dem Rohól yor scinem Eintritt in den Entsaurer
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wieder zugesetzt wird. (E. P. 384 715 vom 31/8. 1931, ausg. 5/1. 1933. D. R. P.
563 203 KI. 23a vom 14/3. 1931, ausg. 3/11. 1932.) van  d e r  W ert h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Jordan, Mann
heim, Heinrich Hopff, Ludwigshafen, und Erich Kuhn, Mannheim), Verfahrcn zur 
Herstellung von lechnisch werlmUen Produklen am Umwandlungsprodukten von trocknendcn 
oder halblrocknenden Olen, dad. gek., daB man Miscliungen aus TJmwandlungsprodd. von 
trocknendcn oder halbtroeknendcn Olen oder Estcrn der diesen Olen zugrundeliogenden 
Fettsauren mit anderen Alkoliolen ais Glycerin einerseits u. monomeren Halogenvinyl- 
verbb. einschlieBlich der Cyanvinylverbb. oder dereń niedrigpolymercn Polymerisations- 
prodd. andorersoits einer Polymerisation unterwirft.' (D. R. P. 580 234 KI. 22h vom 
22/1. 1932, ausg. 7/7. 1933.) E ngeroff .

Karl Klein, Mannheim, Verfahren zur Herstellung von insbesondere aus Pflanzen-
samen direkt gewinnbarem, mineralloslichem Ricinusol dureh Erhitzen in Ggw. von 
Losungsm., dad. gek., daB die dureh Extraktion mit einem der iiblichen unter 125° 
siedenden Losungsmm. anfallcndo Miscella gegebenenfalls nach Abtreibung eines Teiles 
des Losungsm. unter Druck auf eino wcsentlich unter 300° liegendo Temp. erhitzt 
wird. (D. R. P. 580 452 KI. 23c vom 27/5. 1932, ausg. 11/6. 1933.) R ich t er .

Harburger Eisen- und Bronzewerke A.-G., Harburg-Wilhclmsburg, Verfahren 
zur Herstellung von kórnigen, homogen erstarrten Feitmassen, dad. gek., daB W. oder 
Luft ais Kuhlmittel an der ganzen Obcrflache jedes einzolnen Behiilters vorbeigefiihrt u. 
dio Temp. des Kuhlmittels dem F. u. der Krystallisationsfiihigkeit des jeweiligen Fettes 
oder Fottgemischcs derart angepaBt wird, daB nach dor Erstarrung cino M. von vor- 
bestimmter KorngrSBo anfallt. Betragt z. B. boi gehartetem Lcinol (F. 40°) die Temp. 
des Kuhlwasscrs ca. 28°, so fallt das Fott grobkornig, betragt sio ca. 24°, so fallt os 
mittelkórnig an. (D. R. P. 579 273 KI. 53h vom 24/1. 1930, ausg. 22/6. 1933. 
Holi. Prior. 10/10. 1929.) JULICHER.

Chemische Fabrik Dessau G. m. b. H., Dcssau (Erfinder: Emil Christmann, 
Dcssau), Verfahren zum Getoinnen von reinem hellfarbigem bis weifiem Carnaubawachs 
dureh partielle Verseifung, dad. gek., daB die Verseifung ohne Beimischung von 
Paraffin o. dgl. mit einer etwa 40° Be starken Atzalkalilsg. bei etwa 130—150° erfolgt, 
dann in bekannter Weiso die Seife mit Sauren zors. u. das Zersetzungsprod. einer Nach- 
behandlung mit Bleicherde odor akt. Kohle unterworfen wird. (D. R. P. 581130 
KI. 23a vom 20/6. 1931, ausg. 21/7. 1933.) E n geroff .

Soc. NouvelIe des Mines de Saint-Champ, Frankreich, Seife fiir Reinigungs- und 
anliseptische Zioecke. Man pulverisiert den Riickstand der Tieftcmpcralurdest. von bilumi- 
nosem Gestein u. vcrsetzt ihn mit dem bei der Dest. erhaltenen S-haltigen Ol, worauf das 
Prod. der betreffenden Seifenmasse zugesetzt wird. (F. P. 747298 vom 10/3. 1932, 
ausg. 14/6. 1933.) SCHUTZ.

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

Robert H. Pickard, Die industriellen Anwendungen von Tezlilien. Allgcmeinos 
iiber Wesen, Verwendung u. Erforsehung der Textilstoffe. (J. Soc. chcm. Ind., Chem. & 
Ind. 52. Trans. 199—201. 14/7. 1933.) Fr ied em a n n .

Ch. Hodiamont, Bemerkungen iiber Bleieherei. (Vgl. Grammont , C. 1933. I. 
2759.) Allgemeine Besprechung der Bleiehe aller techn. wichtigen Fasern (Baumwolle, 
Leinen, Hanf, Jute, Ramie, Wolle, Naturseide, Kunstseide aller Art, Mischgewebe). (Ind. 
textilo 49. 620—22. 680—82. 50. 49—51. 108—11.170—72. 294—95. 1933.) F r ie d e .

I. E. Weber, Die Wasserstoffsuperozydbleiehć von Wolle, Baumwolle und Seide. 
(Vgl. C. 1933. II. 955.) Ratschliige fiir die techn. Durchfiihrung der H20 2-Bleiche. 
(Text. Recorder 51. Nr. 604. 56—57. Dyer Calico Printer, Bleacher, Finisher Text. 
Rev. 70. 23—25. 1933.) ‘ Fr ied em a n n .

H. Berg, Ober die Schlichtung bzw. Leimung von Ketten. Eine Verbesserung des 
Schlichtevorgangs strebt das Orapretsehlichlverfahren der Oran ien b u rg er  Ch e m i- 
SCHEN Fa b r ik  dadurch an, daB die Kartoffelmehlteilchen nicht mehr dureh AufschluB 
abgebaut, sondern nur yerkleincrt, gewissermaBen dispergiert werden. Fiir diese 
Arbeitsweise werden Orapret SL u. SL konz. empfohlen, fur gefarbtes Garn Orapret 
SLB u. fiir Wolle WSL. Den Orapretprodd. sind iiberdies schimmelverhutende Des- 
infektionsmittel beigemengt. (Mschr. Text.-Ind. 48. II- Fachheft. 28—29. Juli 
1933.) Fr ied em a n n ,
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— , Aniiscpluche Stoffc fur Schlićhlcmischungen. Ketlschlichtcn, namcnllich Stoffe 
tier. Ursprungs enthaltende, fiihren oft zur Bldg. von Schimmel. Zusatz von ZnCI, 
odor MgCl2 ist wirksam, doch konnen dieso Sake dic Faser bei spater notwendigem Er
hitzen schwachen; die Na-Silicofluoride sind teilweise schwer 1., dic 1. Doppelfluoridc 
zu kostspielig. Phenolc, u. Naphthole sind mit W.-Dampf zu fliichtig. Wirksamcr sind 
in o-Stellung substituiertc Phenolc, wio das Phenylsalicylat „Salol" oder das fl-Najih- 
thyhalicylat „Belol“, das Salicylsaureanilid „Shirlan“ u. desscn in W. 1. Form „Shir- 
lan NA“. Bcsonders wirksam ist auch das ungiftige Na-o-Phenylphenolał. (Wool Hec. 
Tcxt. Wid. 44. 31. 42. 6/7. 1933.) Fr ied em a n n .

J. E. Evans, Enzymu fiir lcxtile Zwecke. Dio Vcrwcndung der Enzyme zum Loslich- 
maelien von Stilrke u. die Priifung ihrer Wirksamkeit ist behandelt. (J. Soc. Dyers 
Colourists 49. 250—56. Aug. 1933.) Su verx .

— , Praldische. Apprelurwinke. Der Grund unglcichmiiBigcn Glanzes in Baum- 
wolle-Acetatscide-Gcweben wurde in Olflecken gefunden. Durch teilwoises Vcrseifcn, 
Icichtes Abzichen u. Anfiirben mit direkten Farbstoffen licfi sich Abhilfe schaffen.

Rudolf Kern, Appretieren und Trocklinieren — ein Arbeitsgang. Gleichzeitigcs 
Appretieren u. Wasscrfestmachen von Geweben unter Venvendung des Prod. „Trock- 
lin S“ der CHEM. F a b r ik  R. B atJMHEIER A.-G., Zsehollau b. Oschatz i. Sa. Dic 
Appreturen werden mit Trocklin S u. einem gcwohnlichcn Appreturmittel angesetzt 
oder mit einem Spczialmittcl der gleichcn Firma, z. B . Prikolin, Pflanzensafteztrakt 
Bh oder Mikrokoll AP. (Mschr. Text.-Ind. 48. II. Fachheft. 30. Juli 1933.) F r ie d e .

— , Warum nicht auch wasserdićJU ? Empfehlung des Prod. Jłamaeit K  konz. der
I. G. FARBENINDUSTRIE Akt.-Ges., das Gewebe unter voller Erlialtung von Ausschcn, 
Griff u. Luftdurchlassigkeit wasserdicht macht. (Mschr. Text.-Ind. 48. II- Fachheft. 
31. Juli 1933.) F r ied em a n n .

M. Tscłlilikin, Warmeenłwicklung bei der Adsorption von Atznalron durch Cellulosc 
und Warmeeffekt der Mercerisierung. Dic freiwerdende Warmcmcnge hiingt von dem 
kolloidalen Żustand der Faser ab, mercerisierte Faser erzeugt mehr Warme ais nicht- 
mercerisierte. Mit zunehmender NaOH-Konz. nimmt die Warmeentw. bei merceri- 
sierter u. nichtmcrcerisicrter Faser zu, unabhangig von der NaOH-Konz. auf der Faser. 
Anderung der NaOH-Konz. auf der mercerisierten Faser beeinfluBt die Warmeentw. 
nicht; ist die Adsorptionsgrenze auf der unmercerisiertcn Faser errcicht, so wird der 
Warmeeffekt mit zunehmender Konz. groBer. Zugeben von W. zur NaOH-Lsg. gibt 
starkere Warmeentw. Durch Ncbenrkk. wird beim Mercerisieren roher Baumwolle 
mehr Warmc frei ais bei abgekochter. Die Warmeentw. ist in den ersten Minutcn 
nach dem Eintauclien der Faser in dic Lsgg. bis 35° Be rcgelmiiBig, bei hćShcren Konzz. 
wird die Benetzung der Faser gehemmt u. die Warme allmiihlich, ohne daB eine bc- 
stimmte Grenze errcicht wird, entwickelt. Die chem. Vereinigung im Verhiiltnis
2 C,H10O5: 1 NaOH unter Warmeentw'. wird durch die Kurvcn fur mercerisierte u. 
nichtmercerisiertc Baumwolle nicht bestatigt. (Melliands Textilber. 14. 404—OG. 
Aug. 1933.) S u v e r n .

Lloyd W. Davis, Entgldnzen ton Seide und Kunstseide. Nach Besprechung der 
bekannten Glanzminderungsmittel wTird das Praparat Nopco ADR  empfohlen, mit 
welchem verschicdene Grade einer haltbaren Glanzminderung erzielbar sind, u. das 
Affinitat zu Farbstoffen hat, also keine weiBen oder kalkigen Stellen gibt. Auch bei sehr 
dunklen Farbungen bleibt die Glanzherabsetzung erhalten. (Amer. Silk Rayon J. 52. 
Nr. 8. 31—32. 48. Aug. 1933.) Su v e r n .

E. Butterworth und H. A. Elkin, Die Bauche von Leinen. Inhaltlich ident. 
mit der C. 1933. II. 301 ref. Arbeit. (Dyer Calico Printer, Bleacher, Finisher Text. 
Rev. 70. 75. 21/7. 1933.) " F r ied em a n n .

Justin Hausner, Die Pu-Zahl und ihre Bedeułung fiir die Texlilinduslrie. All- 
gemeines iiber die pa-Zahl u. ilire Anwendung bei der Wollwasche, der Herst. von 
Woll-Spinnschmalzen, beim Farben, Chloren u. Bleichen der Wolle, sowie beim Schlichten 
u. Appretieren. (Mschr. Text.-Ind. 48. 129. 154—55. Juli 1933.) Fr ied em a n n .

Haller, Uber die Schwachung der Wolle bei Atzprozessen mit Hydrosulfiten. Stark 
konz. Sulfoxyłatatzen, wie sie zum Atzen dunkler Tóne notwendig sind, verursachen 
mehr oder weniger starkę Briichigkeit der Faser an den geatzten Stellen. Sie beruht 
auf der Anwesenheit von molekularem S, interimist. Bldg. von Sulfiden ist anzunehmen. 
Die schadigende Wrkg. der Sulfide laBt sich durch ZnS04 abfangen. (Melliands Textilber.

(Rayon Rcc. 7. 185. 7/4. 1933.) SOyern .

14. 398—401. Aug. 1933. Basel.) SijyERN.
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Josef Plail und Joseł Kasche, Die Maccration von KaninchenJiaar mil Salzsaurc. 
(Vorl. Mitt.) Behandeln mit 2-n. HC1 lóst die MarkzellenzwisehenwaLde oder bringt 
sie zum Zerfallen u. loekert den Spindelzellenyerband der Rindensubstanz. Die Macc- 
rierung geht lcichter vor sieli, u. man erhalt mehr Einzelzellen ais bei Wollhaaren. 
Art u. Form der Spindelzellen der Kaninehenbaare weicht von der der Wollhaarc ab. 
Untersohiede zwischen den einzelnen Rassen sind gering. (Melliands Textilber. 14. 
377— 80. Aug. 1933. Reichenberg.) SirvERN.

D. Kruger, Der Feinbau der Holzfaser. Der Feinbau der Holzfaser, insbesondere 
die Anordnung der Cellulosemicellen u. ihre Lagerung im Verhaltnis zum Lignin, wird 
an Hand der einsehlagigen Literatur krit. besprochen. (Zcllstoff u. Papier 13- 373—76. 
Aug. 1933.) F r ie d e m a n n .

R. M. Lindgren, T. C. Scheffer und A. D. Chapman, Untersuchungcn iiber dic 
chcmische Behandlung zur Bekdmpfung der Flecken- und Schimmelkrankheit von Bauholz. 
Dio Durchpriifung von iiber 100 antisept. wirkenden Chemikalien fiihrto zur Auslese 
folgender Mittel: Borax, Athyląuecksilberehlorid u. -phosphat, Na-Tetrachlorplienoxyd 
u. Na-o-Phenylphenoxyd. Die prakt. Anwendung muB noch durehgeprobt werden. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 72— 75. Jan. 1933. New Orleans [La.].) Gr im m e .

Fr. Moll, Zur Frage des Garbolineums. (Korros. u. Metallschutz 9. 61—64. Marz 
1933.) _ Sc h e if e l e .

Willy Kinberg und Kurt Eisner, tiber das Wesen der Sublimalimpragnierung. 
Es wird yeraucht, die Art der Aufnahme des HgCl2 durch die Holzfaser u. durch Cellu- 
lose u. Lignin aufzukliiren. Verss. mit Fichtenholzspanen, Baumwollcellulose u. Lignin 
zeigen, daB Cellulosc HgCl, nur wenig adsorbiert, wahrend Lignin — allerdings in 
Pulverform, also mit weit groBerer Oberflache —  fast die dreifache Adsorption der 
Holzspane zeigt. Eine noch starkerc HgCl2-Aufnahme wird bei Tierkohle beobachtet. 
Die Schwerauswaschbarkeit des adsorbierten HgCl, ist nach Verss. mit Tierkohle auf 
Red. zu Hg2Cl2 (teilweise auch Bldg. yon HgO) zuriickzufuhren; auch Holz red. HgCl2, 
wenn auch schwachcr, immerhin betragt der Hg2Cl2-Geh. des in W. nicht auswasch- 
baren HgCL-Anteiles iiber 50°/o- — Fiir die Unters. des Verli. gegen Pilze stellen Vff. 
aus gleichmaBig durchtriinkten Sagespanen PreBlinge her, um Fehler durch ungleich- 
maBige Verteilung von HgCl2 zu yermeiden. Solche PreBlinge aus Fichtenholz bleiben 
frei von Coniophora cerebella, wenn der HgCl2-Geh. 4,7 mg in 1 g Holz betragt. Auch 
Hg2Cl2 u. HgO wirken antisept. Fichtcnlignin wird leicht von Coniophora uberwachsen, 
reine Cellulose wird dagegen nur schwach u. sehr langsam befallen. Mit W. extx,ahiertes 
Fichtenholz wird ebenso rasch angegriffen wie rohes Holz. (Chemikcr-Ztg. 57. 561— 62. 
582—84. 26/7. 1933.) _ R. K. Mu l l e r .

Paul Klemm, Papier, Karton, Pappe. Abgrenzung obiger Begriffe nach dem 
Quadratmetergewicht, der D. u. der Dicke. (Wbl. Papierfabrikat. 64. Sond.-Nr. 36—38. 
1933.) F r ie d e m a n n .

D. Roberts, Das Krćiuseln und Welligwerden von Papieren. EinfluB yon Temp. 
u. Feuchtigkeit. (Pulp Paper Mag. Canada 34. 461— 63. Juli 1933.) F r ie d e m a n n .

Raymond Fournier, Das Barium und die Papiermacherei. Allgemeines iiber 
BaC03, BaSO.,, BaCl2, BaS u. die Bedeutung dieser Prodd. fiir die Papiermacherei. 
(Papeterie 55. 666— 70. 722—26. 25/7. 1933.) F r ie d e m a n n .

A. Foulon, Wasscrdichte Papiere. Schildcrung yerschiedener Yerff. zur wasser- 
dichten Impragnierung von Papieren. Mit bituminósen Stoffen z. B. wird impragniert, 
indem man das Papier 5 sec. in eino Sehmelze yon 100 Teilen „Mineralgummi Elaterit",
10 Teilen Paraffinwachs u. 2 Teilen Montanwaclis cińtaucht. Sehr gute Impragnierung 
wird mit Saurechloriden oder -anhydriden, dic verestemd wirken, erzielt, z. B. mit 
Slearin- oder Palmilinsdureanhydrid. Weiter wird u. a. auf das D. R. P. 536 019 
(C. 1931. I I .  3564) yerwiesen. Auch pulvcrfórmige Stoffe hat man durch Aufbringen 
auf dio feuchte Papierbalin, bzw. zwischen zwei Balinen, dem Papier einverleibt. Um 
Papier fest gegen W. u n d Feuer zu machen, wird es mit Saurcanliydriden impragniert 
u. dann bei Tempp. iiber 40° mit feuersicher machenden Salzen behandelt. (Wbl. 
Papierfabrikat. 64. 513— 15. 22/7. 1933.) F r ie d e m a n n .

Fritz Hoyer,^Elfenheinkarton. (Cechosloy. Papier-Ztg. 13. Nr. 27. 3—4. Nr. 28.
3—4. 8/7. 1933.) F r ie d e m a n n .

S. M. Neale, Modeme Entwicklungen in der Cellulosecliemie. V II. Die wesentlichen 
Eigenschaften von mercerisierter Baumwólle und Kunstseide. (VI. vgl. C. 1933. I I . 634.) 
Geąuollene oder gel. u. wieder gefallte Cellulose zeigt groBere Reaktionsfahigkeit u. Ab- 
sorptionskraft ais naturliche. Die farber. Eigg., Festigkeit u. Hygroskopizitat u. die
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Mittcl zum Nachweis gequollener u. regcncriertcr Ccllulosc sind bcsprochcn. (Rayon 
Rec. 7. 304—06. 7/7. 1933.) SuvERN.

K. G. Jonas, Die Anwendung holicr Schu'efeldioxydkonzentration fiir die Zurekc 
des Holzaufschlusses. Vf. berichtct unter Beifiigung von Tabellcn u. Kurvcn iiber 
einigo Probekochungen mit 4,48—19,5°/o Gesamt-SOa u. 0,9—1% CaO. — Ais Gegcn- 
muster diente eine „normalo" Kochung mit 4,48°/o Gesamt-S02, 3,4°/0 freier u. l,08°/0 
gebundener S02; dic Temp. war 145°, Hdchstdruck 7 atu, Ausbeute 47,5%, Astę 3,l°/0. 
Demgegeniiber gab die Kochung mit 19,58°/o Gesamt-SO, (18,37 u. 1,21) u. l,0G°/o 
CaO mit 110° Hochsttemp. u. 16 atu 50,5°/o Ausbeute mit nur 0,5% Asten u. einer 
um 30% hoheren Festigkeit; die Falzzahl war sogar 300°/o hóhcr ais beim n. Zcllstoff. 
Auch Buchcnholz lieB sich unter ahnlichen Bcdingungen zu einem Icicht bleichbarcn 
Stoff mit guten Festigkeitseigg. aufschlicBen. Die techn. Anwendung des Verf., dessen 
Vorteile neben der guten Ausbeute u. Festigkeit in der niedrigeren Temp. liegen, 
bietet bei Verwendung druckfester Kocher keine wesentliehen Schwierigkeitcn. (Wbl. 
Papierfabrikat. 64. Sond.-Nr. 31—36. 1933.) Fr ied em a n n .

John D. Rue und James S. Sconce, Qualitatsverbesserungen und Fabrikations- 
vcrfahren bei gebleichłem Sulfitstoff. Die Einschaltung einer Vorchlorung bei der Blciche 
von Sulfitzellstoff bczweckt Ersparnis an Chlor u. Kalk, yerbesserto Qualitiit, hoheres 
WeiB u. die. Moglichkeit milderer Kochung. Die Konsistenz bei der Chlorgasblciche 
ist nach Yff. am besten 2—3%, die Temp. kann ohne Schaden zwischen 8 u. 30° 
schwanken. DicEinw.-Zcit des Chlors im sauren Stadium kann bis auf 5 Min. abgckurzt 
werden, da nach Zusatz des Alkalis das entstandeno Na-Hypochlorit schnell vcrzchrt 
wird. Waschen im sauren Stadium ist nicht wirtschaftlich. Die Dauer der Alkalibeliand- 
lung hat keinen EinfluB auf dio Stoffqualitat. Die Chlormenge in der ersten Phasc 
sollte so hoch sein, daB in der zweiten Phase 0,5—1% Cl verbraucht worden, also etwa 
3%. Gegen die Einphasenbleiche wird bei der Chloryorbleiche Chlor gespart u. besserer 
Stoff erziclt; auch Verarbeitung harter gekochter Stoffe ist móglich. (Paper Mili 
Wood Pulp News 56. Nr. 28. 4—7. 15/7. 1933.) FRIEDEMANN.

A. Brobeck, Zur Frage der Sulfitlaugenzirkulation bei der Zcllstoff kochung. Inhalt- 
gleich mit der C. 1933. II. 959 ref. Arbeit (vgl. dazu auch C. 1933. I. 3383). (Wbl. 
Papierfabrikat. 64. 452—55. 30/6. 1933.) F r ied em a n n .

W. Schmid, Uber die Ablaugenfrage und Ablaugenvcrwerlung. An Hand der Fach- 
literatur wird zuerst die Beseitigung der Ablauge bcsprochcn u. dabei auf die so- 
genannte Haffkrankheit eingegangen. Weiter wird dio Verwertung der Sulfitablaugc 
zur Sprit- u. Hcfegcwinnung, zum Verschwelen, zum StraBensprengen, ais Klcb- u. 
Bindemittel u. ais Gerbmittel bcsprochcn. (Zcllstoff u. Papier 13. 384—86. Aug. 
1933.) Fr ied em a n n .

Fritz Ohl, Bau- und Werkstoffe fur die Maschinen und Apparate der Acctylcellulosc 
vcrarbcitcnden Industrie. (Chem. Apparatur 20. Nr. 13/14. Korrosion 8. 25—26. 25/7. 
1933.) H anns Schm idt .

— , Verbesserungen in der Herslellung von Celluloscacelalfddcn. Faden mit einer
Dehnung von 30—40%, die sich besonders zum Zwirnen mit starker Drehung fiir 
Kreppartikel eignen, werden nach einem Verf. der SociETE R iio d ia set a  dadurch 
erhalten, daB die mit Aceton u. A. bereitete Spinnlsg. auf etwa 76° erhitzt wird. Dic 
Spinnatmosphare braucht nieht reieh an Losungsmitteldampfcn zu sein. (Rev. univ. 
Soies et Soies artifie. 8. 493—95. Juni 1933.) Si)vERN.

Fritz Ohl, Das Nafispinnen von Gellulosetriacetal aus dem Acelyliergemisch. Be- 
sprechung patćntierter Verff. (Metallbórse 23. 877—78. 909—10. 17/7. 1933. Darm
stadt.) SuvERN.

Fritz Ohl, Uber die Fcsligkeitsbeeinflussung eines Viscosekunstfadens durch Zusrilzc 
( Vcrunreinigungen) in der Spinnlósung und in den Behandlwuisflussigkeitefl. Erdalkali- 
u. Metallsalzc, auch Kombinationen davon, wurden der Spinnlsg. u. dcm Fallbad zu- 
gesetzt, u. dic Trocken- u. NaBfestigkeit der Faden ermittelt. Durch Zusatz von Koli. 
zum Spinnbad, nicht aber zur Viscose, konnte der ungiinstige EinfluB mancher Salze 
wesentlich verringert werden. Die Zusatze wirken am starksten festigkeitserniedrigcnd, 
wenn mit dem jeweiligen Behandlungsmittel besonders starker Angriff des Ccllulose- 
materials gegeben ist. Mit zunehmender Rcinheit der zu verwendenden Agenzien steigt 
die Festigkeit des Viscosefadens. Ein zusammenfassendes IJrteil wird noch nicht ab- 
gegeben. (Kunstseide 15. 234—37. 268—72. Aug. 1933.) StTVERN.

W. F. Richter, Verfahren zur Herstellung von Viscoscstapelfaser. Beschrcibung 
eines Verf., bei dem ungereifte Yiscose aus ungereifter Alkalicellulose bei einer Temp.
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von nicht iiber 10° hcrgcstcłlt u. sofort in einem H2S04-Bad von nicht iiber 10° ver- 
sponnen wird. Das Prod. ist glanzlos u. fester ais das aus gercifter Viscosc. (Rayon 
synthet. Yarn. J. 14. Nr. G. 15—IG. Juni 1933.) Su v ern .

Fritz Ohl, Die Herstellung von Celluloscacetatfolien nach dem nassen Yerfahren. 
Beim Arbciten mit wasserlóslichen Lósungsmm. u. wss. Fiillbadern ist ein Zusatz von 
Chcmikalien zu den Fiillbadern zu vermeiden, mehr ais 12% Losungsm. solltcn in dem 
Fallbad nicht vorhanden scin. Bcąucmer ais dio Wicdergewinnung der Lósungsmm. 
durch Dest. ist es, mit Lósungsmm. zu arbciten, die sich mit dem Fallbad nicht mischen 
u. mechan. abgetrcnnt werden konnen. Bei dor GicBmaschinc, die der fiir die Ccllophan- 
u. Transparithcrst. iiblichen im wesentlichcn entspricht, ist auf die Spannung zwischcn 
Austritt der Lsg. aus dcm GioBer u. dor Aufwiekelstelle der Folio zu achten. (Rayon 
Rcc. 7. 352—55. 4/8. 1933.) Su v ern .

Marta Halama, Die „wetUrfeste“ Transparenłfolie. Im Gegensatz zu don gc- 
wóhnlichen Cellulosefolien voin Typ des Celloplian sind Folien aus Aeelylcellulose gut 
wasserfest. Noch hóhcr sind die an sogcnannto „wetlerfeste Folien“ zu stcllenden An- 
spriiche: hier wird vor allem W.-Dampf-Fcstigkeit verlangt. Man crrcicht dies, indem 
man Viscosefolien mit einem glasklaren, gcruchloscn Laek aus Nitrat- oder Acetyl- 
cellulose uberzieht, dem man Gummi u. Wachs — vorzugswcise Paraffin — zugesetzt 
hat. Vgl. A. P. 1 82G G99 (C. 1931. II. 341G), Schwz. P. 141 553 (C. 1929. II. 2267), 
Oc. P. 123 838 (C. 1931. II. 2393), E. P. 375 194 (O. 1932. I. 2259). Weiter werden 
tlie noch nicht abgeschlossenenVerss. zur Schaffung einer Standardmethodo zur Priifung 
der Wetterfestigkeit u. dio Verwendungen u. Aussichtcn der wetterfesten Folien be- 
sprochen. (Zellstoff u. Papier 13. 393—94. Aug. 1933.) FRIEDEMANN.

Herbert M. Ulrich, Alizarin und Alizarinfarben ais vielseiliges Reagens fiir lezlil- 
chemische Untersuchungen. Alizarin ist zum Nachweis u. zur quantitativen Best. von 
Al in W. geeignet, weiter zum Nachwcis der angreifenden C02 in weichcn Wiissem. Auf 
der Faser absorbiertes Stannosalz liiBt sich bei der Unterscheidung von Hydro- u. Oxy- 
cellulosc (vgl. H aller , C. 1931. II. 1274) durch den Alizarinlack kenntlich machen. 
Auch verschiedene, auf der Faser sitzendc Mctallsalzo sind durch die Alizarinfarblacko 
zu erkennen u. quantitativ zu bestimmen. (Mclliands Tcxtilber. 14. 347—50. Juli 
1933.) Su v ern .

S. R. Trotman und G. N. Gee, Bestimmung der Sauren in Wolle. (Amer. Dyestuff 
Reporter 22. 303—04. 316—17. 319. 1933. — C. 1933. I. 1374.) Fr ie d e m a n n .

— , Bestimmung des Stickstoffs in den Abfdllen der WoUindustrie. Wollabfalle 
werden ais Diingemittel nach dcm N-Geh. gehandclt. Bcstimmungsmcthodcn: 0,555 g 
Wolle werden im Kjeldahlkolben mit 5 ccm einer wss., 40%ig- Lsg. von Na-Hypo- 
phosphit V2 Stdo. maceriert, 10 ccm H2S04 66° Bó zugegeben, gckoclit, abgekuhlt, 
mit 100 ccm W. yersetzt, genau neutralisiert u. mit 40 ccm 40%ig. Formalin bc- 
handelt. Es cntsteht Hexamethylentetramin; das NH3 wird dann mit 0,1-n. NaOH 
titriert. Die Methode ist sehr genau. Oder man vcrsetzt das Mustcr mit konz. H2S04 
u. etwas Permanganat, erhitzt, laBt abkiihlen, gibt starkę NaOH-Lauge zu u. dest. 
das entstehendo NH3 in titrierte 0,5-n. H„SO.,. (Rev. gćn. Tcinturc, Imprcss., Blanchi- 
ment, Appret 11. 503—05. Juli 1933.) Fr ie d e m a n n .

P. Krais und O. Viertel, Eine neue mikro-chcmische Reaktion zum Nachweis von 
Sdureschadigung auf Wolle. Vff. haben eine Methode ausgcarbcitct, bei der dic Woli o 
u. Mk. mit ammoniakal. KOH behandelt wird (Ansatz: 20 g KOH in Stangen in 50 ccm 
konz. NH3). Bei geschadigter Wolle zeigen sich bald blasige Ausstiilpungen, dic bei 
ungeschadigter Wolle erst sehr viel spater auftrcten u. zwar je nach Feinheit der Wolle 
zwischen 8 u. 25 Min. Am Endo der Rk. zeigt sich die geschadigte Wolle stark zerkluftet, 
wahrend die gute ihre Konturen bewahrt. Da dic Rk. von der Erhaltung der Schuppcn 
abhangt, so ist die Methode fiir gechlortc Wolle nur schwierig anwendbar. Durch Alkali 
wird die Rk. stark verzogert, was durch Vergleich mit Rohwolle zur Erkennung von 
AlkalischiŁden herangezogen werden kami. (Mschr. Text.-Ind. 48- 153—54. Juli 
1933.) Fr ied em a n n .

Joseph WeiB, Die konduklometrischc und polenlionidri.sche Analyse und ihre An- 
wendbarkeit fiir die Betriebe der Zellstoff- und Papierfabrikation. (Technologie u. Chem. 
d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 30. 33—39. Beilage zu Wbl. Papierfabrikat. 64. 8/7. 
1933.) Fr ie d e m a n n .

von Possanner und A. Weber, Ermittlung der Stoffkonsistenz ton Halb- und 
Ganzstoffen mit Hilfe des Photometers. Vff. untersuehen das wichtige Problem, die ge- 
naue Stoffkonsistenz schnell u. sicher festzustellen. Sie bedienen sich zu diesem Zweeke



cinor photomotr. Methode. Dio zu priifendo StoffsuBpcnHion wird in die roticrende 
Kiivotto eines Weberpliotomelers eingefullt u. oin Liohtstrahl, dessen Intcnsitiit 70 sci, 
hindurchgcsehickt; kommt der Lichtstrahl mit Intcnsitiit 1 horaus, so ist dio Ab- 
sorption /„ — 1. Ais Verg]eicli dient dio konstanto Lichtqucllo Ik- Durch Regulieren 
oinea Widerstandes wird /  auf dio Lichtstiirko von I k  gobracht; der Mehraufwand 
an Licht kann am Wideratand direkt in Ohm abgelcsen werden. Vff. gobon dio Resultato 
ihror Messungon, dio eino groBo Empfindlichkeit dor Methodo erweison, in Tabellen u. 
Kurvcn an. Der Mablungsgrad hat nur wenig Einw. auf dio Absorption. Vff. gohen 
dann auf dio prakt. Anwendbarkoit der Methodo auf Halb- u. Ganzstoffo der Papier- 
fabrikation oin. An Rohstoffen werden gowahlt Holzschliff, ungcbloichtor u. geblcichter 
Zollstoff. Dieso Stoffo werdon fiir sich u. in Misehungon, sowio mit Filii* u. Farbstoffen 
untorsucht. Zum SchluB worden Ganzstoffo verschicdoncr Mischung gepriift. — Auf 
Grund ihrer Veres. kommen Vff. zu dom SchluB, daB dio photomotr. Methodo zur 
Konsistenzpriifung nur boi Halb- u. Ganzstoffon gloicher Art brauchbar ist, wiihrond 
der Umstand, daB jedo Stoffart ihro besondoro Liclitabsorption hat, dio Priifung Jon 
Mischungen unbekanntor Zus. unmdglich macht. (Papierfabrikant 31. 379—83. 389 
bis 396. 16/7. 1933.) F iu edem ann .

0. Maass und R. Richardson, Ein dymmisch-pholoelektrisches Yergleichs-
opacimelcr. Ein neues Instrument fiir die Mcssung der Lichtdurchliissigkeit von Papier. 
Beschreibung des Instruments, das mit einstellbarcn photoelcktr. Zellen u. einem 
Spiogolgalvanomotor zum Ableson der erzeugton Stromo ausgostattot ist. Tabellen iiber 
dio mit dcm Instrument gemessonen Liehtdurchlasaigkoiton. (Pulp Paper Mag. Canada. 
34. 467—60. Juli 1933.) ______ F iu edem an n .

Hans Landmark und William Nagel, Oslo, Konservieren von Faden, Tauwerk 
und Texliltvaren, dad. gclc., daB man dieso mit einem Gcmisch von naphthcnsauren 
Motallsalzen u. Ol, z. B. Minoralol odor yegetabil. Ol, gel. in passendom Losungsm., 
impriigniert. — AuBer dom Ol kann dio Metallsoifo auch WTachs, Ccrcsin, Paraffin
o. dgl. enthalten. Ais besonders geeignot wird folgendo Mischung genannt: 5—30Tcilo 
naphthonsaurcs Cu, 1—15 Teilo Ol u. 2—20 Teilo Wachs, Ceresin oder Paraffin. 
(N. P. 49 855 vom 30/8. 1930, ausg. 14/12. 1931.) D k e w s .

K. Sakai, Kyoto-fu, H. Ono, Fukuoka, und K. Ikegami, Tokyo (Erfinder: 
K. Sakai, Kyoto-fu), Verfahrcn zum Wasserdichlmaclim von Ńetzen. Pfianzlicho 
Fasorn werden nacli dcm Reinigen mit Alkali in einer Mischung aus Leinol, Eisen- 
alaun, Zn-Sulfat u. Terpentinol impriigniert, naeh dem Trocknen mit einer zwoiten 
Fl. aus Talkum, Holzol, K-Oxalat, Casein, NH3-Wasser, HCHO-Lsg., Borsauro u. 
Kreosot behandelt u. erwarmt. (Japan. P. 100 912 vom 8/12. 1930, ausg. 12/6. 
1933.) B u c h e r t .

Ignacy Rassalski und Roman Vogel, Lodz, Polen, Verfahren zur Herstellung einer 
glatten, haarfreien, insbesondere einfachen Schnur aus harłfaserigem Hanf o. dgl., dad. 
gek., daB das Rohmaterial mit einer fl. Mischung aus Lanolin, Olycerin, Mineralol, Soda- 
lauge u. Talk impragniert wird, u. nacli dem Verspinnen oine Bohandlung mit einer 
breiigen M. aus Casein, Olycerin, Stearin u. Sodalauge erfolgt, wonaeh zweckmiiBig in 
einem Arbcitsgang gegliittet, getroeknet u. mit Formalindampfen behandelt wird. 
(D. R. P. 580 074 KI. 8k vom 13/1. 1932, ausg. 5/7. 1933.) Be ie r sd o r f .

Merkel & Kienlin G. m. b. H., Deutschland, Undurchdringlichmachen von Woli- 
fasem. Man kann die Wrkg. von Impragnierungsmittoln, wio Aluminiumsalzen, wesent- 
lich erhohen, wenn man die Wolle vor der Impragnierung mit Ozydationsmitteln, ins- 
besondero chlorhaltigen, behandelt. (F. P. 744218 vom 17/10. 1932, ausg. 15/4. 1933.
D. Prior. 21/10. 1931.) BEIERSDORF.

Comp. G6n6rale de l ’Aczol, Brussol, iibert. von: Ipartermek firtśkesito R. T., 
Budapest, HoUimpragnierungsmittel. Cu u. Zn oder 31essing werden in wss. ATif,-Lsg. 
unter Durehleiten von Luft oder 0 2 gel. Wahrend der Lsg. odor unmittelbar daliach 
werden in die Fl. konserrierend wirkende Stoffe, wie Phenol, Kresol, eingetragen. 
(Ung. P. 105189 vom 10/1. 1931, ausg. 15/2. 1933.) G. K o n ig .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kuno Franz, 
Frankfurt a. M.), Verfahren zum ein- oder beiderscitigen Farben, Leimen oder Tranken 
von Papier auf der Papiermaschine. GemaB dem Verf. des Zus.-Pat. wird solches 
Papier behandelt, das in der M. oder sonstwio ganz oder teilweise gefiirbt, geleimt, 
impragniert, gepragt oder in ahnlieher Weise vorbehandelt ist, oder das Farben, 
Leimen, Impragnieren u. dgl. wird in zwei oder mehreren Yorr. nacheinander aus-
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geffihrt. (D. R. P. 580 813 KI. 55f vom 9/8. 1927, ausg. 17/7. 1933. Zusatz zu D. R. P. 
546 270; C. 1933. II. 1621.) M. F. Mu l l e r .

Seta Bemberg S. A., Gozzano, Italien, Verfahren zur Herstdlung ton Kunstseide 
naeh dem Kupferammoniuk-Streckspinnterfahren mit umlaufender Fallfl. u. unter Wieder- 
gewinnung des NH3 u. Cu naeh D. R. P. 577 726, dad. gek., daB die bei beliebiger 
Temp. zur Fallung des Fadens yerwendete FI. bei erhohter Temp. durch Unterdruek 
von NH3 u. durch Filtrierung von ausgeschiedenem Kupfer befreit u. sodann zweeks 
Wiederyerwendung unter Wiirmeaustausch mit der unaufgearbeiteten gebrauehten 
Fallfl. auf die Falltemp. gebracht wird. (D. R. P. 579171 KI. 29 b vom 22/4. 1931,
ausg. 23/6. 1933. Zus. zu D. R. P. 577 726; C. 1933. II. 1281.) E n g eroff .

E. H. David, Forest, Belgien, Enłschlichten ton Kunstseide tor dem Dleiclien und
Fiirben. Dic Schliehteinittcl, insbesondere Leinól u. die Aviviermittel werden durch 
Red. bzw. indem man sic desoxydiert, entfernt u. durch Behandlung mittels Kaliseifo 
heruntergewasehen. (Belg. P. 359 093 vom 19/3. 1929, Auszug, veroff. 25/9.
1929.) E n g ero ff .

British Celanese Ltd., London, Sidney Arthur Welch und Robert Pierce 
Roberts, Spondon b. Derby, Vergiilung ton kunstlichen Stapelfasem aus Cellulose- 
deriw., darin bestchcnd, daB Kunstseide in Form von Striingen mit einem hygroskop. 
Salz in alkoh. Lsg. bchandelt wird. Dazu eignen sich insbesondere MgCl2, CaCl2, Alkali- 
acetat, -formiat oder -phosphat, Acetamid, salzsaures Methylamin, ąuaternaro 
Ammoniumsalze u. dgl. in ein- oder mehrwertigen Alkoholen (A., Athylenglykol, 
Glycerin u. dgl.). AuBerdem konnen noch Aviviermittel zugesetzt werden. Die hygro- 
skop. Verbb. konnen aueh direkt der Spinnlsg. zugegeben werden. Ais besonders ge- 
cignet hat sich eine 2—10°/oig. MgCl2-Lsg. in 40—60°/oig. A. erwiesen. (E. P. 391 785 
vom 29/9. 1931, ausg. 1/6. 1933. Zus. zu E. P. 365 566; C. 1932. II. 641.) E n g eroff .

[russ.] Ssergei Alexandrowitsch Fotijew, Die Technologio des Papiers, Bd. 1. Moskau-Łenin- 
grad: Gos. Ijesnoje teehn. isdat. 1933. (260 S.) Rbl. 6.—.

liand 1. Geschiehte u. Statistilc, Fasern, Lumpenhalbmasso u. Makulatur. Teil 1. 
Geschichtc der Papierfabrikation von W. A. Grabowski u. F. F, Bobrow. Teil 2. Die 
Pflanzenfascrn von L. E. Akim. Teil 3. Lumpenhalbmassc u. Makulatur von S. A. Foti
jew.

[russ.] N. I. Juschkow, Torf ais Rohmaterial in der Papierindustrio. Moskau-Leningrad: 
Gos. Ijesnoje techn. isdat. 1933. (G4 S.) Rbl. 1.50.

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
P. Kukuk, tiber KohUnuvsserstoffvorkommen im Rulircarbon. Inhaltlich ident. 

mit der C. 1933. I. 539 referierten Arbeit. (Montan. Rdsch. 25- Kr. 13. 1— 4. 
1/7. 1933.) K. O. Mu l l e r .

N. A. Orlow, Ober kiinstliche Huminstoffe. (Vgl. C. 1933. I. 703. 1710. 3833.) 
Ubersicht der Unterss. des Vfs. uber die Huminstoffe. (Chem. festen Brennstoffe 
[russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 3. 714—27. 1932.) Sch on feld .

K. Gieseler, Untersuchungen Uber die Vorgdnge beim Erhitzen ton Steinkohlen. 
Unterss. von 30 Kohlen aus Oberschlesien, Niederschlesien u. dem Ruhrbezirk mit der 
vom Vf. bescliriebenen Yors.-Einrichtung (C. 1933. I. 880). Vergleich der Ergebnisse 
des Penetrometervcrf. mit den Bildsamkeitskuryen naeh F o x w e l l . Es zeigte sich, 
daB dor Wiederverfestigungspunkt nicht mit dem Hochstwert dieser Kurven iiberein- 
stimmt. Nachpriifung der Temp.-Verhaltnisse zwischen dem Innern u. AuBem der 
Kohle bei dem Penetrometerverf. Best. von Anfang u. Ende des Blahens u. des Blah- 
grades. Beobachtungen mit dem etwas abgeanderten Erhitzungsmikroskop von L eitz  
an mehrercn Kohlen stimmten mit den ubrigen Unters.-Ergebnissen uberein. (Gliick- 
auf 69. 604-07. 8/7. 1933. Breslau.) Schuster .

Kurt Peters und Walter Picker, Ober den Einjluji der Komgrofie auf die Oxy- 
dation und Sdbstentziindung ton Steinkohlen. Durch Oxydation von Ruhrfettkohle 
Matthias Stin nes  in KorngroBen von 0,6 bis herab zu 0,001 mm bei Zimmertemp. 
u. bei 110° mit Luft nahm das Kohlengewicht um so mehr zu, je hóher die Temp. lag 
u. je feiner die Kohle war. Die Gewichtszunahme betrug bis zu 7% u. ging mit einer 
Heizwertverminderung bis zu 21°/0 parallel. Aus der Fettkoble durch Ausklauben 
gewonnene Konzentrate der einzelnen Gefugebestandteile verhielten sich yerschieden, 
Glanzkohle wurde schneller u. starker oxydiert ais Mattkohle. Die Heizwertbest. selbst 
ist yon der KomgroBe der Kohle unabhangig. Die Selbstentziindungspunkte, be-
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stimmt nach K r eu l e n , licgcn um so tiefer, je kleiner dio KorngróBe ist. Der Unter- 
schied betrug boi den KorngroBen 0,5 u. 0,001 mm bis zu 70°. Selbstentziindlichkeit 
u. Abspaltung fl. Zersetzungsprodd. hangen innig miteinandcr zusammen. (Angew. 
Chem. 46. 498—503. 29/7. 1933. Miilheim/Ruhr.) Schuster .

A. Rembaschewski, Koks und Oas ton hohem Heizwert aus Torf. Es wird ein 
Verf. zur Gewinnung von hochwert. Gas (4100—4200 kal.) u. Koks aus einem Torf 
mit 30—35°/0 Feuehtigkeit gesehildort. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija 
twerdogo Topliwa] 3. 755—61. 1932.) Schonfeld .

T. Namikawa, Sludien iiber die vollslandige Vergasung von Kohle. I. Effekt der 
Erhitzungsgeschwindigkeit auf die Yerkokung. II. Die Iteaklionsfiihigkeit von Koks gegen 
C02. Verss. iiber Erhitzung mit verschicdenen Geschwindigkeiten zeigten, daB schnelles 
Erhitzen groflere Ausbeuten an Teer u. Gas gibt, wobei zugleich ein schwererer Teer er- 
lialten wird ais bei langsamerem Erhitzen. Der Koks ist boi groBer Erhitzungs
geschwindigkeit infolge groBer Oberflache u. amorphen Kohlenstoffs durch dic schnelle 
Zers. des loers sehr reaktionsfahig. Obcrhalb 1000° yorschwinden die durch dic ver- 
schiedenen Erhitzungszeiten bedingten Unterschiede der Rk.-Fahigkeit. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.J 36. 240 B— 43 B. April 1933 [Orig.: engl.].) J. SCHMIDT.

J. Geller, Die Gropgaserei MiUeldeutschland bei Magdeburg. Beschreibung der 
Anlage. (Brennstoff-Chem. 14. 268—72. 288—91. 1/8.1933. Magdeburg.) J. Schmidt .

R. Heinze, Wassergas aus Braunkohle bzw. Braunkohlenkoks. (Vgl. C. 1933. I. 
3834. II . 309.) Theoret. Grundlagen u. Technik des Wassergasprozesses. (Russ.-dtsch. 
Nachr. Wiss. Teehn. [russ.: Russko-germanski Westnik Nauki i Techniki] 1932. Nr. 8. 
17—24.) Sch ón feld .

E. S. Pettyjohn, Wassergasteer und Schweriil zur Erzeugung pon carburiertem 
Wassergas. I. Verfiigbare Mengen von Wassergasteer. II. Die Verwendung von nicht 
entwdssertem Teer zur Erzeugung von carburiertem Wassergas. I I I . Verwendung ton 
Schweról bei der Wassergaserzeugung. Ubersicht der in den letzten Jahren in Amerika 
crzeugten Teermengen u. ihrer Verwendungsm6glichkeiten. Bisherige Sehwicrigkeiten 
beim Carburieren von Wassergas mit Wassergasteer u. ihre Ursachen. — Beschreibung 
des Vcrs.-Generatora. Mitteilung von Vere.-Ergcbnissen bei Einspritzung des Teeres 
in yeraehiedenen Hóhen. — Mitt. von Vers.-Ergebnissen mit Schwcrol. (Gas Age-Rec. 
71. 643-46. 658. 72. 9-14. 35-37. Juli 1933. Michigan.) Schuster .

C. Harnist, Die Druckerhitzung der Ammoniumthionate und die neueren Poły- 
thionalterfahren zur Gasreinigung. Ammoniumpolythionate zers. sich fiir sich oder in 
Mischung mit Thiosulfat oder Sulfiten ebenso wie Gemische der beiden zuletzt ge- 
nannten Stoffe bei 180—200° unter Druck in Ammonsulfat, Schwefel u. teilweise freie 
Schwefelsauro; eine derartige saure Lsg. kann zwecks Neutralisation zum Auswaschen 
von NH, aus Kohlengasen dienen. Besprcchung der Ursachen explosionsartiger Um- 
setzungen der Thionato, dio sich im Betrieb durch entspreehendo Vorr. u. MaBnahmcn 
yermeiden lassen, Rhodanammon wird bei der Druckerhitzung hydrolysiert unter 
Bldg. von Ammonsulfat, Schwefel u. Kohlensaure. Beschreibung einer teehn. Aus- 
fiihrung der mit Druckerhitzung kombinierten Gaswasche nach dem Polythionatyerf. 
(Angew. Chem. 46. 464—67. 8/7. 1933. Saarbrucken.) SCHUSTER.

Pritz Rosendahl, Die Aufarbeilung der ausgebrauchten Gasreinigungsmasse. 
Ubersicht uber die Methoden zur Gewinnung des Schwefels mit besonderer Beriick- 
siehtigung des Extraktionsverf. der I. G. Pa r b e n in d u st r ie  Akt.-Ge s ., bei dem der 
in CS2 gol. Schwefel einer Wasche mit salpetersaurehaltiger Schwefelsiiure, Chlor- 
sulfonaaure oder Sohwefeltrioxyd unterworfen wird, u. des Verf. der R u h rgas-A.-G., 
das cntschwefeite Massen liefert, die wieder zur Gasreinigung benutzt werden konnen. 
(Montan. Rdsch. 25. No. 14. 1—3. 16/7. 1933. Bottrop.) Schuster .

O. Weinstein, Anmerkung zur Berginisalion ton Paraffin. Es wurde festgestellt, 
daB die von Kiss (C. 1931. I. 2561) behauptete Schutzwrkg. von Gasen unter Druck 
auf die Spaltung yon KW-stoffon nur eine spezif. Eig. des H2 ist. N2 unter Hoch- 
druck schiitzt kaum die KW-stoffe (Paraffin) vor der Crackung. (Chem. Obzor 8. 
42—44. 31/3. 1933.) S cho n fe ld .

Haruki Fujimoto, Die katalytische Wirkung reduzierten Nickels auf die Methan- 
Wasserreaktion. Es wird die Einw. von Wasserdampf auf Methan zwischen 400 u. 1000° 
untersucht. Die Aufspaltung des CH4 in CO, C02 u. H2 weist iiber Ni bei 600° ein Maxi- 
mum der Rk.-Geschwindigkeit auf, dem bei 800° ein Minimum folgt. Ein mit 10°/o Al 
yersetzter Kontakt wies die Anomalie nicht auf, ebenso nicht die therm. Spaltung in 
C -j- 2 H2. Das Yerhaltnis COJCO war bei 700° u. 6 H»0 auf 1 CH., =  2, bei 2,5 H;0
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auf 1 CH4 =  8. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 147 B—48 B. April 1933. 
[Orig.: cngl.].) J. SCHMIDT.

Horst Brttckner und Georg Jacobus, Ober die Aklititdt ton Niekelkatalysatoren 
fiir die Metliansynthesc. In Vergleichsverss. werden Ni- u. aktivierte Ni-Kontakte auf 
ihre Wirksainkeit fiir die Methansynthese insbesondere unter Beriicksichtigung der 
Lebensdauer untcrsucht. Die Kontakte wurden entweder dureh Abrosten der Nitrate 
oder durcli Fallung mit KOH gewonnen. N i. Aus Nitrat gewonnen ist es dureh Zusatz 
von 10% Si02-Gel aktmerbar — CO-Umsatz sinkt nach 52,5 Stdn. auf 50°/o — Ni 
aus Hydroxyd war gilnzlich inakt. N i 10% A1203. Gemeinsain aus Nitraten durcli 
Abrosten erhaltenc Kontakte sind maBig, aus Hydroxyden orhaltene sehr gut — nach 
211 Stdn. noch 98% CO-Umsatz. Si02-Zugabc erniedrigt den CO-Umsatz, beein- 
trachtigt aber nicht die Lebensdauer. Ni -f- 10% E r d a l k a l i o x y d e .  Kontakto 
aus Hydroxyden sind unwirksam. Aus Nitraten werden sehr stabile Kontakte ge
wonnen. Gutefolge der Zusatze ist: BaO, SrO, CaO. Auch mit Th02 werden nur aus 
Nitrat, dann aber sehr bestandige Kontakte gewonnen. — Nach 250 Stdn. noch <  95% 
CO-Umsatz. Kobalt becintrachtigt die Wrkg. des Ni; Kupfer vernichtet sie. Die ge- 
brauchten Kontakte enthielten alle feste KW-stoffe, die durcli Extraktion gewonnen 
wurden. Das Absinken der Aktivitat wird auf die zunehmendo Belcgung der Oberfliiche 
dureh feste Rk.-Prodd. zuriickgefiihrt. Ni + 10% Th02 u. Ni + 10% A1203 wiesen 
die geringsten Mengen an 01 in 100 Stdn. auf. Das Silicagel wirkt in den ersten Stunden 
ais „Schwamm11, indem es dio KW-stoffe adsorbierend in sich aufsaugt, wirkt also 
giinstig fur die Katalyse, indem es dio Lebensdauer des Katalysators verlangert. Die 
ungiinstige Wrkg. von Co u. Cu wird in der Fórdcrung der Sammelkrystallisation des Ni 
gesehen. (Brennstoff-Chem. 14. 265—68. 15/7.1933. Karlsruhe, Gasinstitut.) J. Schm.

B. C. Allibone, Chemische und physikalische Raffination. Fortschrittsbericht
iiber raffinierende Hydrierung, die Vcrwendung der Dest. ais Raffinationshilfsmittel, 
Dampfphasenraffination, Raffination mittels selektiyer Losungsmm. u. Entparaffi- 
nierung unter besonderer Beriicksichtigung der amerikan. Patentliteratur. (J. Instn. 
Potroi. Technologists 19. 539—48. Juni 1933.) K. O. Mu lle r .

L. W. T. Cummings, F. W. Stones und M. A. Volante, Hochdruckrcktifikaticm.
II. n-Pentan-n-Heptansystem. (I. vgl. C. 1931- II. 1833.) Vff. bestimmen die Tau- 
punkt- u. Siedekurven von 3 n-Pentan-n-Heptanmischungen fiir einen Druck von 6 at 
bis dureh das krit. Gebiet. Dampf u. Fll.-Dichten wurden auch im 2-Phasengrenz- 
gebiet gemessen. Aus den erhaltenen Daten bestimmen Vff. einige Dampf-Fl.-Gleich- 
gewichtsdiagrammc bei konst. Drucken u. zeigen dereń Anwendbarkeit bei dcm Pro
blem der Hochdruckrektifikation. Abbildung der Vers.-Apparatur u. genaue Be- 
sehreibung der Arbeitsweise, sowie Vers.-Rcsultate u. Vergleichsverss. auf Diagrammen 
mit rechner. Auswertung der erhaltenen Werte im Original. (Ind. Engng. Chem. 25. 
728—32. Juli 1933. Cambridge, Mass., Inst. of Technol.) K. O. Mu lle r .

P. Dumanois, U ber die Klassierung von fliissigen Brennstoffcn fur Verbrennungs- 
niotore mit mechanisclier Einspritzung. Inhaltlich ident. mit der C. 1933. I. 4079 ref. 
Arbeit. (Chaleur et Ind. 14. 179—80. April 1933.) K. O. Mu lle r .

R. Fussteig, Neue Methoden zur Herstellung ton Motorenbenzin aus Kohle. 
Uberblick iiber die Entw. der Kohleverfliissigung, die Prozesse von Berg iu s , F ischer  
u. die Hydrierung nach Sabatier  unter besonderer Beriicksichtigung der Kataly- 
satorenfrage. (Matieres grasses-Petrole Derives 25. 9810— 11. 15/4. 1933.) CoXR.

— , Die Verwendung ton Methangas ais Treibstoff fur Kraftfahrzeuge. Beschrcibung 
der yon der Concordia Bergbau A. G. Oberhausen/Rhld. durchgefiihrten Verss., 
statt fl. Kraftstoffe Methan ais Motortreibmittel zu verwenden. Es wurde dureh Vcr- 
gleichsverss. gefunden, daB 0,9 cbm Methan 1 1 Bzl. entsprechen. (Petroleum 29. 
Nr. 23. Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 6. 5—6. 7/6. 1933.) K. O. M u lle r .

C. Wirth III, E. R. Kanhofer und G. B. Murphy, Das Fallen des Klopfuerles 
ton mit Sdure behandelten Benzinen ist ton terschiedenen Faktoren abhdngig. Zahlreiche 
Vergleiehsverss. haben ergeben, daB der Wert der Octanzahl von 3 aus getoppten 
Oklahoma-, Kansas- u. Smackover-Roholcn hergestellten Spaltbenzinen, die labora- 
toriumsmaBig mit 6 Pfund 93%ig- H2S04 pro Barrel beliandelt u. redestilliert worden 
waren, um 2,5, 4 u. 1 abnahm. Der Abfall der Octanzahl, der auf die Saure- 
lóslichkeit u. Polymerisationsverluste zuriickzufiihren ist, ist abhangig von der Natur 
u. der Herkunft der Spaltbenzine. Die 3 untersuchten Benzine zeigten Schwankungen 
yon 1—2,5 Punkten im Octanwert. Wahrend der Redest. im Laboratorium tritt dureh 
Yerlust von leicliten KW-stoffen ein Abfall des Octanwertes ein, wahrend bei ’\rorlust
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von sehwercn KW-stoffen oin Anstieg der Octanzahl beobachtet wurde. Diese letzt- 
genannten Verlusto traten aber in einem Betrieb bei einem guten Fraktionierturm 
mit gemigend Einsatzplatten nielit auf, auch sind die Yerluste bei leichten KW-stoffen 
im Betrieb wesentlich geringer ais im Laboratorium. Tabellar. u. kurvenmaCige 
Wiedergabe der Vergleichsverss. im Original. (Oil Gas. J. 32. Nr. 8. 13—24. 43. 13/7. 
1933.) , IC. O. M u l l e r .

A. Grebel, Uber die Cetenzahl. Polemik gegen dio von D u m a n o is  (vgl. C. 1933.
I. 4079) ausgefiihrten Verss. der Wertbcst. von Gasolen im C. E. R.-Motor bei Ver- 
diinnung mit Bzn. u. Gegeniiberstellung der Cetenzahlen den von D u m a n o is  an- 
gegebenen Isooktanzahlen. (Matićres grasses-Pótrole Derives 25. 9839. 15/5.
1933.) K . O. M u l l e r .

A. Grebel, Die Isooctanzahl fiir Motortreibsloffe und die Cetenzahl fiir flussige
Brennstoffe. Allgemeine Botrachtungen iiber die Bowertung von Kraftstoffen fiir den 
Verbrcnnungsmotor u. von fl. Brenn- u. Heizolen fiir den Dieselbetrieb. (Matićres
grasses-Petrole Derivćs 25. 9808—71. 15/6. 1933.) K. O. MuLLEK.

George A. Boyd, Vergleichsversuche mit dem iiblichen Doctortest bei Nalurbenzinen. 
Die Verss. haben ergeben, daB die beiden zum Vergleich hcrangezogenen Doetortests 
auBerordentlich empfindlich sind. Dio U. S. B u re au  OF MlNES-Mothode stellt noch 
Mcthyl-, Butyl- u. Heptylmercaptane in S-Konzz. von 0,002 bzw. 0,0002 u. 0,000 09% 
fest, wahrend die Methode der N a tu r a l  G aso lin e  A ssoc ia tion  o f  America 
(N. G. A. A.) Butylmercaptan in S-Konz. von 0,000 3% erkennen liiBt. Wenn daher 
die N. G. A. A.-Methode anzeigt, daB ein Bzn. siiB ist u. die U. S. B u re au  OF MlNES- 
Methode noeh eine saure Rk. anzeigt, so kann man sehlieBen, daB der Mercaptan-S- 
Geh. nur goringste Spuren betragt. An Hand von Bildern erklart Vf. dio genaue 
Arbeitsweise der Vergleichsversuche. Besonders weist Vf. darauf hin, daB es bei ge- 
ringem S-Geh. erforderlicli ist, mit der Doetorlsg. stark zu sehiitteln, wobei vom Kork- 
stopfen Anteile in Lsg. gelien, die dio Resultate falschen konnen; Elaschen mit ein- 
geschliffenen Stopfen sind dalier fiir die Verss. erforderlich. (Oil Gas J. 32. Nr. 8. 
16 u. 31. 13/7. 1933.) I i.  O. M u lle r .

E. Vellinger und G. Radulesco, Uber die Photolyse von Crackbenzin. Crack- 
benzin bildet beim Stehen allmahlich peehartige Polymerisationsprodd. (,,Gum“), 
durch die seino Brauehbarkoit ais Motortreibstoff herabgesctzt wird. Um eine Priifungs- 
methodo am frisehen Bonzin zu gewinnen, untersuchon Vff. dio photochem. Rk. von 
Crackbenzin mit O.,. Hierzu wird die Substanz in 02-Atmospharo von konstantom 
Volumen (oder Druck) mit dor Hg-Lampo bestrahlt; man miBt dio Druck- (bzw. Volum-) 
abnahme. Es zeigt sich, daB die Rk.-Geschwindigkeit verschiedener Benzinsorten 
parallel geht mit der Błdg. der Polymerisationsprodd. Die photochem. Rk. erstreckt sich 
uber 20—90 Stdn.; ihre Geschwindigkeit liiBt sich durch positive u. negative Kataly
satoren beeinflussen. Bei der Rk. werden erhebliche Mengen 02 verbraucht; die Bldg. 
der pechartigen Prodd. geht zuerst etwa in gleicliem MaBo vor sich wie die Absorption; 
spater laBt die Absorption nach, wahrend sich weitere Mengen „Gum“ bilden. (C. R. 
hebd. Sćances Acad. Sci. 196. 1495—98. 15/5. 1933.) ElSENSCHITZ.

Wilhelm Nachtigall, Leipzig, Verfahren zum Entivassem von Torfmasse durch 
Warmebehandlung in einer Rostpfanne mit Transportschnecke, die nicht bis an die 
Wandung der Pfanne reieht u. Streicheisen besitzt, dad. gek., daB die am Umfang der 
Pfanne lagernde, auf etwa 200° erhitzte Torfmasse beim Drehen der Schnecke von dem 
Umfang der Pfanne mittels des Streicheisens gel. u. mit der kalteren M. verriihrt wird, 
wobei das Misehgut der Pfanne die Temp. von 100° nicht iibersteigt. (D. R. P. 579 914 
KI. lOe yom 2/8. 1932, ausg. 3/7. 1933.) D e r s in .

Delaware Lackawanna & Western Coal Co., New York, ubert. von: Ernest 
Victor Collins jr., V. St. A., Farbung von Kohle. Man fiihrt Kohle am laufenden 
Band an Diisen yorbei, dio z. B. eine Lsg. von Eisenchlorid u. von Kaliumferrocyanid 
auf die Teilchen aufspriihen. An die Diisen u. an das die Kohle tragende Band ist eino 
Potentialdifferenz von ca. 230 V gelegt. Dadurch soli die Benetzungsfahigkeit der 
Kohleteilchen erhóht werden. (A. P. 1911 808 vom 28/11.1930, ausg. 30/5.1933.) D e r s .

Plodinjern Aktiebolag, Stockholm, Entfernen von Schwefelterbindungen aus 
Kohle oder kohlehaltigen Stoffen. Die Kohle bzw. das kohlehaltige Materiał wird erhitzt 
oder verkokt, wodurch Kies oder andere S-Verbb. in magnet. S-Verbb. iibergefuhrt 
u. auf magnet. Wege abgetrennt werden. (N. P. 49 951 vom 3/5. 1929, ausg. 28/12.
1931.) D r e w s .
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Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., Bochum, Verfahren zum Anfiillen von Ver- 
lcokungskamrmm, insbesondere mit treibendcr Kohle, mit Hilfc yon den cinzelnen Fiill- 
iiffnungen zugcordneten Verteilcrn, dad. gek., daB die Verteiler yollig durch die Fiill- 
lOcher hindurch u. so weifc, inindestens bis in den dem Gassammelraum entsprechenden 
Teil der Kammer, eingcsenkt werden, daB sio eino wesentliche Herabsetzung der Fall- 
geschwindigkeit der aus einem auf der Ofendecko yerfahrbaren Fiillbehiilter ein- 
geschiitteten Kohle, gegebenenfalls auch eine Vcrteilung derselben in der Kammerlangs- 
richtung bewirken, wobei diese Verteilervorr. yorzugsweise durch Einkerbungen im 
Fiillochrahmen in ihrer Lago gehalten werden. (D. R. P. 579 727 KI. lOa vom 26/1.

Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., Bochum, Kohlenverteilervorrichtung fur Ver- 
kokungskammem. (D. R. P. 581074 KI. 10a vom 5/3. 1930, ausg. 20/7. 1933. Zus. zu

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Deutschland, Oaserzeugung. Bei der Vergasung von 
Brcnnstoffen unter Drueken von 3—200 at mittels auf 800—1000° iiberliitztem 
W.-Dampfs soli das unter Druck stehende Gas vor seinern Eintritt in die Rk.-Kammer 
in tlberhitzern yorerhitzt werden, die yorzugsweise kontinuierlich durch indirekto 
Warmcubertragung arbeiten, u. in denen das Heizgas etwa unter demselben Druck 
zirkuliert, wTie das aufzuheizendo Gas. Dio Energie des Heizgases kann zur Kraft- 
gewinnung in einer Turbinę verwendet werden. Auch die Rk.-Kammer soli mit Druck- 
gas beheizt werden. (F. P. 744 786 vom 29/10. 1932, ausg. 26/4. 1933. D. Prior. 17/12.
1931.) D e r s in . 

Gas Fuel Corp., V. St. A., Olgaserzeugung. Schweres Ruckstandsol wird mit W.
u. Luft in einem Emulgator in eine Emulsion iibergefuhrt, die dann in eine auf hohc 
Temp., z. B. oberhalb 871°, crhitzte Rk.-Zone yerspriiht wird. Das W. liefert bei der 
Umsetzung den zur Erzeugung leichter KW-stoffe erforderlichen Wasserstoff, wahrend 
der Sauerstoff zu Kohlenoxyd wird. Man erhalt ein heizkraftiges Gas u. leichte KW- 
stoffe, die durch Kondensation gewonnen werden konnen. (F. P. 744602 vom 25/10.
1932. ausg. 24/4. 1933.) _ De r s in .

Kopp^rs Co. o£ Delaware, Pittsburgh, ubert. von: Christian Johannes Hansen,
Essen, Entfemen von Cyanverbindungen aus naphthalinhaltigen Koliiendestillationsgasen 
unter gleichzeitigcr Gewinnung von Ammoniumrhodanid. Nach der Abscheidung des 
Naphthalins wird das Gas mit einer k. wss. NH4-Polysulfidlsg., zu der S gegeben 
worden ist, behandelt. (A. P. 1 908 633 yom 6/4. 1931, ausg. 9/5. 1933. D. Prior. 
5/4. 1930.) D rew s .

L. Bolgar, Budapest, Aufbereilung von Teeren, dad. gek., daB man dicselben mit
H,S04 oder die S04"-Gruppe enthaltenden Stoffen (Saureharze, Abfallsauren) auf Tempp. 
yon 120—200°, yorzugsweise auf 150—160°, erhitzt, u. dann der Abscheidung iiberlaBt. 
Die obere Olschicht wird mit H2S04 wie ublich raffiniert. Dem Ruckstand kann man die 
Viscositat herabsetzende Zusatze oder fluxende Stoffe (Anthracenole u. dgl.) bei- 
mischen. Das Gemisch aus fluxenden Stoffen u. Ruckstand wird zwecks Zers. der Saure- 
additionsyerbb. auf Tempp. iiber 200° erhitzt. Der Ruckstand kann mit neuem 
Rohstoff abermals erhitzt u. so die yorhandene Saure ausgenutzt werden. Vgl. auch
E. PP. 319 673 u. 319 718; C. 1930.1. 3629. (ling. P. 105143 vom 21/12. 1927, ausg. 
15/2. 1933.) G. K o n ig .

Standard Oil Co. of Caliiomia, San Francisco, Hydrolysieren ton Saureteer, 
darin bestehend, daB man dem Saureteer die schmutzige Siiure zumischt, die beim 
Auswaschen des yom Saureteer geschiedenen Óles erhalten wurde, worauf man unter 
Erhitzen u. Druckanwendung hydrolysiert, gegebenenfalls unter Zugabe von Heizol, 
wobei die M. yorteilhaft durch abwcchselnde Hebung u. Senkung des Druckcs in 
Bewegung gehalten wird. (Hierzu vgl. A. P. 1752555; C. 1930. I. 3629.) (Holi. P.
29 420 vom 26/11. 1929, ausg. 15/4. 1933.) D rew s .

Kohlenyeredlung und Schwelwerke Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Paul Rosin, 
Dresden), Verfahren zum Entschwefeln von Braunkohlenteerdlen, dad. gek., daB auf die 
Ole Zinkchlorid unter Hitze u. Druck zur Einw. gebracht wird. — Man erhalt z. B. 
aus einem BraunkohlenUiehtdl mit etwa 12% S durch Behandlung mit Zinkchlorid 
bei 400° u. unter 29,5 at Druck bei einmaliger Behandlung eino Verminderung des 
Schwefelgeh. auf 6,1%. (D. R. P. 579 729 KI. 12r yom 2/2. 1929, ausg. 30/6.
1933.) De r s in . 

William P. Haseman, Oklahoma, und John D. Haseman, Linton, Indiana,
Trennung von Pelroleum-Wasseremulsionen. Man yermischt die Emulsion mit einem 

XV. 2. 129

1930, ausg. 30/6. 1933.) D e r s in .

D. R. P. 579 727; vgl. vorst. Ref.) D e r s in .
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groBen UberschuB an Salzwasser u. lcitet das Gcmisch durch ein Bett von Fullkórpern, 
die in einem flachen zylindr. GefaB angeordnet sind, so daB beim DurchfluB dauernd 
der Querschnitt vergroBert u. die Geschwindigkeit der Mischung verringert wird. Die 
getrennten Bestandteile werden aus dem GcfaB laufend abgezogen. (A. P. 1914665 
vom 13/10. 1930, ausg. 20/6. 1933.) Ders in .

Tretolite Co., Webster Groyes, iibert. von: Melvin de Groote, St. Louis, und 
Arthur F. Wirtel, Webster Groves, V. St. A., Zerstorung von Pelroleum-Wasser- 
emulsionen. Man setzt der Emulsion ais Desemulgierungsmittel dic' Alkali- oder Erd- 
attaitsalze von Sulfonierungsprodd. der Abictinsaure in Form einer wss. Lsg. zu u. ver- 
riihrt die Emulsion unter Erwarmung. (A. P. 1913 538 yom 14/7. 1932, ausg. 13/6. 
1933.) D e rs in .

Sigbert Seelig, Berlin-Charlottenburg, Verfahren und Vorrichlung zur Druck- 
wdrmespaltung von Kohlenwasserstoffolen. Verf. zur Druckwiirmespaltung von KW-stoff- 
olen mit Hilfe eines Mctallbades, bei welcheni das 01 durch Rohren gefuhrt wird u. in 
der Mitte des Mctallbades am Boden austritt, dad. gek., daB man das 01 durch Rohr- 
biindel leitet, dio den Reaktionsraum liings konzentr. Zylindermantelflachen umgeben, 
so daB das 01 abwechselnd in einem Rohr liochsteigt u. im nachsten absinkt, u. daB 
man das 01 durch yersehiedenartige Vorb. der Rohrbundelkreiso bzw. Sektoren vcr- 
anlaBt, allc oder nur einen Teil der dadurch gebildeten kreisfórmigen Wege zu durch- 
laufen. (D. R. P. 579418 KI. 23b yom 15/1. 1931, ausg. 26/6. 1933.) D e r s in .

Sigbert Seelig, Berlin-Charlottenburg, Verfahren und Yorrichlung zur Druck- 
wdrmespaltung von Kohlenwasserstoffolen. Verf. zur Spaltung von. KW-stoffólen in 
Rohren, welcho in einem heizbaren Metallbad angeordnet sind, wobei das Metallbad 
durch mechan. Mittel in Bewcgung gesetzt wird, dad. gek., daB man durch ungleich- 
maBige Beheizung, eingebaute Riihrer u. Einpressen von h. Gas eine gorichteto Um- 
laufsbewegung im Metallbad horvorruft. — Dio Beheizung soli yorwiegend durch 
Strahlung erfolgen, indem die Feuergaso der Heizung gegen den Boden des Raumes 
gelenkt werden, in dem das Metallbad angeordnet ist. (D. R. P. 579 502 KI. 23b vom 
13/2. 1932, ausg. 27/6. 1933.) D e rs in .

Sigbert Seelig, Berlin-Charlottenburg, Verfahren und Vorrichlung zur Druck- 
warmespaltung von Kohlenwasserstoffolen. Verf. zur Druckwarmespaltung von KW-stoff- 
olen unter Vcrwendung einer Metallschmelze ais Hcizmittel nach D. R. P. 535277, 
wobei das zu spaltende, yorteilhaft bereits yorgewarmte Gut yon oben ber zwischen 
mindestens zwei zweckmaBig leicht herausnehmbar u. abmontierbar in dio Jletall- 
schmelze gesenkten Metallzylindem abwiirts gedriickt, im unteren Teil des Druck- 
bchalters aufgefangcn u. durch eine yon der Schmelze umgobone Rohrleitung hindureh 
nach dem oberen Ende des Druckbehalters geleitet wird, dad. gek., daB man das 01 
mit Hilfe einer doppehvandigen Leitscliale in den Auffangtrichter der Rohrleitung 
iiberfiihrt, so daB es nicht durch dio Schmelze zu ąuirlen braucht. — Das zu spaltende
01 kommt so wahrend seines Weges durch den Autoklaven nur im untersten Teil mit 
dem Metali in direkte Beriihrung. (D. R. P. 579 684 KI. 23b vom 31/8. 1930, ausg. 
29/6. 1933. Zus. zu D. R. P. 535 277; C. 1931. 11. 3292.) D e r s ix .

Standard Oil Development Co., Linden, New Jersey, V. St. A., Verfahren zum 
Destillieren oder Spalten von Kohlenwasserstoffolen, wobei die auf Dest.- oder Spalt- 
temp. erhitzten Ole durch Diisen in einen unter geringerem Druck, gegebenenfalls 
unter Vakuum stehenden Verdampfer eingefiihrt werden, dad. gek., daB in den Ver- 
dampfer auch noch Luft in solcher Jlenge eingefuhrt wird, daB in dem Verdampfer 
trockencr Koks entsteht. — Man reguliert dio Luftmenge so, daB in dem Yerdampfer 
eine Temp. yon 450° aufrecht erhalten wird. (D. R. P. 580 016 KI. 23b yom 3/5. 1931, 
ausg. 4/7. 1933.) D e r s in .

Universal Oil Products Co., V. St. A., Cracki-erfahren. Das zu spaltende 01 
wird unter Druck durch eine Heizschlange gefuhrt u. in eino Rk.-Kammer eingeleitet, 
aus der das Ruckstandsól laufend abgezogen wird. Darauf wird es in einer Heizschlange 
in so kurzer Zeit, daB sich kein Koks absetzen kann, auf die Yerkokungstemp. erhitzt 
u. in eine unter niedrigerem Druck stehende Kammer eingefuhrt, wo dio fliichtigen 
Prodd. abdest. u. der Koksriickstand sich absetzt. (F. P. 747198 vom 8/12. 1932, 
ausg. 12/6. 1933.) DERSIN.

Carburol A.-G., Deutschland, Crackverfahren. Die Spaltung des Olcs erfolgt in 
einer Anlage, die 3 yerschiedene Rohrsysteme mit auswechselbaren Heizrohren enthalt. 
Das erste System dient zur Vorwarmung u. wird abwechselnd mit dem 2. oder 3. Rohr- 
system, die zur eigentlichon Spaltung bei Drucken oberhalb 10 at dienen, yerbunden,
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wahrend eines von ihnen zur Reinigung auBer Bctrieb gesetzt wird. Dadurch soli 
eine kontinuierliche Arbeitsweise ermoglicht werden. (F. P. 742 699 vom 30/8. 1932, 
ausg. 14/3. 1933. D. Prior. 12/10. 1931.) DERSIN .

Texas Co., New York, iibert. von: Charles C. Towne, Poughkeepsio, und 
Herbert C. Becker, Beacon, Wiedergewinnung von Selen beim CraclcprozefS. Das ais 
Katalysator verwendete u. in gasfórmige Verbl). ubergcfuhrtc Se wird durch Waschen 
des Bzn. u. der Craekgaso mit 2—15%ig. Alkalihg. abgescliieden u. aus letzterer durch 
Einw. von Oxydationsmitteln, z. B. Luft oder //202, ais freies Se ausgefallt. (A. P. 
1915 703 vom 18/5. 1932, ausg. 27/6. 1933.) “ D e r s in .

Comp. Techniąue des Petroles, Frankrcieh, Baffinalion von Mineralolen. Daa 
zu raffinierende 01 u. dio zur Reinigung dienende H2S04 werden mittels synchron 
laufender Pumpen in Rohrleitungen eingepreBt u. mit Hilfe von komprimierter Luft 
in ein Rk.-GefaB verspriiht. Das Kondensat ist eine Emulsion, die in Mischbehaltern 
geriihrt wird u. schlieBlieh zur Abscheidung der Reaktionsprodd. mit Wasserglaśisf,. 

''vermischt wird. Darauf werden Ole u. Saure in einem Scheider getrennt. (F. P. 742 616 
vom 18/12. 1931, ausg. 13/3. 1933.) D e r s in .

Shell Development Co., San Francisco, iibert. von: Boris Malichev, Berkeley, 
Baffinalion von Gasolin. Man dest. das rohe Gasolin, nachdem es mit diinner Saure 
gewasehen u. getroeknet wurde, iiber P206, dem man noch weitere Reinigungsmittel, 
wie MetaJlhalogenide, z. B. von Cu, oder Verbb., wie Benzophenon, Kupferoleat, -acetal 
oder -naphtlienal u. Sand zwecks VergroBerung der Oberflache zusetzen kann. (A. P.
1 914 953 vom 27/12. 1930, ausg. 20/6. 1933.) D e r s in .

Vapor Treating Proeesses Inc., iibert. von: Arthur Lachman, Berkeley, Jlaffi- 
nation von Rohbenzin. Die von der Mineralólspaltung unter Zusatz von Metallchloriden 
stammenden u. UCl enthaltenden Benzindiinipfe werden boi 300—340° F unter Druck 
durch einen mit Kalksteinbrockcn beschickten Turm gefiihrt. Dabei setzt man so viel 
uberhitzten W.-Dampf zu, daB das gebildete Calciumchlorid von den Kalkstiicken 
heruntergelost wird. Durch eine besondere Rohrleitung kann man auch noch W. ein- 
spruhen. (A. P. 1 914 668 vom 29/5. 1931, ausg. 20/6. 1933.) D e r s in .

Dow Chemical Co., iibert. von: Herbert H. Dow, Midland, Michigan, Sclimier- 
mitlel, bestehend aus Zylinderolen, Diphenyloxyd u. gegebenenfalls Diphenyl, Naph- 
thalin, Pyren, Picen oder Phenanthren. (A. P. 1 918 593 vom 24/12. 1928, ausg. 18/7. 
1933.) R ic h t er .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Herstellung von Schmierdlen. Viscose 
KW-stoffole werden mit etwa 0,1—5% synthet. Ester versetzt, dio einen Kp. iiber 150° 
haben. Zur Anwendung gelangen die Mono-, Di- u. Trialkylester dor Fettsauren, ein- 
schlieBlich der durch Oxydation von Paraffin erhaltenen, u. der Naphthensaure, wie 
z. B. Isopropylester von oxydiertem Paraffin, Methylcaprylat, AmylbutyTat, Butyl - 
naphthenat, Isopropylbenzoat, Phenylacetat, Glycerinoleat, Isopropyloleat u. Athyl- 
stearat. (F. P. 748 512 Tom 5/1.1933, ausg. 5/7.1933. A. Prior. 23/3.1932.) R ic h t er .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Verfahren zum Erniedrigen des Stock- 
punkles paraffnihaltiger Schmierole. Die Sehmieróle werden mit Stoffen yersetzt, die ein 
Mol.-Gew. iiber 1200 besitzen, u. die aus Paraffin oder paraffinhaltigen KW-stoffolen 
durch Kondensation mit A1C13, Dest. u. Extraktion mit fiir Paraffin unl. Losungsmm. 
gewonnen werden. (F. P. 747 558 vom 14/12. 1932, ausg. 20/6. 1933. A. Prior. 29/12. 
1931.) __________________  R ic h t er .

[russ.] G. O. Nussinow, Die Methoden der Entziehung von Schwefol aus industriellen Gasen.
Moskau-Leningrad: Goschimtcchisdat 1933. (212 S.) Rbl. 8.50.

XX. SchieB- und Sprengstoffe. Ziindwaren.
Atlas Powder Co., iibert. von: James E. Slusser, Pittston, Pennsylv’ania, V. St. A., 

Scliwarzpuker in zylindrischer Form. Es werden zylindr. PreBkorper aus Sehwarz- 
pulver dadurch hergestellt, daB in eine zylindr. Papierumhullung, die aus 2 Lagen 
Papier, einer inneren, AV. aufsaugenden u. einer iiuJBeren, fiir W. undurchlassigen Lage, 
gefertigt ist, feuchtes Schwarzpulver mittels einer besonderen Vorr. eingepreBt wird. 
Letztere besteht im wesentlichen aus einem durch eine zentr. in den 'Papierzylinder 
eingelassene Stange gefiihrten PreBkolben. Das Pulver wird durch einen Fulltrichter 
zugefuhrt. Es entsteht so ein harter, jedoch pordser PreBkorper. Eine solche Patrono

129*
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brennt langsam ab. Dazu 5 Abb. (A. P. 1913 344 vom 23/4. 1931, ausg. 6/6. 
1933.) E ben .

William H. Rinkenbach, Doyer, Herstellung eines nichtkrystallinischen explosiven 
Azids. Eino 4%ig. ""'ss. Lsg. von Na-Azid wird unter Riikren auf 25° nicht iiberstcigende 
Tempp. erwftrmt. Zu dieser Lsg. gibt man schnell einen leichten UberschuB eines ge- 
eigneten Motallsalzes, das in 10°/oig. wss. Lsg. yorhanden ist. Es wird ein kolloides Azid 
ausgefallt. Dio Herst. von Pb-Azid naeh dieser Methode wird kurz beschrieben. (A. P. 
1914 530 Tom 10/3. 1931, ausg. 20/6. 1933.) D rew s .

Brown Co., iibert. von: Milton D. Schur, Berlin, Now Hampshire, V. St. A., 
Herstellung von Nitrocellulose. Blatter von yerhaltnismafiigor Dicke, namlich yon
0.020-—0,050 inohes, aus nicht mechan. bearboitetem Holzzellstoffbrei mit einem hohen 
Geh. an a-Cellulose werden in 2 Stufcn bei 30—40° nitriert. Dio Nitricrsaure der
1. Stufo enthalt yerhiiltnismafiig yiel HN03, so daB das Verhaltnis H2S04 : HN03
zwischen 2 : 1 u. 1 : 1 liegt. In der 2. Stufc wird mit mehr H2S04, z. B. in einem Ver- 
hiiltnis H2S04 : HN03 von 3 : 1 gearbeitet. Der W.-Geh. der Nitricrsaure kann zwischen 
12 u. 23% schwanken. Das Verf. kann aueh bei einmaliger Nitrierung durchgefulirt 
werdon, doch ist es hierbei zwTeckmaBig, bei etwas niedrigeren Tempp., von 25° auf- 
wUrts, u. bei einer Blattdicke yon 0,040 inches zu arbeiten. In diesem Ealle muB das 
Verhaltnis H2S04 : HN03 kleiner ais 2 : 1 sein. — Z. B. werden dio Zellstoffbliittcr 
zuerst in das 50-fache ihres Gowichts einer Mischsaure aus 18,7% H20, 40,6% HN03 
u. 40,7% H2S04 bei 40° getaucht. Naeh 2 Stdn. wird dio Saure abgelassen, worauf 
nochmals bei derselben Temp. mit 18,7% W., 20,5% HN03 u. 60,8% H2S04 2 Stdn. 
nitriert wird. Dann wird die Nitrocellulose in iiblicher Weise gewaschon u. stabilisiert. 
Sie enthalt 11,5% N2. Bei der einmaligen Nitrierung wird z. B. bei 25° 6 Stdn. in 
einer Saure, dio 10% W., 42% HN03 u. 42% H2S04 enthiilt, nitriert, woboi naeh der 
ublichen Nachbehandlung eine Nitrocellulose mit 11,28% N2 ausfallt. Dazu 1 Kuryen- 
zeichnung. (A. PP. 1 913 416 yom 13/5. 1930 u. 1 914 302 vom 31/5. 1930, ausg. 
13/6. 1933.) E ben .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kurt Hess und 
Carl Trogus, Berlin-Dahlem), Vcrfahren zur Herslellung von Nitrocellulose mit be- 
liebigem Stickstoffgehalt durch Nitrieren yon Celluloso mit konz. HN03, dad. gek., 
daB mit einem HN03-Eg.-Gemisch yon hoher HN03-Konz. gearbeitet wird. Zweck- 
maBig werden an sich bekannte W-bindende Mittel zugesetzt. Vorzugsweiso wird ein 
Nitriergemisch mit bis zu 50% Eg., welches zur Darst. hochnitrierter Cellulose 2 bis 
10% Essigsaureanhydrid oder ca. 2% P205 enthalten kann, yerwendet. — Z. B. wird 
in ein Gemisch aus 75 Vol.-Teilen HN03 (spezif. Gewicht 1,52), 25 Vol.-Tcilen Eg. 
u. 5 Vol.-Teilen Essigsaureanhydrid 1 Teil lufttrockene Baumwollinters eingetragen 
u. bei Zimmertemp., evtl. unter Bewegung der Rk.-M., ca. %  Stde. darin belassen. 
Danach werden naeh Abtrennung der Nitricrsaure die Fasern gewasclien u. ca. ł/4 Stde. 
mit W. gekocht. (D. R. P. 579 285 KI. 78 c yom 9/1. 1931, ausg. 23/6. 1933.) E ben .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Mahlan G. Milliken, 
Parlin, New Jersey, V. St. A., Vorrichlung zum Auswaschen ton Nitrocellulose. Es 
wird eino Apparatur zur Anwendung des in den Reff. uber F. P. 653 489; C. 1929.
I I . 1116 u. D. R . P. 561 391; C. 1932. I I .  3986 beschriebenen Verf. zum Auswaschen 
yon Nitrocellulose beschrieben. (A. P. 1911201 yom 29/5. 1929, ausg. 30/5.
1933.) E ben .

Karl Schmid, Vaduz, Liechtenstein, VorricJUung zum kontinuierlichen Auswaschen 
von Nitroglycerin. Es wird eine aus einer Reihe yon MischgefaBen bestehende Yorr. 
zum Waschen von Nitroglycerin mit W. oder verd. Alkalilaugen beschrieben, dio naeh 
dem Gegenstromprinzip arbeitet, so daB der WasehprozeB kontinuierlich ist. (E. P. 
393 527 yom 13/1. 1933, ausg. 29/6. 1933. D. Prior. 12/2. 1932.) E b e n .

Ensign-Bickford Co., Sinisbury, Connecticut, iibert. yon: David E. Pearsall, 
Pittsburgh, Pennsylyania, V. St. A., Patronen fiir Dynamit und Sprenggelatine. Anstatt 
der bisherigen Papierhiilsen fiir Dynamit u. Sprenggelatine wird der Sprengstoff von 
yornherein in die gewunschte Form, z. B. in Zylinderform, gebracht u. erhalt einon 
wasserdichten t)berzug entweder aus hochschmelzenden Wachsen, wie Montanwaehs, 
oder aus Celluloseesterlacken, der genugende Starkę u. Festigkeit besitzt, um die ur- 
spriingliche Patronenform zu bewahren. Dazu 1 Abb. (A. P. 1917540 vom 5/8.
1931, ausg. 11/7. 1933.) E b e n .

Kurt Staudinger, Brieg, Bez. Breslau, Verfaliren zum Besetzen von Bohrlochern 
unter Yerwendung von Flug- oder Kohlenstaubasche, dad. gek., daB eine Asche mit
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mindestens 15°/0 Feuchtigkeit yerwendet wird. Bei Verwendung soleher Flugascho 
ais Innenbesatz kann dieselbe immer noch mit einem PreBluftbesatzapp. oder in Papier- 
schliiuchen trotz des W.-Geh. in dio Bohrlócher cingcbracht werden, wobei sowohl 
der Staub ais auch der W.-Geh. abkuhlend auf die Explosionsgase wirken. Eino 
Explosion der Flug- oder Kohlenstaubasche ist bei dem Verf. nicht zu bofurchten. 
(D. R. P. 579 717 KI. 78 e vom 12/8. 1931, ausg. 30/6. 1933.) Eb e n .

Felix Hebler, Ahlten b. Hannoyer, Leuchłmitłd fiir Marinezwecke, gek. durch dio 
Verwendung von Alkali-, Ba- u. Sr-Phosphiden. Sie dienen vorzugsweise zur Ver- 
wcndung in Unterseebooten oder Torpedos. Z. B. gibt ein TJntersceboot vor dem Auf- 
tauchen zwecks Yermeidung von ZusammenstoBen mit tlbcrwasserfahrzeugen dadurch 
Leuchtsignale, daB man zu 5 kg Ba-Phosphid W. zutreten laBt. Die unter W. entwickelten 
Gase zunden noch boi 40—50 m W.-Tiofc. Oder im Kopfe eines Torpedos wird ein 
Leuchtbehalter mit 4 kg Sr-Phosphid untergebracht. Sowohl beim Auftauchen ais 
auch beim Absacken des Torpedos in bis zu 50 m W.-Tiefe cntwickeln sich brennbaro 
Gase. (D. R. P. 580 058 KI. 78 d vom 2/6. 1932, ausg. 5/7. 1933.) E b en .

X X n . Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
— , Gelatine und ihre Verwendung. Kurze t)bersicht iiber die Anwendung von 

Gelatine zur Weinschonung, zur Herst. von Photoemulsionen, Gelatinekapseln, Druck- 
walzenmasse u. Gelatinefolien. (Kunstdiinger u. Leim 30. 215—17. Juli 1933.) D e s e k e .

— , Sdurefesta Kitte. Angabc von Herstellungsrczepten. (Brennerei-Ztg. 50. 116. 
12/7. 1933.) __________________  Groszfeld .

Miroslav Hubmajer, Jugoslawien, Neutrale Emulsionen. Man lost 10 kg Gelatine 
in 90 1 W.; in einem zweiten GefaB werden 3 kg Starkę in 70 kg W. suspendiert u. 
unter Riihren eino Lsg. von 0,5 NaOH oder CaCl2 in 27,5 kg W. zugegeben, bis eine 
klare M. entstanden ist. Beido Lsgg. werden bei 25—30° yermischt. Es resultieren 
200 kg einer neutralen, nicht schimmelnden Gelatineleimlsg. (Jugoslaw. P. 9065 
vom 10/4. 1931, ausg. 1/8. 1932. A. Prior. 11/4. 1930.) Sch on feld .

Telefunken Gesellschaft fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin, Ver- 
fahren zur Hartung von Lautschrifttrdgem aus hartbaren Eiweipverbindungm, wie Leim 
oder Gelatine, dad. gek., daB die Lautschrifttrager vor dem Beschreiben mit chrom- 
sauren Salzen (Ammoniumchromat, Kaliumchromat) oder ahnlichen photoakt. Salzen 
yersetzt u. nach der Aufzeichnung zur photochem. Hartung dem EinfluB des Lichtes 
ausgesetzt werden. — Das Beschreiben der Schallplatte hat im Dunkeln stattzufinden. 
Durch den EinfluB des Lichts wird dann die Gelatine infolge Zers. der chromsauren 
Salze gehartet. (D. R. P. 579177 KI. 42 g vom 9/3. 1930, ausg. 22/6. 1933.) H e in r .

Boston Blacking Co. G. m. b. H., Oberursel, Taunus (Erfinder: Hermann 
Hering, Frankfurt a. M.), Klebstoff. Yerwendung yon wss. Kautschulcdispersionen mit 
einem Zusatz von CV-Verbb., insbesondere von Salzen der Cr03, gegebenenfalls mit 
einem weiteren Zusatz von bekannten Red.-Mitteln ais Klebstoff. — Die Dispersionen 
konnen mit O, mit oder ohne Druck yorbehandelt sein. Ais Beispiel eines diinnfl. 
Klebstoffs sei ein Gemisch genannt aus: 100 (Teilen) Kautschukdispersion, 2 Inyert- 
zucker, 3 Na2S203 u. 2 K2Cr207. Ais Cr-Verbb. kann man auch Chromate, Chromite u. 
Chromammońiakyerbb. yerwenden, ais Red.-Mittel Leim, Gummi, Zucker, EiweiB usw. 
Die Klebstoffe trocknen 2—3-mal so sclmell wie dio entsprechenden unyermischten 
Kautschukdispersionen. (D. R. P. 578 958 KI. 22i vom 17/8. 1929, ausg. 19/6. 
1933.) Sa r r e .

Louise Cosyn, Frankreieh, Herstellung von Klebstoff,, der yomehmlich in der 
papieryerarbeitenden Industrie yerwendet werden soli. Ein Gemisch yon 50 kg W. u.
l i  kg Kassavamehl wird auf dem sd. W.-Bad mit einem Zusatz yon 1 kg NaF u. 30 g 
H2S04 etwa 1 Stde. erhitzt, wobei man einen haltbarcn Leim erhalt. (F. P. 730 128 
yom 16/1. 1932, ausg. 6/8. 1932.) Sa r r e .

Wilhelm Bierbrauer, Zurich, Klebstreifen, dad. gek., daB er aus einem lichtdurch- 
lassigen Materiał besteht u. auf der einen Seite mit einer lichtdurchlassigen Klebstoff- 
schicht versehen ist, welche ohne Anwendung yon Feuchtigkeit klebfahig ist. Ais licht- 
durchlassiges Materiał ist genannt Pauspapier, Zellglasband oder Celluloid. Vorteilhaft 
sind besonders Gummi elasticum enthaltende Klebstoffe yerwendbar. (Schwz. P. 
159 681 yom 19/2. 1932, ausg. 1/4.1933.) M. F. Mu ller .
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Leopold Radó, Berlin, Vcrfahren zum Verbinden von diinnen Metalhchichten 
(Metallfolien) unter Verwendung einer klebrigen BI., z. B. Kautschuklsg., dad. gek., 
daB dic Verb. durch einen beiderseits mit klebriger M. versehenen Streifen erfolgt. — 
Ais Trager fiir diese M. eignen sich reiBfeste, faserige Celluloscn, insbesondere Gewebe- 
biinder. (D. R. P. 579387 KI. 81a vom 19/2. 1930, ausg. 24/6. 1933.) Brauns.

British Thomson-Houston Co., Ltd., Kitt, bestehend aus der viscosen Lsg. 
eines modifizierten Allcydharzes u. einer niedrig yiscosen Nitro- oder AcetylcelMose im 
Verhaltnis von 11—20 (Gewichts)-% Harz u. 26—22% Celluloseester. — Z. B. ge- 
winnt man das modifizierto Alkydliarz aus 16,35 (Gewichts)-% Glycerin, 16,68°/, 
Phthalsaureanhydrid, 11,82% Leinolfcttsauren, 4,22% Athylenglykol, 12,4°/0 rohem 
Holzol u. 22,53% Kolophonium. 11 Teile eines solehen Harzes lóst man dann in
11 Tcilen Aceton, gibt 5 Teile eines Weichmaehers, z. B. Dibutylphthalat hinzu u. 
vermischt diese Lsg. mit 73 Teilen einer 35%ig. Lsg. von Nitrocelluloso (Viscositat 
0;5 Sek.) in einem Gemisch von gleichen Teilen Athylacetat u. Toluol. (E. P. 386 385 
vom 3/11. 1931, .ausg. 9/2. 1933. A. Prior. 5/11. 1930.) Sa r r e .

Philip Carey Mfg. Co., Ohio, ubert. von: Albert C. Fischer, Chicago, Elastischcs 
Dichtungsmaterial bestehend aus 5 (%) Gilsonitasphalt, 70 Ttis-sbitumen u. 25 einer 
Mischung aus 10 Kautschuk, gemischt mit einem Losungsm., wie Naphtha, 10 Baum- 
wollsamenpech u. 5 S. Beschlcuniger wio Anilin, p-Toluidin, Aldehyd, NH3, Chinoidin, 
Ole, Magnesia, Kalkstein, Fullererde, Diatomeenerdo u. Faserstoffe konnen zugesetzt 
werden. (A. P. 1911139 vom 26/12. 1925, ausg. 23/5. 1933.) Pa n k ów .

Camille Marc, Frankreich, Absorplionspaste. Das Mittel besteht aus 1 kg Papier- 
brei, 2 kg CaCl2 u. einem beliebigen Farbstoff. Er soli z. B. zum VerschlieBen von 
Pastillen-, Bonbonschachteln u. dgl. dienen, um Feuchtigkeit abzulialten. (F. P. 
745 146 vom 5/11. 1932, ausg. 5/5. 1933.) Schutz.

X X m . Tinte. Wiclise. Bolinermassen usw.

Irmgard Burgmer, Wuppertal. Verfahren zur Herstellung von Kohlepapier. Das 
Papier wird erst mit dem iiblichen Wachsauftrag versehen u. dann das Pigment (RuD) 
aufgedruckt. Auch kann der RuBauftrag vor dcm Wachsgemisch aufgebracht werden. 
AnschlieBend werden die Auftrage mittels einer erhitzten Walzo verschmolzen. (E. P. 
393 904 vom 6/2. 1933, Auszug veroff. 6/7. 1933. D. Prior. 15/2. 1932.) Brauns .

„Unichem" Chemikalien-Handelsgesellschaft, A.-G., Schweiz, Herstellung von 
Kopierpapier unter Yerwendung von hóhermolckularen aliphat. Alkoholen ais Farbstoff- 
losungsm. Beispielsweise werden 6 kg Cetylalkóhol u. 2 kg Carnaubawachs zusammen- 
geschmolzen u. mit 2 kg Ivrystallviolett unter Riihren erhitzt, bis der Farbstoff gel. ist. 
Nach Zusatz von 2 kg Sesamol wird das Gemisch durch ein Tuch filtriert u. auf Papier 
in ublieher Weise aufgebracht. (F. P. 744 832 vom 2/11. 1932, ausg. 27/4. 1933.
D. Prior. 3/11.1931.) M. F. Mu l le r .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Wiesbaden-Biebrich (Erfinder: Waldemar Schwalbe, 
Edgar Fuchs und Otto Schnecko), Zeichen- und Pausmaterial aus einer Cellulose- 
hydratfolie, dad. gek., daB es mit einer kórnigen, aus Cellulosederiw. oder Harzen 
oder einem Gemisch beider Stoffe bestehenden Schicht iiberzogen ist, die gegebenen- 
falls noch geringo Mengen Fiillstoffe, v̂ie Starkę, Talkum, Schlammkreide, kolloidales 
CaC03 enthalt. — 40 Teile Nitrocelluloso u. 10 Teile Trikresylphosphat werden in 
1000 Teilen eines geeigneten Losungsmittelgemisches bekannter Art gel. Dieser Lsg. 
werden 100 ccm einer etwa 30%ig' Suspension von Starkę, sowie 60 ccm einer 6%ig. 
kolloiden CaC03-Lsg. zugegeben. Die Mischung wird in Form einer kórnigen Schicht 
auf die Cellulosehydratfolie aufgebracht. (D. R. P. 580 428 KI. 55f vom 17/12. 1929, 
ausg. 10/7. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Kenneth C. D. Hickman, Rochester, New 
York, Vervidfaltigunqsverfahren. Die Zeichnung wird mit Druckfarbe auf Papier auf
gebracht u. auf eino weiehe Unterlage abgedruckt, worauf gegen diese Unterlage ein 
Papier gepreBt wird, das einen Stoff enthalt, welcher sich im Kontakt mit einem in der 
Druckfarbe enthaltenen Stoff schwarzt. So besteht beispielsweise die Farbo aus Thio- 
harnstoff, Leim, Glycerin, Methylenblau u. W., wahrend das Druckpapicr eine Emulsion 
aus Gelatino, K-Oxalat u. Hg-Oxalat enthalt. (A. P. 1917 370 vom 13/7. 1932, ausg. 
11/7. 1933.) Grotę .

Giinther Wagner, iibert. von: Hans Simon, Hannover, Schablonenblatt fur Ver- 
rielfdltigungszwecke. Die Belagmasse enthalt ein sulfon. Ol, Trikresylphosphat, Myricyl-
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alkohol, Gelatine, Glycerin, Holzmehl, ein Pigment u. ein Prascrvativ. Vgl. Ref. 
A. P. 1902914; C. 1933. I. 3860. (A. P. 1 915 904 vom 30/8.1932, ausg. 27/6.
1933.) Grotę .

Josef Ehrlicll, Wien, VervielfdUigungsscliablone, bestehend aus oinem porósen 
Trager, z. B. Japanpapier, u. einer M., die Polymerisationsprodd. von Vinylestern, 
z. B. Polyyinylaectat oder ein Polymerisationsprod. yon Essigsaureyinylester, Chlor- 
essigsaurevinylest«r oder Benzoesaurevinylester oder eine Mischung yon Polyvinylacetat 
u. Polyyinylchlorid enthalt. (Oe.P. 134103 yom 21/3. 1929, ausg. 10/7.1933.) Grotę.

Adolf Klingenstein, Munchen, Verfahren zur Herstellung von mit organischcn 
Farben gefarbten, Wachs, Terpenłinól und eine wąsserige Emulgiermitlelldsung ent- 
haltenden Reinigungsmitteln fur Fufibóden, Holz, Leder usw., dad. gek., daB die in be- 
kaimter Weise hcrgestelltc u. mit Farbstoff iibersatt. Waehs-Terpentinólschmelze yor 
ilirer Emulgierung mit einer wss. Emulgiermittellsg. unter Druck filtricrt wird. (D. R. P. 
576 007 KI. 22g vom 8/6. 1926, ausg. 6/5. 1933.) M. F. Mu l le r .

Biidowerk Schwenningen a. N., Christian Burk und Edmund Schuler, 
Tiibingen, Deutschland, Herstellung eines desinfizierend wirkenden Wachsbolinermittels. 
Dem in iiblichcr Weise hergestellten Waclisbohnermittel wird eine alkoh. Lsg. eines 
Desinfcktionsmittels, z. B. HgCl2, zugesetzt, dio sich in fein suspendierter Form in 
dem Wachs verteilt. — Z. B. werden 30 Teile Wachs, 4 Teile Ricinusol-saure, 61 Teile 
Terpentinol u. 5 Teile einer 20%ig. alkoh. HgCl2-Lsg. benutzt. (Vgl. F. P. 723459;
C. 1932. II. 2777.) (E. P. 391776 vom 26/10. 1931, ausg. 1/6. 1933.) M. F. Mu ller .

Paul Schliewert, Berlin, Papier zum Reinigen und Polieren von Gcgenstanden, dad. 
gek., daB die in bekannter Weise dem Papier beigcgebenen, die reinigende bzw. polierende 
Wrkg. bedingenden Stoffe — zum Zwecko innigerer Verb. — der Papicrmasse yor der 
Herst. des Papiers beigegeben werden. Beispielsweise werden folgende Stoffe zugegeben: 
15 Teile A1203 werden mit 5—8 Teilen Petroleum innig yerriihrt u. dann mit einem 
getrennt angesetzten Gemisch von 4 Teilen Stearinsaure, 2—3 Teilen Borsaure u.2 Teilen 
Olsaure gut yermischt. Diese M. wird mit dem Papierbrei yerriihrt, z. B. in solcher Menge, 
daB etwa 15% des fertigen Papiers an Gewicht aus der zugcsetzten Putzpoliermasse 
bestehen. (D. R. P. 579 091 KI. 67c vom 8/5. 1932, ausg. 20/6. 1933.) M. F. Mu l le r .

XXIV. Photograpłiie.
Burt H. Carroll und Donald Hubbard, Die pholographische Emulsion: Mecha

nismus der Hypersensibilisierung. (Vgl. C. 1933. I. 1721.) In tJbcreinstimmimg mit 
friiheren Arbeiten wurde gefunden, daB Hypersensibilisierung dureh Badcn in NH3 
eine selektiye Zunahme der Empfindlichkeit in dem Spektralgebiet hcrbeifiihrt, fiir 
das der Farbstoff sensibilisierend wirkt. Dio Wrkg. der Hypersensibilisierung mit 
einer bestimmten Lsg. ist stark abhangig yom Farbstoff, weniger von der Emulsion. 
Fiir manche liandelsiiblichen panchromat. Emulsionen ist die Behandlung mit H20 
derjenigen mit NH3 fur prakt. Zwecko yorzuziehen. Beim Baden einer Emulsion in 
einer Lsg. stellt sich ein Membrangleichgewicht in der Schiclit ein, das der Donxaxt- 
Glciehung gehorcht. Nach dem Baden mit NH3-Lsg. bleibt in der Schicht ein tlber- 
schuB an Ag zuruck; dies wird dureh Analyse der Sehichten u. der Lsgg. bestatigt. 
Der EinfluB von NH3 auf dio Sensibilisierung dureh bestimmte Farbstoffe zeigt groBe 
Alinlichkeit mit dem Verh. dieser Farbstoffe gegen die Ag'-Konz. der Schicht. Es 
besteht eine deutliche Beziehung zwischen dem photograph. Effekt der Behandlung 
mit NH3 u. der Wrkg. yon iiberschiissigem Ag in der Emulsion. Andere Theorien der 
Hypersensibihsierung werden kurz diskutiert u. ais ungeniigend befunden. Die An- 
gaben iiber hypersensibilisierende Wrkg. von H202 sind nur dureh ungenaue Versuchs- 
methodik zu erkliiren. Die Hypersensibilisierung von Emulsionen mit H202-haltigen 
Lsgg. nach Schmieschek ergab keine brauchbaren Resultate. Dagegen wurde dio 
hypersensibilisierende Wrkg. reduzierender Substanzen bestatigt. (Bur. Standards 
J. Res. 10. 211-28. Febr. 1933.) R o ll.

Erwin Fuchs, Emulsionsgelatine. Obersicht iiber die neueren Herst.-Verff. yon 
Emulsionsgelatine dureh Herst. von inerter Gelatine u. dereń Aktiyierung dureh Zusatze 
von sensibilisierenden Stoffen. Ais solche sind Extrakte aus akt. Gelatinen, sowie organ. 
S-Verbb. hauptsachlich empfohlen worden. (Photographische Ind. 31. 558—59. 7/6.
1933.) . RÓLL.

W. Dieterle, Dber Infrarotphotographie. Vf. bespricht die yon der Agfa in den 
Handel gebraeliten infrarotempfindlichen Platten u. Filme u. gibt Anweisungen fur ikro
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Ver\vendung u. weitere Verarbeitung. (Photographische Ind. 31. 559—60. 7/6. 1933. 
Dessau.) R oll .

I. W. Kulikow und L. A. Sepalowa-Michailowa, Synthesen im Oebiet der Ent- 
wickler. I. Olycine. p-Oxyphenylglycin, HOC0H,NHGH2CO2Ii, wurde von Vater 
(J. prakt. Chem. 29 [1884]. 289) durch Erhitzen von 1 Mol. C1CH2C02H  mit 2 Moll. 
p-Aminophenol dargestellt. Es wurde festgestellt, daB die beste Ausbeute an Oxy- 
phenylglycin (45%) bei Anwendung eines 10%ig. tlberschusses an ClCHaC02Na in 
wss. Medium bei 85—90° erreicht wird. Aber auch das ungereinigte Rohglycinderiv., 
dessen Ausbeute bis 65% betragt, lśiBt sich ebenso gut ais Entwickler anwenden, wie 
das reine Oxyphenylglycin. Bei der Rk. der Oxyphenylglycinbldg. entsteht ein Neben- 
prod., das leichter 1. in W. ist, ais das Glycinderiv. (weiBes Krystallpulver, Zers. bei 
ca. 188°). Auch diese Verb. hat Entwicklereigg. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: 
Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2. (64). 730—35. 1932. 
Moskau.) Sc h o n f e ł d .

G. Grotę, Neuere Bliizeinrichlungen. Vf. behandelt eine Reihe neuer Typen 
von Blitzlichtlampen. (Photographische Ind. 31. 619—20. 28/6. 1933.) F jr ieser .

Ernst WeiBe, Ein neues einfaches Verfahren zur Bestimmung der Gradation und 
Belichtungszeit beim Yergrópem. Vf. beschreibt ein Gerat, das die Wahl der riehtigen 
Papiergradation u. dic Auffindung der riehtigen Belichtungszeit ermoglicht. Die 
Papiergradation wird gefunden, indem vor die Schattenpartien des Negativs eine
4-stufige Grauleiter gesehaltet wird. Diejenige Sehwiirzungsstufe, die die Schatten
partien des Negatiys auf annahemd die gleiche Sehwarzung bringt, wie sie die Liehter 
des Negativs (ohne Vorsehaltung eines Grauleiters) besitzen, gibt den Sehwarzungs- 
umfang u. damit die notweńdige Papiergradation. Die Belichtungszeit wird gefunden, 
indem das durch das Negativ auf die Papieroberflache fallende Gesamtlicht durch eine 
Streuscheibe zu einer homogenen mittleren Beleuehtung gemachtrwird, in der von den 
Details des Negativs nichts mehr zu erkennen ist. In  dieser Beleuehtung wird dem Auge 
eine Serie von Rastern mit verschiedenem Strichabstand yorgelegt. Das jeweils noch 
auflósbare Raster steht in Beziehung zum auf das Papier fallenden Gesamtlicht u. er- 
laubt es, die Belichtungszeit abzuleiten. Grauleiter u. Raster sind zu einer handlichen 
Tafel vereinigt, die die nótigen Angaben tragt. (Photographische Ind. 31. 562. 7/6. 1933. 
Leipzig.) ' R o ll .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G., Frankfurt a. M., Opłisches Sensibilisieren pholo- 
graphischer Halogensilberemulsionen. Fiir die Gelb- u. Rotsensibilisierung werden 

n,H O „ OCH. Selenocarbocyanine verwendet, die
* 3 Sc i in dem mittelstandigen C-Atom

i1 5 durch eine Polymethinkette sub-
)C = C H —C = C H —C{ | j stituiert sind, etwa von nebenst.

\ Struktur, wobei R  eine Alkylgruppe
u. X  ein Halogen oder den Rest 

.— einer Alkylsulfosaure bezeiehnet.
X  R (F. P. 42245 vom 5/9. 1932, ausg.

16/6. 1933. D. Prior. 9/9. 1931. Zus. zu F. P. 730 968; C. 1932. II. 2916.) Gr ot ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Opłisches Sensibilisieren 
photographischer Halogensilberemulsionen. Ais Sensibilisierungsfarbstoffe werden Benz-

(CjH5)2N N N N(C2H6)3

Csh T i

thio- oder Benzselenocarbocyanine verwendet, die durch Aminogruppen u. am Briicken- 
C-Atom durch Alkyl- oder Oxalkylgruppen substituiert sind u. die obenstehende all- 
gemeine Formel haben. (F. P. 42 256 vom 8/9. 1932, ausg. 21/6. 1933. D. Prior. 9/9.
1931. Zus. zu F. P. 734 200; C. 1933. I. 363.) Gr o t ę .

S. O. Rawling, Infra-rcd photography. London: Blackie 1933. (57 S.) 8°. 3s. 6d. net.

Frimmi in oenn.riy SchluB der Redaktion: den 8. September 1933.


