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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
H. Petzold und R. Scłiarf, Die Bestimmung der Yolumabhangigkeil von Oasen und 

Dampfen bei Temperatur- und Druckanderung. (Vgl. C. 1932. II. 325.) Der bei den 
frtiheren Verss. yerwendete App. laBt sich auch zur Ableitung der Gasgesetze benutzen. 
Die zur Best. der Temp.- u. Druekabhangigkeit der Gasvoll. yorzunehmenden Messungen 
u. dereń Auswertung werden besclirieben. (Z. physik. chem. Unterr. 46. 193—97. 
Sept./Okt. 1933. Berlin.) R . K . M u l l e r .

Garrett W. Thiessen, Verbesserter Apparat fu r  die Demonslralion der Bindung 
von atmospluirischem Stickstoff. E in App. nach dem Lichtbogenyerf. wird besehrieben. 
(J .  ohem. Educat. 10. 498. Aug. 1933. Monmouth, Illinois, Monmouth College.) Sk a l .

Paul E. Spoerri, Die Rolle der Mikrochemie im chemischen Unterricht. (J. cliem. 
Educat. 10. 491—93. Aug. 1933. Brooklyn, New York, Polyteohn. Inst.) S k a l i k s .

M. G. Mellon, Eine tlbung in  indirekter Analyse. Die Best. der Alkalien in einem 
Gemiscli von NaCl u. ICCl wird besclirieben. (J. chem. Educat. 10. 493. Aug. 1933. 
Lafayette, Indiana, Purdue Univ.) Sk a l ik s .

W. B. Meldrum und W. E. Cadbury jr., Gatibrierung von Appamten ais tlbung 
in der quanlitativen Analyse. Die Bedeutung der Calibrierung von volumetr. App. 
fiir den U nterricht wird besprochen. (J. clicin. Educat. 10. 504—05. Aug. 1933. 
Hayerford, Permsylvania, Haver£ord College.) S k a l ik s .

Wilhelm Biltz und Wilhelm Klemm, Die Unlerleilung der Reihen der t)ber- 
gangselemente. Relativ bestandige Konfigurationen liegen an den Grenzen der Reihen 
der tlbergangselemente vor, wo die charakterist. Untergruppen m it Elektronen vollig 
besetzt oder unbesetzt sind; ferner auch boi Halbbesetzung der Elektronenniyeaus. 
Hierauf b a t K l e m m  (C. 1933. I. 1753) eine Śystematik der seltcnen Erden begriindet; 
ausgezeichnete Konfigurationen finden sich bei La3+, Gd3+ u. Cp3+. Eine entspreohendo 
Unterteilung haben Vff. an den iibrigen Reihen der tJbergangselemente yorgenommen. 
Der atomphysikal. Effekt wird bei weitem am deutlichsten u . von erheblicher physikal., 
chem. u. besonders raumchem. AuswTkg. in der Reihe Ca2+ — y  Zn2+. Der H alb
besetzung entsprieht unter diesen zweiwertigen Ionen das 5In2+; wegen der beherr- 
schenden Sonderstellung des Mn nennen Vff. derartige tlbergangsreihen Manganiden- 
reihen. In  einer Eigur werden die raumchem. Folgen der unyollstilndigen Besetzung 
des jtf-Niyoaus m it d-Elektronen dargestellt; es findet sich eine der Lanthaniden- 
kontraktion entsprechende Raumverkleinerung, die beim Mn2+ unterbroehen ist. 
Diese Unterbrechung ist um so schroffer, jo starker polarisierbar die betreffenden 
Anionen sind. Die ICurve der Ionisierungsspannungen yerlauft der Manganiden- 
kontraktion an tibat u. laBt das Minimum bei Mn2+ erkennen. (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 39. 597. Ju li 1933. Hannoyer; Danzig-Langfuhr.) S k a l ik s .

H. Zocher und M. Jacobowitz, Beitrdge zur Kenntnis der Zwischenaggregat- 
zustande. Die neuere Bezeichnungsweise der „fl. Krystalle“ oder „krystallinen F ll.“ 
nach L e h j ia n n  ais Zwischenaggregatzustande oder Mesophasen soli andeuten, daB 
diese Phasenarten bzgl. ihres Aufbaues u. ihrer Eigg. zwischen den krystallisierten u. 
den amorphen stehen. I n  der yorliegendcn Arbeit handelt es sich um prinzipiell homo- 
gene Phasen, u. in den untersuchten Beispielen liegt entweder die Molekiilanordnung des 
smekt. oder des nemat. Zustandes yor. Eine Besonderheit der untersuchten Itorper 
ist, daB sie fast durchweg nicht Einstoffgebilde sind, sondern solche aus 2 Kompo- 
nenten, von denen eine meist W . ist. — Es werden zunachst Unterss. an  zahlreichen 
Verbb. (vgl. Original) uber den smekt. Zustand ais Ursache der PEBRlKrschen Er- 
scheinung mitgeteilt. In  fast allen Fallen, in welchen P e r r i n  eine geachichtete Struktur 
der Lamellen yon der Schichtdicke der Lichtwellenliingen u. darunter beobachtete, 
wird unter analogen Temp.- u. Konz.-Bedingungen auch in dickerer Schicht smekt. 
Phase erkalten. Bei Oleatlsgg, in Glycerin sind gesehichtete Lamellen auch bei ge-
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ringeren Konzz. zu erhalten ais die kompakte smekt. Phase, was auf Einw. von C 02 
zuriickzufiihren ist. Bei Zuckerlsgg. in Glycerin konnte weder die PER R IN sche Beob- 
achtung reproduziert, nock kompakte, smekt. Pliase erhalten werden. — A uch  bei 
anderen ais den von PERRIN untersuchten Stoffen, dereń smekt. Phase unter ent- 
sprechenden Bedingungen bekannt war, s in d  gesehichtete Lamellen zu erhalten. Des 
weiteren konnte bei einer groBeren Anzahl ahnlioher Korper, insbesondere unter ais 
Netzmittel techn. verwendeten Sulfosauren, sowohl das PERRINsche Phanomen, ais 
auch das Auftreten der liier bishcr unbekannten smekt. Phase in kompakter Form 
festgestellt werden. — Es wurden einige unbekannte Abscheidungsformcn von Meso- 
phasen beobaehtet, so ringfonnige Tropfen beim Na-Olcat, Stufentropfen umgcben 
von amorpher Lsg. bei angefarbtem Oleat u. spindelformige Tropfen der nemat. Lsgg. 
von Cl- u. Br-Plienanthrensulfosaure. — Es wurden einige Falle von „naturlicher" 
negativer Doppelbreehung unyerdrillter (opt.-inakt.) Mesophasen aufgefunden, bei 
denen meist eine positive u. eine negative Doppelbreehungskomponente an Dis- 
persionsunterscliieden zu erkennen sind. Durch Benzophenonzusatz laBt sieli in ver- 
sohiedenen Fallen negative Doppelbreehung „kunstlich“ erzeugen. — Mit Diehroismus 
zusammenhangende negative Doppelbreehung wurde bei den nemat. wss. Phasen von 
Methylenblau u. Neutralrot qualitativ festgestellt, bei ersterem aueli die Dispersions- 
kurve aufgenommen. Die Dispersionskurve des diehroit. Paraazoxyanisols steigt 
nach dem Kurzwelligen zu langsainer an ais die des im Sichtbaren w'esentlicli sehwacher 
diehroit. Paraazoxyplienetols. Die diehroit. Anfarbung m it Farbstoffen kann in ver- 
sehiedenen Fallen bis zum Vorzeiehenwechsel der Doppelbreehung in den entsprechenden 
Spektralgebieten getrieben werden. (Kolloid-Beih. 37- 427—64. 1/6. 1933. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem.; Prag, Dtseh. Techn. Hochseh.) S k a l .

Lothar Meyer, Bemerlcung zu der Arbe.il von M . Wolfke und J . Mazur: Uber 
zwei verschiedene Flussigkcitszustande. Der von WOLFKE u. M a z u r  gefundene Um- 
wandlungspunkt organ. Fil. (ygl. C. 1932. II. 9), an welcliem eine Anderung der DE. 
stattfindet, ist eine Analogie zur Temp.-Abhangigkeit der DE. von festem HC1 bei 
ca. 100° absol. Dieses Verh. ist bei HC1 auf das Auftreten von Rotation der Moll. im 
Gitterverband zuruekgefuhrt worden. Vf. lialt es fiir walirseheinlich, daB der bei A. 
u. Nitrobzl. gefundene Umwandlungspunkt ein „Auftauen der Rotationsbeweglichkeit“ 
darstellt. Man h a t zwar meist angenommen, daB die Moll. diesen Freiheitsgrad be- 
reits beim Sehmelzen erhalten. Doch haben sieh Anhaltspunkte dafiir ergeben, daB 
Fil., besonders m it komplizierten Moll. nicht vollig ungeordnet sind u. gewisscrmaBen 
einen mesomorphen Zustand darstellen. Es ist wahrscheinlich, daB die kinet. Energie 
der Moll. am F. nicht ausreicht, ura die raumliche Behinderung freier Rotation durch 
die Nachbarmoll. zu (iberwinden. Da diese Behinderung erst dann verschwindcn 
diirfte, wenn eine gróBere Anzahl Moll. gleichzeitig zur freien Rotation ubergeht, ist 
die relativ groBe Scharfe dieses tlberganges verstiindlich. Dementsprechend halt Yf. 
die beiden Zustande nicht fur yerschiedene Modifikationen im Sinne der Pliasenlehre 
u. verm utet, daB diejenigen Mol.-Eigg., die im Dampfzustand oder in verd. Lsg. ge- 
messen werden (Dipolmoment), an diesem Umwandlungspunkte keine Anderung er- 
fahren. (Z. Physik 75. 421—25. 1932. Góttingen, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) E it z .

H. W. Foote und John E. Vance, Das System Aratriumjodal-Nalriumoxalut- 
Wasser. Das ternare System N a J0 3-Na2C20.r H.,0 wurde m it Hilfe von 4 Losliehkeits- 
isothermen zwischen 0 u. 50° .untersueht. In  dem untersuchten Temperaturbereich gibt 
es kein Doppelsalz. (Amer. j .  Sci. [Silliman] [5] 26. 16—18. Ju li 1933. New Haven, 
Conn., Yale Univ., Dept. of Chem.) S k a l i k s .

Robert Holtje, Die Natriumliydrozyd-Natriumcyanidschmelze. NaOH u. NaCN 
reagieren in  der Schmelze bei Abwesenheit von W. u. O erst oberlialb 500° zu Na2C03, 
N a2CN2, Na20  u. H 2. Bei Ggw. von wenig W. setzt bei 300° unter Verseifung des NaCN 
zu NH 3 Form iat u. Bldg. von Carbonat, H  u. kleinen Mengen von Na2CN2 die Rk. 
ein. Bei Ggw. von O wird das NaCN je nach der Menge des O teils oxydiert unter N- 
Bldg., teils durch dabei entstehendes W. zu N H 3, H  u. Carbonat verscift, oder in 
Carbonat, N u. N itrat ubergefuhrt. Die Begunstigung des Aufschlusses von Sn02 in 
der NaOH-Schmelze durch NaCN-Zusatz (vgl. C. 1932. II . 252) wird darauf zuriick- 
gefiihrt, daB bei der Stanatbldg. freiwerdendes W. zur Verseifung des Cyanids ver- 
braucht wird. Zusatz von metali. Na zu der N a0H -Sn02-Sehmelze begiinstigt eben- 
falls den AufschluB. (Z. anorg. allg. Chem. 214. 65— 72. 2/9. 1933. Freiberg, Berg- 
akad.) E l s t n e r .
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Renó Wurmser und Nelicia Mayer-Reich, Uber das Gleichgewicht zwischen der 
Milclisaure und der Brenzlraubensaure. (Vgl. C. 1932. II. 1741.) Vff. bestimmen noeh- 
mals das Oxydationsreduktionspotential von Milchsiiure-Brenztraubensaure bei Ph =  7,3 
unter Verwendung der Milchsauredehydrase nach St e p h e n s o n  ais K atalysator u. 
Kresylviolett ais Indicator. F ur 37° wird die Anderung der freien Energie bei Um- 
setzung eines Mols zu 11 600 ± 1 0 0  cal bereclinet, d. i. 42% der Rk.-Warmo 
(20 000 cal). (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 612—14. 27/2. 1933.) L. E n g e l .

Wo. Ostwald und H. Erbring, Oleichrichterwirkung und heterogene Kalalyse an 
Kupfer-Kupferoxydulsy$temen. Eine Cu-Cu20-Platte , die ais Gleichriehter u. P ho to  - 
zelle benutzt wird, erweist sich gleichzeitig ais K atalysator gewisser Oxydationsrkk. 
Untersucht wurde die Oxydation des p-Phenylendiamins m it H 20 , u. KC103, bei 
welcher Chinhydron u. Anilinseliwarz gebildet wird. Naeh Aufnahme der Strom- 
spannungscliarakteristiken u. gewiehtsanalyt. Best. der gebildeten Rk.-Prodd. fiir 
„gute“ u. „sehlechte“ Platten, zeigt es sick, daB die Starkę der Gleichrichterwrkg. 
der katalyt. Wrkg. parallel geht. Oxydation der P latten durch Ausgliihen u. Red. 
durck Ablósehen der erkitzten P latte m it A. beeintrachtigt die Gleichrichterwrkg. 
u. in noch starkerem MaBe die katalyt. Wirksamkeit. Ein katalyt. Effekt wurde bei 
sogenannten „sperrsckichtfreien" Cu20-Cu-Platten ebenfalls festgestellt. Auch lieB 
sich in diesein Falle eine Gleichrichterwrkg. gegeniiber einer aufgcprcBten S tahl- 
elektrode nachweisen, obwohl eine „innere" Sperrschicht nicht vorhanden war. Die 
Ergebnisse werden unter Bezugnahme auf die Unterss. von SciIOTTKY u. M itarbeitern 
diskutiert u. die Eolgerung gezogen, daB der experimentell gezeigte Zusammenhang 
beider Effekte sich auf die Wrkg. der auBeren Oxyduloberflache (bzw. CuaO-Cu-Ober- 
fliiche) bezieht. Die Bedeutung des von O s t w a l d  eingefiihrten Faktors der 
„Form-Feldstarke“ bei diesen Vorgangen wird betont. (Kolloid-Z. 57. 7— 14. 1931. 
Leipzig.) G u r i a n .

Lew Kowarski, Bewegung fliissiger Tropfen a u f wachsenden Kryslallen. In  einer 
am Boden elektr. geheizten u. oben durch W. gekiihlten Kannner wird p-Toluidin 
sublimicrt. Die Krystalle setzen sich an der Schneide einer Rasierklinge ab. Wenn 
die Temp. am Boden der Kammer auf 40—50° gesteigert wdrd, erseheinen plótzliih fl. 
Tropfchen auf den aufsublimierten Krystallen; diese Trópfchcn bewegen sich in be- 
stimmter Weise u. kónnen 20—30 Min. u. langer fl. bleiben okno Anderung des Durch- 
messers ( ~  10 fi). Dann werden sie plótzlich fest. Aus den beobachteten Erseheinungen 
wird geschlossen, daB die Tropfen nicht in  direktem K ontakt m it den Krystallchen sind 
(Oberfliichenschicht) u. daB gewisse Stromungen an der OberfliŁche vorhanden sind. 
Das Krystallwachstum kann durck die Tropfchen besehleunigt werden. (C. R. hebd. 
Sćances Acad. Sci. 196. 1091—93. 10/4. 1933.) S k a l ik s .

Nevil Vincent Sidgwick, Some physical propcrties of the coyalent link in chemistry. London: 
Oxford U. P. 1933. 8°. 9 s. net.

A,. Atom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
F. Bloch, Zwr Bremsung rasch beicegle.r Teilchen beim Durchgang durch Materie. 

Vf. bereehnet die Bremsung rasch bewegter (Geschwindigkeit v) geladener (Ladung e E ; 
e =  Elektronenladung) Teilcken beim Durchgang durch Materio unter Vernachlassigung 
der Ruckwrkg. des bremsenden Atoms auf das gebremste Teilchen. Fiir die beiden 
Grenzfalle, daB 2 tc c E jh  v (h — PLANCKsches W irkungsąuantum) groB bzw. klein 
gegen 1 ist, werden die Formeln von B o h r  bzw. von M b l l e r  u . B e t h e  erhalten. 
(Ann. Physik [5] 16. 285— 320. 2/2. 1933. Leipzig, Univ., Inst. f. theoret. 
Physik.) L. E n g e l .

R. Kollath, Der Einfluji der Winkelverleilung gestreułer Elektronen a u f die Messung 
des Wirhungsąuersclinittes. 1. Bei der Messung des W irkungsąuerschnittes v o n  Gas- 
molekiilen gegenuber langsamen Elektronen bedingt die endliche GróBe der Strahl- 
blenden eine Unsieherheit insofern, ais die kleinen Ablenkungen in verschiedenem 
MaBe erfaBt werden; dieser EinfluB der endlicken GroBe der Strahlblenden wird fiir 
kleinste Elektronengeschwindigkeiten meistens stark ubersehatzt, was unter Beriick- 
sichtigung der Winkelverteilung gestreuter Elektronen an einigen beliebig heraus- 
gegriffenen, zaklenmaBig durchgerechneten Beispielen bewiesen wird. — 2. Die schon 
mehrfach diskutierten Diskrepanzen zwischen den Querschnittmessungen nach der 
R a m s a u e r -  u . nach der T ow N SEN D -M ethode lassen sich weitgehend auf die ganz 
verschiedenen Definitionen u. Vers.-Bedingungen in beiden Methoden zuruckfuhren,
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wenn man die Geschwindigkeitsverteilung der diffundierenden Eloktronen sowie die 
Winkelvertcilung der gestreuten Elektronen richtig in Rechnung setzt. Die aufeinander 
umgerechneten Querschnittwerte nacli beiden Methoden stimmen fiir Ar, H 2 u. CO 
zwischen 1 u. 3 ]/V merklich besser iiberein ais die nicht aufeinander umgerechneten. 
(Ann. Physik [5] 15. 485—515. 1932. Berlin-Reinickendorf.) K o l l a t h .

E. N. Gapon, tJber die Theorie des Atomkerns. I. (Vgl. C. 1933. I I .  173.) Nach 
einer kurzeń histor.-krit. t)bcrsicht der iilteren Theorien des Atomkerns wird die Theorie 
von R u t h e r f o r d  ais die brauehbare Grundlage fur die vom Vf. entwickelte Theorie 
des Kerns anerkannt; ais Ausgangspunkt dient die Hypothese von R u t h e r f o r d , daB 
der Atomkern aus zwei Zonen m it positiy geladenen u. neutralen Teilchen besteht, 
wobei unter positiv geladenen die Protonen u. a-Teilehen, unter neutralen Teilchen 
ein Proton +  Elektron bzw. ein a-Teilehen +  zwei Elektronen verstanden wird. Nach 
der Abschatzung von yier Verteilungsm6glichkeiten der geladenen u. neutralen Teilchen 
auf die beiden Zonen des Kerns wird die Verteilung ais Grundlage angęnommen, bei 
welcher ais positive Teilchen oc-Teilohen u. Protonen, u. ais Neutralteilchen Neutronen 
auftreten. Die Annahme des Vorhandenseins von a-Teilchen u. Neutronen im K em  
w'ird durch das radioakt. Tatsachenmaterial u. den experimentellen Nachweis von 
Neutronen unterstiitzt. Vf. formuliert dann die Zusatzhypothese, die die Best. der 
Anzahl von a-Teilchen u. Neutronen im Kern ermóglichen soli: in  der ersten Zone 
des Atomkerns kann es maximal zwei Protonen geben. Es wird gezeigt, daB die Theorie 
imstande ist, den von St . Me y e r  angegebenen Massendefekt fiir Protonen u. Elektronen 
zu erklaren. Insbesondere w’ird die Anwendbarkeit der Theorie im Palle des Massen- 
defekts fur die Kerne m it geradzahliger Ladung untersucht. (Chem. J . Ser. A. J . allg. 
Chem. [russ.: Cliimitsclieski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 
837—42. 1932. Moskau.) K h o d s c h a ia n .

E. N. Gapon, U ber die Theorie des Atomkerns. I I .  Mitt. Badioaktiver f}-Zerfall. 
(I. vgl. yorst. Ref.) Vf. diskutiert die Schwierigkeiten der Deutung des sogenannten 
kontinuierlichen Magnetspektrums der /3-Strahlen. Neben den bisherigen Theorien ist 
die rela tm tatstheoret. Betrachtung aueh geeignet, den kontinuierlichen Charakter des 
/?-Spektrums zu begriinden. Infolge des notwendigen Massendefekts beim „E in tritt"  in 
den Kern soli die M. m 0* des Elektrons in verschiedenem Grade von seiner Ruhemasse 
abweichen. Da die M. des Elektrons auBerhalb des Kerns konst. W ert m 0 besitzt, 
andererseits die Energie des Elektrons vor u. nach dem A ustritt aus dem Kern gleich 
bleibt, falls der Energiesatz beibehalten werden soli, so muB beim A ustritt des Elek
trons die Differenz m 0 — m0* kompensiert werden. Je  nach dem Vorzeichen dieser 
Differenz findet dann eine Umwandlung der kinet. Energie des Elektrons in die M. 
oder umgekehrt s ta tt. Fiir die Best. der In tensitat der /3-Strahlen in  Abhangigkeit 
von der kinet. Energie ist notwendig, die Schwankung der Elektronenmasse zu 
kennen; dabei werden Ealle unterschieden u. diskutiert, wo zwei oder mehr Elek
tronen einen Austauscli ihrer Massen aufweisen. Zwecks gróBerer Prazision der Theorie 
wird der t)bergang in die Gebiete der negativen Energie fiir unmóglich gehalten; 
der Massenaustausch erreicht dann seine Grenzen, wenn die M. eines Elektrons gleich 
Nuli wird u. die des anderen sich verdoppelt. Es w'ird gezeigt, daB die Anzahl der 
Elektronen m it gegebencr kinet. Energie der Wahrsclieinlichkeit der Schwankung der 
Elektronenmasse proportional sein soli. Es wird eine Gleiehung abgeleitet, die ermóg* 
licht, die maximale Schwankung der Elektronenmasse aus den G renzgeschw indigkeiten  
der ^-Teilchen im Magnetspektrum zu berechnen. Es ergibt sich weiter, daB die Breite 
des Spektrums, das ist die Differenz der kinet. Energie der den beiden Grenzgebieten 
entsprechenden Elektronen, gleich ist dem Unterschied zwiscben dem gróBten u. 
kleinsten Energiewcrt der Elektronen im Kern. (Chem. J .  Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 843—48. 1932. 
Moskau.) K h o d s c h a ia n .

E. N. Gapon, U ber die Theorie des Atomkerns. I I I .  Mitt. Zur Theorie des Massen
defekts der Atomkeme. (II. vgl. vorst. Ref.) Zur Erklarung des Zustandekommens 
des Massendefekts werden drei Voraussetzungen aufgestellt: 1. Ruhemasse des Protons 
bleibt immer gleich 1,00724 konventionellen Einheiten nach A s t o n  (O =  16); 2. Ruhe- 
masse des Elektrons unter n. Bedingungen ist gleich 0,000548 (bei O =  16); 3. die 
Elektronenmasse kann negative W erte annehmen; somit wird die Gruppe aus Elek
tronen u. Protonen m it negativer Energie stets Massendefekt aufweisen. Diese Yoraus- 
setzungen ermóglichen die Ableitung der M. des Systems Proton—Elektron, die nach 
Ch a d w ic k  dem Neutron zukommt, wobei das Neutron ais eine Verb. des Protons mit
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dem Elektron von negativer M. zu betrachten ist. Es werden zwei Niyeaus fiir negative 
Energie des Elektrons angenommen. Der Massendefekt fur ein Elektron beim Aufbau 
des Heliumkerns aus 4 Protonen u. 2 Elektronen wird angegeben. Systemat. Studium 
von Massendefekten verschiedener Kerne soli die schemat. Festlegung der negativen 
Energienivcaus des Elektrons ermoglichen. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Cliem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsohei Chimii] 2 (64). 849—50. 1932. 
Moskau.) K h o d s c h a ia n .

E. N. Gapon, t) ber die Theorie des Alomkerns. IV. Verteilung der ct-Teilchen und 
Neutronem im  Atoinkem. (III. vgl. vorst. Ref.) Es wird angenommen, daB die I. Zone 
des Atomkcrns m it dem aus zwei Protonen u. einem Elektron bestehenden Teilehen A 
ausgefullt wird. Das Teilehen wird durcli seine M., Ladung u. vier Quantenzahlon 
charakterisiert; dabei geschieht die Verteilung der Teilehen auf die einzelnen Gruppen in 
der I. Zone des Kerns analog der Elektronenverteilung in der auBeren Sphare des 
Atoms, u. zwar entspreehend dem PAULI-Prinzip, welches in diesem Palle lautet: im 
Atomkern konnen keine zwei A-Teilchen alle 4 Quantenzahlen von demselben W ert 
besitzen. Da das Vorhandensein der oc-Teilchen im Kern experimentell feststeht, ist es 
notwendig, paarweises Auftreten der A-Teilchen im Kern anzunehmen. Verteilung der 
Neutronen in der II. Zone des Kerns wird gleichfalls, unter Charakterisierung des 
Neutrons durch die M., Ladung u. vier Quantenzahlen durchgefiihrt. Die Ausfiillung 
der beiden Zonon verlauft nieht parallel, sondern in der I. Zono werden mehr Gruppen 
ausgefullt ais in der II. Zone. Die Verteilung der Teilehen auf beido Zonen sowie die 
mechan. Momente der Kerne fiir yerschiedene Elemente werden tabellar. zusammen- 
gefaBt. Die mechan. Momente werden bereelmet mittels der Vektorrechnung nach 
H u n d ; der numer. W ert des resultierenden Vektors (Summę der Teilvektoren der 
beiden Zonen) in den Einheiten h\2ti ausgedriickt, stellt dabei die GróGe des meehan. 
Moments des Atomkerns dar. Die Atomkerne werden in  vier Gruppen verteilt u. die 
Anwendbarkeit des Yektorschemas an diese Gruppen naher diskutiert. Zum SchluB 
vergleicht Vf. die Formulierungen des PA U L I-Prinzips fiir auBere Elektronen, positivo 
A-Teilchen u. Protonen sowie Neutronen u. gibt dem Prinzip folgende allgemeine 
Fassung: Im  Atom diirfen nur drei Teilehen m it gleichen 4 Quantenzahlen yorhanden 
sein; diese Teilehen unterscheiden sich durch die W erte ibrer Ladungen: +  1, 0, — 1. 
(Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obsch- 
tschei Chimii] 2 (64). 851—61. 1932. Moskau.) K h o d s c h a ia n .

E. N. Gapon, Modelle der Atomkerne. Vf. gibt eine Reihe von Kernmodelien an, 
die geeignet sind, den Bildungsvorgang sowie den genet. Zusammenhang der Kerne zu 
veranschaulichen. (Chem. J . Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 862—63. 1932. Moskau.) K h o d s c h a ia n .

E. Fermi und B. Rossi, Wirkimg des magnetischen Erdfeldes au f die durclidringende 
Strahlung. Die Hypothese wird zugrundegelegt, daB die durehdringendo Strahlung 
primar von der Wrkg. geladener Teilehen (Elektronen oder Protonen) kommt, die aus 
dem W eltenraum kommen u. auf groBe Entfernungen von den Himmelskórpern iso- 
trop u. gleichformig verteilt sind. Die Wrkg. des erdmagnet. Feldes in den ver- 
schiedenen Breiten u. Hóhen wird diskutiert u. die Ergebnisse werden m it den esperi- 
mentellen verglichen. — Geht man vom magnet. Pol gegen den Aąuator, so muB die 
bei einer bestimmton Hóhe beobachtete Gesamtintensitat der Strahlung konstant 
bleiben bis zu jenem Abstand vom Aąuator, in dem das Erdfeld einige Korpuskeln 
nieht mehr ankommen laBt. Von diesem Punkt an muB die Intensitat stetig abnehmen 
bis zum Aąuator. Eine derartige Abhangigkeit ist beobaehtet von C l a y ,  von C l a y  
u. B e r l a g e  u . von C o s ip to n .  — Bei einer gegebcnen magnet. Breite muB die In ten 
sitat von der Grenze der Atmosphare nach unten in einer bestimmten Richtung kon
stant bleiben bis zu dem Punkt, wo die langsameren Korpuskeln anfangen absorbiert 
zu werden. Von diesem Punkt an wird die Intensitat geringer. Bei einem genugend 
groBen Abstand von der Grenze der Atmosphare muB die In tensitat derjenigen gleich 
werden, die ohne Magnetfeld beobaehtet wiirde. Die von R e g e n e b  gemessene 
Intensitatskurve in Abhangigkeit von der Hohe ha t diesen Typus (wenn m an be- 
riicksichtigt, daB hier die Gesamtintensitat in allen Riehtungen gemessen ist). — Die 
Vff. schlieBen aus der qualitativen Obereinstimmung ihrer tlberlegungen m it der 
Erfahrung, daB die bisherigen Verss. m it der Hypothese yertraglieh sind, daB die 
durchdringende Strahlung primar eine Korpuskularstrahlung ist, auch wenn man 
die Wrkg. des Erdfeldes betrachtet. (Atti R . Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 17 . 346—50. 
5/3. 1933.) S c h n u r m a n n .
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C. G. Barkla und J. S. Kay, Abhangigkeit der J-Diskontinuitat von dem Zusland 
der Materie. (J-Phanomen. Teil X.) (IX. vgl. C. 1929. I- 2855.) Es wird iiber Vcrss. 
berichtet, die im Laufe von 3 Jahren in groBcr Zahl durchgefiihrt wurden u. von denon 
cine Auswahl wiedergegeben wird. Experimentellos Verf. wio in friihcren Arbeiten. — 
Ans den Vers.-Ergebnissen werden folgende Schlusse gezogen: 1. Bei gegebener Form 
des App. u. gegebenen Arbeitsbedingungen liiingt das Auftreten odor Nichtauftreten 
des Phiinomens von einem gewissen Zustand der streuenden Materio ab, der m it den 
bisher bekanntcn Mittcln niebt naehzuweisen ist. 2. Bei gegebener Streusubstanz 
gibt os bestimmte Wertc der an der Róntgenróhrc liegenden Spannung, die fur das 
Auftreten der Erscheinung besonders giinstig sind. 3. Die systemat. Versehiebung der 
Diskontinuitat durch Anderung der Rólirenspannung bestatigt die friiherc Feststellung, 
daC der krit. Zustand der Strahlung an einer Diskontinuitat durch die Durclischnittszus. 
des heterogenen Strahls gegeben ist u. nicht durch irgendeinen oder mehrere besondere 
Bestandteile. (Pliilos. Mag. J . Sci. [7] 16. 457—72. Aug. 1933. Edinburgh, Uniy.) S k a l .

S. Bhargava und J. B. Mukherjee, M odifikation von Róntgenslrahlen beim 
Durchgang durch Materie. Die C. 1931. I. 2720 u. 2970 referierten Yerss. iiber die 
Teilabsorption von CuKp-Strahlung durch Kolilenstoff u. von yJ j/^ -S trah lung  durch N i 
werden ausfiihrlicher geschildert. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh Allahabad 1. 48—53. 
1931/32. Allahabad Univ., Dept. of Physics.) Sk a l ik s .

D. L. Webster, W. W. Hansen und F. B. Duveneck, Wahrscheinlichkeilen der
K-Ionisierung von Silber durch Kalhodenstrahlen. (Vgl. C. 1933. II. 12.) Die Jć-Ioni- 
siorung durch Stofi wird experimentell u. theoret. untcrsueht: Extrem diinno Ag-Filme 
werden m it Kathodonstralilen von Energien bis zum 7-fachen des kloinsten Ionisations- 
potcntials bombardiert. Dic Vorhiiltnisse der Walirscheinlichkeiten der JiMonisierung 
bei vcrsehiedenen Spannungen werden durch die Verhaltnisse der if-Linienintensitaten 
bestimmt (nach einigen Korrektionen). Dic verschiedencn Korrektionen werden im 
einzelnen besproclien. — Die wellcnmochan. Formeln der Literatur griinden sieh alle 
auf die BOKNsehe Naherung, dic nur fur groGc U giiltig ist; sio sind also hior nicht gut 
anwendbar (U — Verhaltnis der Rólirenspannung zum kleinsten Ionisationspotential). 
Die klass. Quantentheorio wird fur den vorliegenden Zweck ausgcstaltet, u. es wird eine 
Formel ohne ornstlich ungenaue Nahcrungen erhaltcn, aber diese gibt die Versuchs- 
daten nur ihrem allgemeinen Typus nach wieder. Das Versagen der klass. Quanten- 
thoorie ha t vermutlich in Widerspriichen beim Unbestimmtheitsprinzip seinen Grund, 
nicht darin, daC das Gesetz der AbstoBung zwischen Kathodenstrahlteilchen u. K -Elek
tron unrichtig forniuliert ist. Doch liefert eine Abanderung dieses Gesotzes (Expo- 
nent —3 sta tt —2) eine Formel, welche die Versuchsdaten recht gut wiedergibt. 
(Physic. Rcv. [2] 43. 839—58. 1/6. 1933. Stanford Univ.) S k a l ik s .

M. N. Sali a und R. S. Sharma, U ber die Deulung der Werle der JRiintgenterme. 
Da die Róntgendiagrammlinien dieselbe Struktur wie Alkalispektrcn zeigen, hat man 
bisher moist angenommen, dafi die Róntgentermo in derselben Weiso berechnet werden 
kónnen wio die Terme des H  u. der Alkalien. Diese Analogie ist aber irrefiihrend, wie 
S a h a  u . R a y  nachweisen konnten (C. 1927. II. 212). Sie riilirt daher, daC nach dem 
PA U L I-Prinzip der Verlust eines einzigen Elektrons aus einer abgeschlossenen Schale 
die gleiehon Niveauwerte bedingt wie dio Anwesonheit eines einzigen Elektrons aufler- 
halb der abgeschlossenen Schale. Da nun dio Róntgenspektren durch Hcrauswerfen 
eines Elektrons aus irgendeinem Nivcau u. nachfolgenden tJbergang eines Elektrons 
aus einem auBeren Niveau in das erstgenannte entstehen, muB goschlossen werden, 
dafi die Róntgenterme in wesentlich anderer Woise berechnet werden miissen ais bisher. — 
In  der vorliegenden Arbeit wird mehr nur eine Ubersicht uber die in diesem Zusammen- 
hang auftretenden Fragen gegeben: Theoret. bzw. empir. Formeln fur Ionisations- 
potcntiale, fiir die Abschirmungswrkg. aufierer Elektronen u. anderes; vgl. dazu das 
Original. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh Allahabad 1. 119—34.1931/32. Allahabad Univ., 
Dcpt. of Physics.) S k a l ik s .

F. C. Cłialklin und L. P. Chalklin, Einige Wellenlan^enbestimmungen im Gebiet 
der sehr weichen Róntgenslrahlen. Es wird iiber photograph. (z. T. mikrophotometr.) 
Wellenlangenmessungen m it einem G itterspektrographen berichtet. Apparatur u. MeB- 
verf. werden genauer besclirioben. Um Stórungen durch auf der Antikathode ab- 
gesehiedenen C zu vermeiden, arbeiten Vff. m it h. Antikathode : Metali in Blattform u. 
in schleehtcm therm. K ontakt m it der wassergekuhltcn Antikathode. Zum Teil wird 
aueh die Mcthode von T h i b a u d  u . SOLTAN angewandt: Gliihkathode aus dcm zu 
untersuchenden Element; das Metali yerdampft u. schlagt sich dauernd auf der k.
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Antikathode nioder. Glasgitter m it 1134, 600 u. 300 Strichon/mm werden benutzt. — 
Folgende Eleinente werden untersucht: Mo (42), Rh (45), Pd  (46), Ag (47), Ta  (73), 
W (74), Pt (78); ferner C (6), N  (7) u. O (8) ais Verunreinigungen. Wellenlangen 
zwischen 23 u. 75 A; Bezugslinie Cu =  13,306 A. Die Messungsergebnisse u. dio 
den einzelnen Linien entsprechenden wahrscheinlichen tJbergiinge werden in einer 
Tabelle zusammengestellt. (Philoa. Mag. J . Sci. [7] 16. 363—89. Aug. 1933. Lon
don.) " S k a l ik s .

R. Forrer, Zwischenałomare Eleklronen in  den KrystaUgittem. Die Berechnung 
der Beriihrungspunkte der Elektronenbahnen (vgl. C. 1932. II. 342. 343) yersagt im 
Falle des Fe2Os; nach der bisher angewandten Methode ergeben sioh 10 Beriihrungs- 
punkte, die sieh aber aus dem Gitterbau nieht ohne weiteres verstehen lassen, da jedes 
Fe-Atom nur 4 niichste Nachbarn hat. Vf. nimmt dalier die Existenz von zwischen 
den Atomen verlaufenden Elektronenbahnen an (vgł. die Zeichnungen im Original) u. 
zeigt die Brauchbarkeit dieser Annahme aueh fiir den Fali des Magnetits u. des <5-Fe. 
Ebenso ist die Annahme zwischenatomarer Eiektronon bei dem C. 1932. I I . 343 
referiertcn Gesetz der F .F . von Bedeutung. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 
1097-99. 10/4. 1933.) S k a l ik s .

F. C. Blake, Uber die Faktoren, wclche die nach den verschiedenen Methoden der 
rontgenographischeji Krystalhtrukturanalyse erhaltenen Reflemonsinlensitdten beeinflussen. 
(Vgl. C. 1933- II. 176.) Zusammenfassende Obersicht, in der auch eigene Yers.-Ergeb- 
nisse mitgeteilt sind. (Rev. mod. Physics '5. 169—202. Juli 1933. Ohio State Univ., 
Mendenhall Lab. of Physics.) Sk a l ik s .

Gunji Shinoda, Rontgenuntersuchungen Ober die thermische Ausdehnung ton  
Faslkorpem. Teil I. Es wurden Aufnahmen m it ziemlich grobkrystallinen Materialien
liergestellt (Cu-Strahlung). Auf den sonst diffusen Linien erscheinen dann Reflexe der
einzelnen Krystallite, die sich genauer vermessen lassen. Zwei verschiedene Róntgen- 
kameras wurden angewandt, eine gewohnliche Kamera nach D e h l in g e r  u . eine andere 
mit verschiebbarem Plattenhalter, die kurz beschrieben ist. — Ergebnisse; Ausdehnungs- 
koeff. (10-°) fiir A l  (30—90°): a  =  22,9; Sn  (34—194°): a„ =  45,8, a± =  25,7; In  
(23—87°); a,| =  45,0, aj. =  11,7; Zn  (31—118°); a„ =  64,5, a , =  10,8; T l  (32 
bis 91°): 0(1 =  72, a =  9. Gitterkonstanlen fiir Sn: a =  5,824 A, c/a =  0,5415; 
In: a =  4,581 A, c/a =  1,077. (Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. A. 16. 193—201. 
Mai 1933. The Osaka Univ. of Engin., Physical Lab.) S k a l ik s .

P. Wiest, Bemerleung zur Frage der Unterschiede von Gitterkonslanten von Ein- 
krystallen und vielkrystallincm Materiał. (Vgl. C. 1932. I. 2806.) Entgegnung auf eine 
Zuschrift von P h i l l ip s  u . B r ic k  (C. 1933. I. 3049). Neuere Verss. des Vf. an Ag-Cu 
stimmen m it den Ergebnissen von P h il l ip s  u . B r ic k  im wesentlichen iiberein, die 
Unterschiede in den Gitterkonstanten von Einlirystalldrahten u. -pulver gegeniiber 
fein - u. grobkórnigen Drahten fanden. Die Gitterkonstanten sind nieht Funktionen 
der KomgroBe, sondern wahrscheinlieh Funktionen des Verformungsgrades, der Gliih- 
temp. u. der Gliihzeit, weil die dureh Kaltverformung entstehenden Gitterstfirungen 
durch die nachfolgende Gluhbehandlung u. Rckrystallisation nur selir wenig entfernt 
werden. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 255. 5/5. 1933. Stuttgart, 
Rontgenlab. an der T. H.) Go l d b a c h .

V. Posejpal, Neue Bemerkungen zum Atomradius des Kohlenstoffs im Diamanten. 
Die C. 1933. I. 3679 referiertcn Berechnungen werden vervollstandigt (Linien B  u. C) u. 
genauer diskutiert. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 196.1655—57.29/5. 1933.) S k a l .

A. Rossi, Die Krystallslruklur von LaSn3 und LaPb3. Pulveraufnahmen der beiden 
Verbb. m it Cu-Strahlung sind vollkommen ahnlich, die Krystallstrukturen stimmen 
also iiberein. — LaSn3, a =  4,772 A, Raumgruppe T dl, O1 oder Ohx. 1 Mol. im Ele- 
mentarwiirfel. La in 000; Sn in l/2 1/ 2 0, 1/i 0 1/2, 0 */* V** — LaPbz, a  =  4,893 A. 
Die bei der erstgenannten Verb. angegebene Atomverteilung gibt auch hier m it den 
Rontgendiagrammen gut ubereinstimmende theoret. Intensitatswerte. (Atti R. Accad. 
naz. Lincei, Rend. [6] 17. 839—46. 21/5. 1933. Florenz, Inst. f. allg. u. physikal. 
Chemie d. Univ.) SKALIKS.

D. Beljankm, £-Al20 3 ist mil y-A L03 identisch. (Vgl. C. 1932. I I .  2614.). Die 
von B a r l e t t  (C. 1932. II. 2614) angenommene Zeta-Slodifikation hat dio gleichc 
Lichtbrechung u. D., sowie den gleichen róntgenograph. Befund, namlich ein kub., 
flachenzentriertes Gitter m it den Abstanden a — 7,90, wie die bereits bekannte Beta- 
Form; ist also mit dieser ident. (Zbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1933. 300 
bis 302.) ENSZLIN.
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K. W. Butkow, Absorptionsspelctren von Melallhalogenverbiiidungen. (Vgl. C. 1932. 
I. 643.) Zusammenfassende krit. Ubersicht des vorhandenen Materials iiber dio Ab- 
sorptionsspektren der Mctallhalogenido u. iiber dio sieli daraus ergebenden móglichen 
SchluBfolgerungen. (Clicm. J . Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 310—35. 1932. Leningrad, Staatl. opt. 
lnst.) K l e v e r .

Wlad. Gabryelski und L. Marchlewski, Die Absorption von ultravioletłem Licht 
durch einige organische Verbinduiujen. 28. (27. vgl. C. 1932. I. 1491.) Es ist friiher 
gozeigt worden, daB reduzierende Zucker in wss. Lsgg. keine selektive Absorption auf- 
weisen. Dieser Befund wurde durch Unterss. an Cellobiose u. den Acetylderiw. ver- 
schiedencr Bioson in W. oder Chlf. bestatigt. JRaffinosc wurde erneut untersucht, docli 
konnte auch bei besonderer Beriicksichtigung des kurzwelligen Spektrums bis 7. =  2105 
keine selektive Absorption gefunden werden. — Cellobiose, durch Verseifung von Acetyl- 
eeOobioso m it NaOCH3-Lsg. Nadeln aus verd. A., F . 225°. — Acetylcellobiose, aus 
Ccllulose m it H 2S 0 4 u. Aeetanhydrid, F. 222,7° aus 75%ig. A. — p-Acetyllactobiose, 
aus Lactobiosc u. Aeetanhydrid +  Na-Acctat. Krystalle aus A., F. 90°. — Acetyl- 
saccharose, m it Aeetanhydrid u. Na-Acetat, F. 67° aus A. Is t sehr durchliissig fur 
ultraviolettes Licht. — Acetylmaltose, aus 2 Moll. Maltose, 1 Mol. Na-Acetat u. 4,5 Moll. 
Aeetanhydrid. F. 158° aus A. Sehr liclitdurchlassig. Yff. haben C. 1932. II. 2171 
gezeigt, daB wss. Zuckerlsgg. keine Aldehydzucker enthalten u. bei Einw. von NaOH 
eine auf Ggw. von Aldehydzuckern deutende selektive Absorption annehmen. Es 
wurde nun gefunden, daB diese Absorption durch Neutralisieren der NaOH m it HC1 
wieder zum Verscliwinden gebracht werden kann. Bei langer Einw. von NaOH ent- 
steht ein Prod., dessen selektive Absorption bei der Einw. von Sauren bestehen bleibt. 
(Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres Ser. A. 1933. 87—94. Jan.-Marz.) OSTERTAG.

L. Marchlewski und Tad. Surzycki, Die Absorption von ullraviolellem Licht 
durch organische Verbindungen. 29. (28. vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuehen die Licht- 
absorption der 3 isomeren Pyridincarbonsaurediathylamide in  wss. Lsgg. Die a- u. 
y-Yerb. wurden von G r y s z k ie w ic z -T r o c h im o w s k i  (C. 1931. I. 2880) dargestellt, 
die /?-Verb. ist das Herzmittel Coramin. Die Verbb. absorbieren in  gleicher Weise u. 
zcigen ein Band, dessen Masimum (2625, 2615 u. 2580 A) m it zunelimender Entfernung 
der CO • N(C2H5)-Gruppe vom N-Atom nach dem kurzwelligeren Teil des Spektrums 
verschoben ist. Das komplizierto Pyridinspektrum macht sich nieht bemerkbar. 
W ahrend p-D eriw . der Benzolreihe oft viel starker absorbieren ais ihre Isomeren, ist 
die Intensitat des p-Deriv. von der des a- u. /?-Deriv. nieht merklich yerschieden. Alle 
3 Verbb. folgen dem B EER sehen Gesetz. (Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres Ser. A. 
1933. 95—98. Jan.-Marz.) OSTERTAG.

K. W. F. Kohlrauscłl, Ramaneffekt und Molekulstniklur. Zusammenfassende 
Darst. (An. Soe. espan. Fisica Quim. 31. Nr. 305. Revista 317—27. Juli-Aug. 1933. 
Graz.) R . K. Mu l l e r .

R. Samuel und Mohd. Jan Khan, Ramaneffekt einiger komplexc,r Cyanide. Beitrage 
zur Theorie der koordinativen Bindung. IV. (II. vgl. C. 1933. I. 1899.) Die Raman- 
spektren folgender komplexer Cyanide werden aufgenommen. K 3Co(CN)6, K ACr(CN)e, 
K 3 Rh(CN)a, K.2Ni(CN),, K 2Ni(CN)3, K 1Ru(CN)G. Da die Lsgg. gefarbt sind, benotigt 
man trotz der sehr lichtstarken Versuchsanordnung lange Belichtungszeiten. Dio 
Ivomplexe m it der Koordinationszahl 6 besitzen 2 Ramanfreąuenzen, von denen die 
hóhero (bei ca. 2100 cm-1) ais innere Schwingung der C=N-Gruppe, die niedrigere 
(bei 300—600 cni-1) den Schwingungen der CN-Gruppe gegen das Zentralatom zu- 
zuordnen ist. (Z. Physik 84. 87—91.17/7.1933. Muslim Univ. Aligarte, Indien, Departm. 
of Physics.) “ D a d i e u .

N. GopalPai, Ramanspeklrcn von Jodiden. I I . Teil. Atliyl-, Propyl-und Isobutyl- 
jodide. (I. vgl. C. 1933. I. 17.) Es werden die Ramanspektren von Aihyl-, Propyl- 
u. Isobutyljodid aufgenommen. Die photochem. Zers. der Stoffe bei der Bestrahlung, 
die eine stórende Braunfarbung infolge J-Abscheidung vcrursacht, wird durch eine 
kontinuierliche Dest. wahrend der Bestrahlung unschadlich gemaeht. Um die letzten 
J-Anteile, die noch immer eine Gelbfarbung der Substanz verursaehen, zu entfemen, 
bleibt die bei der Dest. zirkulierende FI. eine gewisse Strecke m it blankem Cu-(Draht) 
in Beruhrung. Auch bei 90-std. Bestrahlung passierten die Stoffe das Untersuchimgs- 
gefaB vollstandig farblos; daher wird eine Reihe von friiheren Autoren nieht beob- 
achteter Ramanlinien gefunden. Die starkę Linie bei ca. 500 cm-1  wird wie iiblich
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(lor C—J-Schwingung zugeordnet. (Indian J . Phyaics Proc. Indian Ass. Cultivat. Soi. 7. 
519—29. 20/4. 1933. Calcutta.) D a d ie u .

W. Bielenberg, Abbesćhe Zahl und Koneliiulion flussiger organischer Verbindungen. 
Die A b b e s o Iio Zalil v — (nj) — l)/(np  — nc) crweist sich in ganz ahnlieher Woisc ab- 
hangig von dor Konst. organ. Verbb. wie die Refraktion. Man kann dalier v ebenfalls 
zu Konstitutionsbestst. benutzen. Es wird der Zusammenhang zwischen v u. der 
Refraktion gezeigt. (Physik. Z. 34. 632. 15/8. 1933. Freiberg i. S.) H ó l e j ia n n .

R. Lucas und M. Schwob, t)ber die anomale eleklrische und magnelische Doppel- 
brcchung. Ausfuhrlichere Wiedergabe der C. 1933. I. 2919 referierten Arbeit. (J . Phy- 
siquo Radium [7] 4. 287—300. Juni 1933.) H ó lem an n ."

Roman Smolucliowski, Magnelische Ausloschung der Tellurfluorescenz. Nach 
V an V l e c k  ist die bisher nur an J 2 bekannt gewesene magnet. Ausloschung Y e r -  
ursacht durch die Ungultigkeit des Verbotes des strahlungslosen Zerfalls in der Gegend 
der tJberschneidung einer stabilen u. instabilen Potentialkurve. Im  Te2-Dampf wurden 
in einem Magnetfeld von 20 000 Gauss bei 620° 11 STOKESsche u. 3 anti-STOKESsche 
Fluorescenzlinien der .eingestrahlten Hg-Resonanzlinie 4358 A untersucht. Die Aus- 
lósehung erreiehte ca. 35%. Die 2, 5, 8 u. 11. STOKESache Linie, die in feldfreien 
Sorien schwacher sind ais dio benachbarten, werden starker ausgeloscht (35—39°/0) 
ais dio anderen (32—33%). Dies widorspricht der Annahme, daB nur der angeregto 
Zustand vom Feld beeinfluBt wird. Die Ausloschung der Fluorescenz von ). 4046 war 
nur an der 2. u. 4. Linie zu messen u. betragt 15%. (Naturę, London 131. 914. 24/6. 
1933. Warschau, Univ., Inst. f. exp. Physik.) GuGGENHEIMER.

Josef Hoffmann, Alkalidampffarbungen bei Glasern und verschiedenen V er
bindungen. (Vgl. C. 1933. I. 1830.) Die Farbungen nicht kiinstlich verfarbter Silicat- 
glaser durch Na-Dampf ahneln den Bestrahlungsverfarbungen der Glaser. — Behandlung 
m it W. ergibt H 2-Entw. u. alkal. Rk. Die braunen Pigmento sind durch Na- neben 
Si-Atomen gebildet. Graue, graubraun u. Schwarz verfarbte Glaser enthalten elemen- 
tares Si (Pigment unl. in HC1, 1. in HF!). Eine mógliche Wechsehvrkg. zwischen den 
beiden Osydationsstufen des Fe u. dem Na im Glas wird diskutiert. — Alkalidampf- 
farbungen wurden femer erhalten m it S i02 (briiunliche, blaue, schwarze Pigrliente; 
Na, Si), Na2SO., (fleischrot bis blaugrau), Na2B40 7 (gelbbraun, grau, schwarz; am 
Pigment ist auch B beteiligt), Na.,P20 7 (verschiedene Farben, Pigment enthalt P). 
(Z. anorg. allg. Chem. 211. 272—76. April 1933. Wien.) K u t z e l n ig g .

Augustin Boutaric und Jean Bouchard, Bemerkungen iiber die Fluorescenz von 
Losungen und Oasen. Nach PERRIN (C. 1924. II. 1057) gilt fiir das auf die Massen- 
einheit bczogene Fluorescenzvermógen 0  =  0 O e -  *•'« (c =  Konz.). Die Intensitat des 
Fluorescenzlichtes hangt unter anderem von den Abmessungen der Kuvette ab. Die 
Formeln, die es gestatten, bei gegebenen Abmessungen der Kuvette die Konst. K  zu 
berechnen, werden abgeleitet. (J . Physiąue Radium [7] 4. 324—32. Jun i 1933. 
Dijon.) ’ H o lem an n .

Henri Muraour, Einwirkung der a-Strahlen des Poloniums, der BonigenstraMen 
und der ullravioletlen Sirahlen auf Jodsiickstoff und einige andere explosive Stoffe. Zu 
dem Ref. C. 1933. II. 494 ist nachzutragen: Auch die Einw. von Po-a-Strahlen auf 
Pb-Nitrid u. auf Ag2C2 (aus C2H 2 u. ammoniakal. AgNOa-Lsg.) zeigt ein negatives 
Ergebnis. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 612— 13. Juni 1933.) R. K . Mu l l e r .

Frederick W. Kirkbride und Ronald G. W. Norrish, Pholochemische Primar- 
prozesse. II. Das Absorptionsspektrum und die photochemische Zersetzung von Diazo- 
mełhan. (I. vgl. C. 1932. II. 840.) Vff. untersuchen das Absorptionsspektrum von 
CH,N2 zwischen 4710 u. 2500 A u. finden zwei Absorptionsgebiete, von denen das 
erste, dem Charakter nach ein Pradissoziationsspektrum, bestehend aus diffusen Banden 
u. folgendem Kontinuum, bis 3200 A reicht, wahrend das zweite bei 2650 A beginnt 
u. kontinuierliche, nach kurżeren Wellen steigende Absorption zeigt. E in Vergleich 
mit dem Absorptionsspektrum des Azomethans zeigt die Ahnlichkeit beider Spektren 
u. deutet auf das Yorhandensein der Azo-Gruppe auch im CH2N2, wie sie von 
H a n tz s c h  u. LlFSCHITZ (C. 1912. II. 2047) zuerst Yermutet wurde. AnschlieBend 
wird der photoehem. Zerfall des CH2N2 in einer Quarzapparatur durch Einstrahlung 
mit einer Hg-Lampe an der Druckanderung verfolgt. Die Quantenausbeute bei E in
strahlung der Linien 4360 A u. 3650 A wird durch Messung m it einer Natriumphotozelle 
bestimmt u. in beiden Fallen nahe gleich 4 gefunden. Der Rk.-Verlauf ist monomolekular 
u. scheint durch die Rk.-Gleichung CH2N2 Ą- h v — CH2 +  N2 eingeleitet zu werden. 
Die Folgerkk., welcho aus der Analyse der Endprodd. hervorgehen, scheinen
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CH2 +  CH2N2 =  CJI.,* +  N2 u . C2H,* +  CH2N2 =  C3H6 +  N2 z u  scin. Hiernach 
sollte dic Quantenausbeutc 3 botragen, der hoherc Wert wird einer Kettenrk. unter 
Bldg. eines Pyrazolinderiy. zugeschrieben, welehes sieli in geringer Menge im Rk.-GefiiB 
findet. Die Eesultato stehen im Gegcnsatz zu denen der therm. Zers., die boi denselben 
Drueken u. bei 187° zu unkontrollierbaren Explosionen fiihrt. Vff. nehmen an, daB 
in diesem Falle dic Rk. bimolekular ist u. daB die freiwerdende Energie nicht in dem- 
selben Gra<le durch dic Bldg. von hohcrmolekularen Prodd. dissipiert werden kann. 
(J. chem. Soc. London 1933. 119—26. Febr.) B r a u e r .

L. A. Young und N.H. Frank, Die Temperaturabhiingigkeil des Photocffektes ron 
Metałlen. I n  der Fow LER Schen Theorie des Photoeffektcs mufl eine Annalime iiber 
die Zahl der Elektronen gemacht werden, die die Potentialschwelle an der Oberflacho 
iiberwinden konnen. Vff. schlagen hierfiir einen Ansatz vor, den sic an anderer Stelle 
(C. 1932. I. 908) abgeleitet haben. (Physic. Rev. [2] 38. 838—39. Massachusetts 
Inst. of Technology.) ElSENSCHlTZ.

M. Borissow, C. Sinelnikow und A. Walther, Untersuclmng der Sperrschicht- 
photozellen. I II . (II. vgl. C. 1932. II- 2295.) Vff. untersuehen die Eigg. von Kupfer- 
oxydulsperrschichtphotozellen, die nach verschiedenen Verff. liergestellt wurden. Am 
besten reproduzierbar hinsichtlich ihrer Eigg. erwiesen sich Photoelemente, die nach 
dem Erhitzen auf 1000° langsam abgekiihlt u. dann durch Kathodenzerstaubung in 
Wasserstoff m it einer diinnen Goldschicht ais Elektrode versehcn wurden. Die EK. 
einer solohen Zclle bei Belichtung m it einer 50-Watt-Gliihlampe betrug etwa 1/2 Volt. 
Die einzelnen Punkte der Oberflaehe waren yollkommen gleichwertig in ihrer photo- 
elektr. Wrkg., wahrend z. B. in Luft bestaubte Zellen groBe UnregelmiiBigkeiten zeigten. 
Uninittelbar nach der Herst. wurde eine Altcrung der Zellen beobachtet; innerhalb 
einiger Stdn. stellte sich eine kleinere konstanto EK. ein. Die spektrale Empfindlich- 
keitsverteilung war nicht bei allen Zellen die gleiche; eine sichere Erklarung dafiir 
konnte nicht gefundon werden. Photostrom u. Photo-EK. iindern sich nicht genau 
proportional den auftreffenden Lichtmengen. Das iibliehe sehroffe Ansteigen der EK. 
mit sinkender Temp. war bei den in Wasserstoffatmosphare hergestellten Zellen stark 
abgeschwacht. Trotz ihrer guten photoelektr. Eigg. zeigten die Zellen keine scharf aus- 
gepriigte Unipolaritat; jedoch wurde zwisehen Cu20  u. Goldelektrode eine tJbergangs- 
schieht m it hohom spezif. Widerstand von 1013 . . . 10u  Ohm-cm festgestellt. Somit 
besteht anseheinend kein Zusammenhang zwisehen dem Vorhandensein des Sperrsehieht- 
photoeffektes u. der Gleichrichterwrkg. Die maximale Photo-EK. entspricht der Energie 
der auftreffenden Lichtąuanten unter Abzug der Ablosearbeit der Elektronen von dem 
K rystallgitter; sio ist ferner bedingt durch die Abhśingigkeit des Widerstandes der t)ber- 
gangsschicht von der Beleuchtungsintensitat. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 146—69. 
Febr. 1933. Charków, Ukrain. Pliysikal.-techn. Inst.) E t z r o d t .

J. F. H. Custers, Eine evakuierte Verstarkeranord,7iung zur Messung kleiner Photo- 
strome. Vf. baut einen Photozcllenverstarker in Bruckenanordnung nach BRENTANO 
(C. 1929. II. 194) u. W y n n -W il l ia m s  (C. 1928. II . 2043) in ein GefiiB ein, welchcs 
evakuiert wird. Dadureh wird unter anderem der storende EinfluB der Luftfeuchtigkeit, 
insbesondere auf den Gitterableitewiderstand vermieden. Das GefaB enthalt die Photo- 
zelle, die beiden Verstarkerrdhren u. die Gittemdderstande (Flussigkeitswiderstande 
nach G y e m a n t , vgl. C. 1928. I. 734. I I . 478. 1923). Die ganze Apparatur, einschlieB- 
lieh Batterien u. auflerer W iderstande befindet sich in einem Messinggehause zur Ab- 
schirmung auBerer Storfclder. Der Verstarker besitzt iiber kurze wie iiber lange Zeiten 
nur einen sehr geringen Gang u. arbeitet nahezu storungsfrei. Der Stromverstarkungs- 
faktor ist 105 bis 10°. (Z. techn. Physik 14. 154—57. April 1933. Eindhoven [Holland], 
Natuurkundig Lab. d. N. V. P h i l i p s ’ Gloeilampenfabrieken.) E t z r o d t .

As. Elektrochem ie. Thermochem ie.
C. T. Zahn, Die Dielektrizilatskonstante von Ameisen-, Essig-, und Projńonsaure 

und das dektrische Moment der Mehrfachmolekiile. Expcrimentelle Unters. der Druck- 
u. Temp.-Abhangigkeit der DEE. von Ameisen-, Essig- u. Propionsdurejlampf. Mes- 
sungen bei Tempp. von 300—500° absol. ergeben etwa dasselbe anomale Verh. wic dic 
friiheren Mcssungen an Essigsdure (vgl. C. 1930. II. 1839). Bei HCOOH kann mit 
Hilfe der bekannten Dampfdruckkurve gezeigt werden, daB die Anomalie auf Asso- 
ziation beruht. Die lineare Druckabhangigkeit kommt durch t)berlagerung verschie- 
dener Effekte zustande; dabei ist das elektr. Moment des Doppelmolekiils von Be- 
deutung. Unter der Annahme, daB die Refraktion des Doppelmolekiils gleich der
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doppelten Refraktion des cinfaehen ist, borechnen sieli dereń Momente zu 0,99 bzw.
1,51 • 10~la c. g. s. Vf. schlagt fiir die an den beiden anderen Siiuren beobachteten 
Anonmlien dieselbe Deutung vor, obwohl dort ein Nachweis der Assoziation durch 
Dampfdruckmessungen nocli aussteht.,— Vf. versueht das elektr. Moment der Mehr- 
fachmoll. aus Teilmomenten zusammenzusetzen u. erórtert den Einflui3 der inneren 
Rotationen. E r kommt zu dem Ergebnis, daB die 0//-Gruppen fest gebunden sind. 
Fiir das (UGOOH)^Mol. sehliigt Vf. eine Konfiguration vor, bei der die 4 O-Atome an 
den Eeken eines Rechteckes sitzen, die Ebenen der beiden Einzelmoll. einen Winkel 
von 120° bilden u. die 0//-G ruppen an Stcllungcn minimaler, potentieller Energie 
gebunden sind (in der Ebene der O-Atome u. gegeneinander unter 60° geneigt). Aus 
den Teilmomenten bereehnet sich dann ein Gesamtmoment, welches m it vom cxperi- 
mentellen nieht sehr stark abweielit. (Physic. Rev. [2] 37. 1516—26. P a M ER Phys. 
Lab., Princeton Univ.) ElSENSCHITZ.

W. Braunbek, Ionen oder lonenpaare ? Vf. untersuclit die Frage, ob in der Be- 
ziehung i — N  e bei Messung der Ionisation eines Gasvol. durch den Śattigungsstrom i 
die in dem Vol. pro Sekunde erzeugten Ionen oder lonenpaare durch N  wiedergegeben 
werden. An mehreren Bcispielen wird gezeigt, daB N  immer lo n e n p aa re  bedeuten 
muB. (Z. physik. chem. Unterr. 46. 197—201. Sept./Okt. 1933. Stuttgart, Tcchn. 
Hochsch., Physik. Inst.) R . K . Mu l l e r .

Andró Fery, Die elektrischen Eigcnschafle.n diinner, durch Kathodenzerstdubung 
in  cinfachcn Gasen crhaltcner Platinschichten. Im Gegensatz zu den durch Zerstaubung 
in Luft (vgl. C. 1933. II. 510) erhaltenen Pt-Schichten sind die Schichten, die durch 
Zerstaubung in He, N2, 0 2 u. H 2 erhalten wurden, nicht yollkommen definiert, d. h., 
man erhalt unter den gleichen Bedingungen der Bldg. Schichten, die sich beim Er- 
hitzen etwas verschiedcn verhalten. Die Gase werden bei der Bldg. betrachtlich ab- 
sorbiert. Beim Erhitzen findet zum Teil irreversible Desorption unter Aufplatzen der 
Schichten sta tt. ( J .  Physique Radium [7] 4. 301 — 15. Juni 1933. Paris, Univ.) HÓLEM.

P. A. Mainstone, Reibungscleklrische Ladungen auf den Oberfldchcn ton Metali- 
cinkrystallen. Vf. untersucht die auf Cu- u. Al-Einkrystallen erzeugbaren reibungs- 
elektr. Ladungen. D a nur bei den niedrigsten Gasdrucken die gemessenen Ladungen 
charakterist. fur die geriebene Oberflache zu sein scheinen, werden alle Verss. im 
Hochvakuum ausgefuhrt. In  Tabellen werden die beim Reiben von (100),- (110)- 
u. (lll)-E benen  erhaltenen negativen Spannungen m it den an polykrystallinem Materiał 
gemessenen W erten vergliehen. Ferner werden die genannten Flachen sowohl im ge- 
atzten, wie im polierten Zustande untersucht. Ein Unterschied zwischen geatzten u. 
polierten Flachen zeigte sich nur beim Cu, bei dem die Ladungen auf polierten Ober- 
fliichen groBer waren. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 12. 535—38. 1931. Bangor, University 
College of North Wales.) D u s in g .

P. O. Scliupp, Die Konstitulion der anodisch erzeugten Ta._0^Schichten. Im An- 
sehluB an Arbeiten von GUNTHERSCHULZE u . B e t z  (C. 1932. II. 677) u. an eigene 
(vgl. C. 1933. I. 1253) untersucht Vf. den Stromungsmechanismus in den Śperrschichtcn 
der Ventilzelle. Es werden m it besonderer Sorgfalt Stromspannungscharakteristiken 
von formierten Tantalanoden in wss. u. nichtwss. Lsg. aufgenommen. Die Alterungs- 
erscheinungen sind in beiden Fallen gleieh. Unterss. iiber die Formierung von Ta in 
nichtwss. Losungsmm. bzgl. Schichtdicke, Kapazitat, Yerlustwinkel, Reststrom zeigen 
die Unhaltbarkeit der Annahme, daB die hohe Spannung erforderlich ist, um die Elek
tronen durch die Schicht zu treiben, wahrend die Ablosetheorie, nach der die Spannung 
nótig ist, um an der Grenze Oxydschicht-Elektrolyt die Elektronen abzulosen, nicht auf 
Widerspriiche stóBt. Weiterhin zeigt sich, daB die Sperrschichten wahrend des Wachs- 
tums Poren aufweisen, die jedoch bei fertig formierten Schichten bis zu einem Gleich- 
gewichtszustand ausgefiillt sind. Damit wird nach Vf. auch die von M u l l e r  u. K o n o -  
PICKY (C. 1929. II . 1629) aufgestellte Thcorie der elektrolyt. Ventilwrkg., in der die 
Poren die entscheidende Rolle spielen, unhaltbar. (Z. Physik 84. 412—24. 7/8. 1933. 
Dresden, Inst. f. allg. Elektrotechn. d. Tcchn. Hochsch.) E t z r o d t .

J. Frenkel, tJber eine mogliche Erkldrung der Supralcitfahigke.il. Die Supra- 
leitfahigkeit wird durch elektromagnet. (induktive) Kraftc zwischen den sich in gleicher 
Weise bewegenden Elektronen zu erklaren yersucht. Diese Krafte stabilisieren die 
Bewegung gegen die Stórungen infolge der Warmebewegung des Krystallgitters u. 
konnen auch eine Abnahme der Energie bewirken, welche die thermodynam. Stabilitat 
des supraleitenden Zustandes bei tiefen Tempp. erklaren wiirde. Die Theorie ist mit
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den yorliegendon experimontellen Ergebnissen in qualitativer tjbereinstimmung. 
(Physic. Rev. [2] 43. 907—12. 1/6. 1933. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) S k a l ik s .

G. vonHevesy, Materietransport in  festen Korpem. Zusammonfassonder Vortrag 
m it Literaturangaben. Ergebnisso der angestellten Uberlegungen: Dio Ermoglichung 
eines Materiotransportes ist eine inharente Eig. des energierciehen festen Korpers. Dio 
in raseher Folgę an yerschiedenen Stellen des Krystalls auftretende Energieanhaufung 
fiibrt zur Sehwachung der dio Beweglichkeit der Gitterbausteine hemmenden Krystall- 
krafte u. ermógliebt ihnen, ihro Pliitzo zu yerlassen. Dieselbo Energiezufubr wirkt auf 
ebem. verschieden gebaute Krystalle in auBcrordentlich yersoliiedenem Mafie, je nach 
GrdCe, Ladung u. Polarisationseigg. der Gitterbausteine. Die Kombination Kationen 
edler Atome m it Anionen geringer Elektroaffinitiit fiibrt zu Systemen, dio sich durch 
gute Leitfahigkeit auszeichnen. In  metali. Systemen, in denen kleine edlo Atome neben 
grol3en unedlen liegen, kann hohe Diffusionsgeschwindigkeit (Leitfahigkeit) beobachtct 
werden. In  derselben Richtung wio die Yoriibergohende Energieanhaufung wirken 
Kornverfeinerungen u. ahnlielie Storungen der Ausbldg. idealer Krystallgebilde. In  den 
letzteren Fallen kónncn dio abgelosten Ionen langero Strecken hinterlegen, ais im 
mechan. ungcstórten Krystall, bevor sie wieder in dem Krystallgitter eingebaut werden. 
Auch kónncn mechan. Gitterstórung, sowie Zusatze nebst Beoinflussung der .4-Konstanto 
dor Diffusions-Temp.-Gleichung dio Ablosungsarboit (g) der Gitterbausteine in be- 
sehranktem Mafio heruntersetzen u. somit eine ahnliche Wrkg. hervorrufen wie die 
Katalysatoren. (Z. Elektrochcm. angew. physik. Chem. 39. 49(>—500. Ju li 1933. Frei- 
burg i. Br.) Sk a l ik s .

C. Tubandt, Elektrizitatsleitung und Diffusion in nichtmetaUisćhen Feslkorpern. 
Der Vortrag behandelt zusammenfassend die Frage der Temperaturabhangigkeit der 
Elektrizitatsleitung u. Diffusion. — Nach den Messungen der Leitfahigkeit in Abhiingig- 
keit von der Temp. kann man 3 Stoffgruppen unterscheiden: a) Yerbb., dereń Leit
fahigkeit der VAN’T IIOFFschen Exponentialformel folgt, b) Verbb., fur die eino zwei- 
gliediige SMEKALsche Formel gilt, u . c) Verbb., dereń Temp.-Leitfahigkeitskurven sich 
nicht oder nur sehr unvollkommen darstellen lassen. t)berfuhrungsmessungen haben 
gelehrt, dafi die festen Elektrolyte in  der Regel ais prakt. un ipo lare , d. h . ais reino 
Kationen- oder Anionenleiter erseheinen. Nur in bestimmten, durch Ladung u. Polari
sationseigg. ihrer Krystallbausteine besonders ausgezeichneten Yerbb. wird bei hoherer 
Temp. auch die andere Ionenart beweglich, die Leitung also bipolar. Und zwar ha t sich 
gezeigt, daB allo festen Salze, fiir die das eingliedrige Temp.-Gesetz der Leitfahigkeit 
gilt, u n ip o la re  Leiter sind. (Dieser Satz i s t  n ic h t ohno weiteres umkehrbar.) Andorer- 
seits wird die Temp.-Abhangigkeit des Leitvermogens bipolarer Leiter durch eino zwei- 
gliedrige G leichung gew ohnlieb  gut erfaBt. Mit Hilfe des Temperaturgesetzes der t)ber- 
fiihrungszahlen ergibt sich fiir die Alkalihalogenide eine viergliedrigo Gleichung der 
Gesamtleitfahigkeit, u. fiir jede der beiden Ionenarten gilt eine zweigliedrige Gleichung. 
Naeh S.MEKAL h a t dies seinen Grund darin, daB jedo bewegliche Ionenart in 2 yer
schiedenen Zustanden, ais „Locker-“ u. ais „Gitterionen“, au ftritt; doeli ist ein Beweis 
fiir diese Auffassung bisher nicht erbracht. — Zum SchluB wird dio Bedeutung von 
Diffusionsmessungen fur die Kontrolle der Leitfahigkeits- u. tjberfuhrungsmessungen 
besprochen. (Z. Eloktrochem. angew. physik. Chem. 39. 500-—06. Ju li 1933. 
Halle a. S.) S k a l ik s .

A. VOn Hippel, Elektrizitatsleitung in festen Korpem bei hohen Feldstarken. Der 
Vortrag behandelt die Priifung der Gultigkeitsgrenzo des OHMschen Gesetzes u. ihro 
bisherigen Ergebnisse. Nach einor kurzeń Besprechung des „Warmedurchschlags“ u. 
des „elektr. Durchschlags" werden im wesentłichen die C. 1932. I. 3038 u. friiher refe- 
rierten Unterss. iiber dio elektr. Festigkeit wiedergegeben. (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 39. 506— 12. Juli 1933. Gottingen, II. Pliysikal. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

W. Seith, Abhangigkeit der eleklrolytisclien Leitfahigkeit und der Selbstdiffusion in 
Krystallen von der krystallographischen Richtung. Im  AnschluB an die C. 1 9 3 0 .1. 337 
referierten Unterss. m it durch Pressen orientiertem mikrokrystallinem P b J 2 werden 
jetzt Messungen an Krystallstucken beschrieben, die aus Einkrystallen in der ge- 
wiinschten Richtung ausgeschnitten u. getempert waren. Der K ontakt wurde m it auf- 
gedampften Au- oder Ag-Elektroden hergestellt. — Die zwischen 269 u. 392° gemessene 
Temperaturabhangigkeit der Leitfahigkeit in Richtung der c-Achse entsprieht einer Ab- 
losearbeit von 29 000 cal. In  dem untersuchten Temp.-Gebiet ist also in der c-Richtung 
die Beweglichkeit der Pb-Ionen stark iiberwiegend. Der Leitfahigkeitsanteil der J-Ionen 
m acht sich bei 270° gerade bemerkbar. — Aus der Temperaturabhangigkeit (178—368°)
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der Leitfiikigkeit senkrecht zur c-Ackse berechnet sieli dic Ablósearbeit der Ionen zu 
rund 9000 cal/Moi., die den J-Ionen zukommt. Die Stromuberfiihrung senkrecht zur 
c-Achso wird also vorwiegend yon Jodionen besorgt, wahrerid der absol. Leitfahigkeits- 
anteil der Pb-Ionen erst bei hoher Temp. zur Geltung kommt. Die Beweglichkeit der 
Pb-Ionen senkrecht zur c-Achse ist domnach nicht wesentlich anders anzunehmen ais in 
c-Richtung. Die VergróI3erung der Leitfiihigkeit ist nur durch die grófiere Beweglich- 
keit der Jodionen hervorgerufen. Diffusionsmessungen m it ThB ais Indicator ergaben 
im wesentlichen gleiche Selbstdiffusionsgesehwindigkeit der Pb-Ionen in beiden Rick- 
tungen. •—- Die Unterschiede im Leitvermogen der yerschiedenen Richtungcn lassen 
sich aus dem Schichtengitter des P b J 2 erklaren. Bei einer gegebenen Temp. sind dio 
J-Schichten wegen der kleineren Ablósearbeit der J-Ionen yiel stiirker aufgelockert ais 
die Pb-Schichten. Es wechseln also immer aufgelockerte u. intaktc Schichtcn mit- 
einander ab. Die groCen Jodionen werden sich hauptsiichlich in Richtung der Schichten 
bewegen u. nur selten die Móglichkeit haben, durch die Pb-Lagen hindurchzuschlupfen. 
Die kleincn Pb-Ionen finden dagegen, wenn sie einmal abgelóst sind, ihren Weg etwa 
ebenso leicht in c-Richtung ais in Richtung der Schicht. — Ais 2. Beispiel wurde die 
Sdbstdifjusion des Bi m it ThC ais Indicator gemeinsam m it A. Keil untersucht. 
Messungen in Richtung der Hauptspaltebene u. in Richtung der dazu senkrechten 
c-Achse. Beim E. ist die Selbstdiffusion in c-Richtung um 6 Zehnerpotenzen kleiner ais 
senkrecht dazu. Aus der Temperaturabhangigkeit der Selbstdiffusion ergibt sich eine 
Ablosungsarbeit von 31 000 cal/Moi. in Richtung der c-Achse, u. yon 140 000 cal/Moi. 
in Richtung der Spaltebene. Dieser aufierordentlich hohe Temp.-Koeff. der Selbst
diffusion konnte (naeh GoETZ u. HERGEKROTHER) durch eine beginnende Zerstórung 
der Sekundiirstruktur m it bedingt sein. (Z. Elektrochem. angew. physik. Cliem. 39. 
538—42. Juli 1933. Freiburg i. Br., Inst. f. pkysikal. Chemie d. Uniy.) Sk a l i k s .

Adolf Smekal, Teniperalurabhdngigkeit der Uberfuhrungseigenschaften und 
Mechanismus der Gegenspannungsbildung von festen Ionenleitern. F ur die Tem peratur
abhangigkeit des Ionenleityermógens des festen AgCl gilt zwischen +450 u. —133° eine 
zweigliedrige Formel, dereń beide Glieder den Ag-Ionen zugehoren. Es miissen dem- 
nacli 2 Arten von wanderungsfahigen Ag-Ionen im AgCl-Krystall yorhanden sein. — 
Auch im Falle naehgewiesener bipolarer Leitung darf man bei einer zweigliedrigen 
Exponentialformel fur dic Temperaturabhangigkeit des Leitvermógens nicht ohne 
weiteres eine Verknupfung von Kation u. Anion m it je einem der Exponentialglieder 
yoraussetzen. — Das Hochtemperaturglied der Kationen ist strukturunempfindlich, 
dagegen ist das Tieftemperaturglied unterhalb des Rekrystallisationsbereiches struktur- 
empfindlich. Ultramikroskop. u. lichtelektr.-photochem. Yerss. haben gezeigt, daB jede 
Veriinderung des strukturempfindlichen Leitfahigkoitsanteils m it einer Anderung der 
opt. kontroilierbaren Anzahl u. Beschaffenheit der Krystallbaufehler yerbunden ist. 
Die Herkunft der Ionen dieses strukturempfindlichen Leitfahigkeitsanteils aus den 
Krystallbaufehlem erseheint dam it unzweifelhaft sichergestellt. — Verschiedene Verss. 
haben gezeigt, daC auch dio Gegenspannungen strukturempfindlich sind u. demnach 
ebenfalls von Ionen der Krystallbaufehler herruhren; die Gegenspannungen nehmen zu, 
wenn die Anzahl der Krystallbaufehler zunimmt. Die Ausbldg. stationarer, riiumlich- 
homogen yerteilter Gegenspannungen durch Leitungsionen, die zur Wanderung durch 
beliebige Krystallteile befahigt waren, ist unmoglich, die Ionen miissen bei ihrer Fort- 
bewegung auf bestimmte Krystallgcbiete, offenbar Krystallbaufehler, beselirankt 
bleiben. Auch die nicht an der Gegenspannungsbldg. teilnehmenden Ionen dieser Art 
diirften nur liings bestimmter Krystallbaufehler beweglich sein. (Z. Elektrochem. 
angew. physik. Chem. 39. 542—43. Juli 1933. Halle a. S.) Sk a l ik s .

A. Rius und V. Amal, Die Dissoziationskonstante der unterclilorigen Sdure auf 
Grund der 'połentiometrischen Neułralisationskurve. (Vgl. C. 1933. II. 834.) Es wird 
das Potential der Cl2-Elektrode in Pufferlsgg. yon yerschiedenem ph gemessen u. mit 
dem Potential der H2-Elektrode in denselben Lsgg. in Beziehung gesetzt. Die er- 
wartete lineare Abhangigkeit wird bestatigt. Es ergibt sich eine Anderung von 71,5 mV 
im Potential der Cl2-Elektrode pro Einheit des ph- Aus der potentiometr. Titration 
von Hypoehlorit mit H 2S04 unter Verwendung einer Cl2- u. einer H 2-Elektrode folgt 
fiir die Dissoziationskonstante von HCIO im Mittel ein W ert von 1,46-10-7 bei 25". 
(An. Soc. wpan. Fisica Quim. 31. 497—509. Juli-Aug. 1933. Madrid.) R. IC. Mu l l e r .

J. N. Pearce und A. F . Nelson, Die Dampfdrucke und Aktivitatskoeffizienten 
von wasserigen tibcrchlorsaumlósungen bei 25°. (Vgl. in bezug auf die Methode C. 1932.
II. 3064.) Lsgg. von 0,1—11,9-molar werden bei 25° untersucht (D.D. u. Dampfdrucke,
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wobei einzig das W. verdampft; fiir die konzentrierteste Lsg. ist D .254 1,45283, 
p — 4,982 mm; Unsioherheit 0,002 nim). Dic Aktivitaten des W. u. des Gclósten 
werden naeh L e w is -R a n d a l l  berechnet. Die relative Dampfdruckerniedrigung ist 
fiir HC104-Lsgg. von Anfang an erheblich grofler, ais sich fiir einen idealen, ganz disso- 
ziierten, binaren Elektrolyten berechnet. HC104 ist wesentlich abnormer ais LiCl. 
Da H ydrate bis HCIO., ■ 3,5 H20  bekannt sind, laBt sich von vornherein starkę Hydratation 
der Ionen vermuten. Bis 2-molar ist die A ktivitat des W. in HC1- u. HC104-Lsgg. etwa 
gleich, in hóheren Konzz. in HC104-Lsgg. wesentlich klciner ais in HCl-Lsgg. Die Aktivi- 
tatskoeff. der Ionen beider Sauren gehen bei 0,4-molar durch ein Minimum, von 2-molar 
an steigen die Aktivitatskoeff. von H ' +  CIO/ bis zu phantast. Werten viel rascher 
ais die von H ' +  Cl' (in 12-molarer Lsg. bei HC104 534, bei HC1 17,3). Die Anderungen 
der freien Energie fiir den Fali, daC ein Mol. W. oder Saure zu versehieden konz. Lsgg. 
gebracht wird, werden berechnet u. tabelliert, ebenso dio partialen Molarvoll. der gel. 
Saure: v2 =  44,0126 — 0,3320-m (Druckfehler im Original!). Das partielle Molarvol. 
von W. steigt mit steigendem m  langsam an. (J. Amer. cliem. Soc. 55. 3075—81. Aug. 
1933. Iowa City, S tate Univ., phys.-chem. Lab.) W. A. R o t h .

William Lenth, Der Dampfdruck von n-Bulylchlorid. Kp. 77,5 ±  0,1°. Benutzt 
wird die Methode yon S m i th  u . MENZIES, gearbeitet wird zwischen 12,5° (5,65 m m ) 
u. 77,5°. Mol. Verdampfungswdrme (aus d p/d 'I') 8,09 kcal, ln pcm =  6,912— 8090/1,99 ■ T . 
( J .  Amer. chem . Soc. 55. 3283. Aug. 1933. Cliikago.) W . A. R o t h .

W. E. Nieuwenhuis, Der Schmelzpunkt des Tełrachlorkohlensloffes in Abhdngig- 
keit von seiner Ihermischen Vorbehandlvng. Die von W. B r u l l  (C. 1932. II. 1759) 
beobachtete Abhiingigkeit des F. u. des Vol. von CC14 von der therm. Vorbehandlung 
lieBe sich durch Sm its’ Theorie der dynam. Allotropie, die kui’z wiedergegeben wird, 
erklaren; aber Verss. m it sorgfaltig gereinigtem CC14 im Vakuum (Best. des F. mit 
Pt-W iderstandsthermometern) ergeben, dafi der F. dureh langercs Verweilen bei —20, 
+  17 u. +45° nur innerlialb der Versuchsfehler (in maximo um 0,04°) geandert wird. 
Das Mittel der beobachteten FF. ist —22,35°, wahrend B r u l l  Differenzen bis zu
0,5° fand. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39- 727—31. Sept. 1933. Amster
dam, Univ., Lab. f. allgem. u. pliys. Ch.) W. A. R oth .

Hildegard Banse und George S. Parks, Thermische Daten von organischen
Verbindungen. X II. Die Verbrennungswarmen von neun Kohlenwasserstoffen. (XI. vgl.
C. 1933. II. 1158.) Die Best. der Verbrennungswarme ist die gróBte Fehlerąuelle bei 
der Berechnung der freien Energie; die vor 1900 erhaltenen Daten sind meist nieht 
geniigend genau. Untersucht werden fl. Diisobułylen (1266,4 kcal bei konstantem 
Druck u. 19°, i. vac.), fl. n-Octan (1307,7 kcal), festes Durol (1388,3 kcal), fl. Isodurol 
(1389,8 kcal), fl. Prehnilol (1392,8 kcal), festes Penłamethylbenzol (1547,6 kcal), festes 
Hexamethylbenzol (1705,1 kcal), fl. n-Dodekan (1933,1 kcal) u. festes Dibenzyl 
(1807,4 ks^4). (F. 51,3°.) Die Daten werden m it alteren vergliehen. Die Differenz 
zwischen n-Oetan u. n-Dodekan ist 156,35 kcal pro CH2. Die Verbrennungswirinen 
der drei Isomeren (Cł0H14) sind, auf den fl. Zustand umgerechnet, fast ident. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 3223—26. Aug. 1933. Braunschweig, T. Hochscli., Inst. f. phys. Ch. u. 
Stanford Univ., Calif.) W. A. R o t h .

[russ.] N. I. Dobronrawow u. L. W. Mysowski, Physik. TeiI2: Elektrizitiit. Lcningrad-
Moskau: Gos. techn.-theoret. isd. 1933. (200 S.) Rbl. 2.S5.

Andreaa Gemant, Liquid dielcctrics; tr. by Vladimir Karapetoff. New York: Wiley 1933.
(185 S.) 8°. (Nat’l Research Council ser. monograph no. 2) 3.—.

[russ.] Sergei Iwanowitsch Pokrowski, Elektrizitat u. Magnetismus. Teil 1. Leningrad-
Moskau: Gos. techn.-theoret. isd. 1933. (456 S.) 8 Rbl.

Aa. K olloidchem ie. Capillarchemie.
W. D. Treadwell und W. Kónig, Zur Kenntnis der kolloiden Kieselsdure. II- 

(I. vgl. C. 1933. I. 3294.) In Fortsetzung der friiheren Unters. wird der Yerlauf der 
(zur Darst. der Kieselsiiure verwendeten) Elektrolyse diskutiert. Ferner wird nach- 
gewiesen, daB dio untersuchto Kieselsdure Cl nur in auBerst geringen Mengen enthalt. 
Vff. bcschreiben dio Methode zur Na-Best., welche zur Festlegung des Yerhaltnisses 
Na2iSi03: H 2Si03 in der Lsg. fiihrt. Die teilweise entsalzten Lsgg. sind durch iliren 
Geli. an diesen Stoffen, sowie ihr pn definiert; Vff. zeigen, daB die zur vollstandigen 
Gelatinierung erforderliche Zeit fiir die Lsgg. sehr charakterist. sind. Die Gelatinierung 
ist vom pn stark abhangig u. hat bei ph =  5,8 ein Minimum. Die alkalihaltigen Gal- 
lerten bleiben beim Erstarren klar, die sauren werden haufig triibe. Wahrend der



1933. II. Ag, K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a r c iie m ie . 2507

Gelatinierung u. vor allem nach ihrer Beendigung findet eine Abnahme der Wasser- 
stoffionenkonz. sta tt, dic erst nach ca. 260 Tagen zum Stillstand kommt. In  weiteren 
Verss. bestimmen Vff. denjcnigen Poły mcrisationszust and, bei welchem die Kiesel
saure Eiweifl fallen kann. Dic Verss. werden m it einer dialysierten Lsg. von Hiihner- 
eiweiB ausgefiihrt; die Lsg. wird zu Kieselsaureproben zugesetzt u. die Triibung im 
Stufenphotometer gemessen. Untersucht wird die zeitliche Abhangigkeit der Triibung 
wahrend der Elektrolyse einer 0,5 m. Na2S i0 3-l,ag. Die urspriingliclie Lsg. gibt eine 
deutlicho Trubung, die nach kurzer Elektrolyse verschwindet. Diese Triibung ist ver- 
mutlich durch eine Suspension in der Silicatlsg. verursaclit, die bei der Elektrolyse 
gefallt wird. Boi weiterer Elektrolyse bleibt die Trubung zuerst klein u. konstant u. 
steigt spater stark an; diese Trubung wird durch Bldg. der Oligokiesdsduren erklart. 
In  cliesem Gebiet der pn yerlauft dio Verdriingung von Kieselsaure aus dem Meta- 
silicat durch Salzsiiure bzw. die Neutralisation der Kieselsaure m it Laugo nicht genau 
reyersibel. Die Polymerisation von Hydroxyden erfolgt hier nach dem Scliema: 
S i03H '+  (OH)2SiO — >- SiO=- O- SiO(OH/), also durch Bldg. von Sauerstoffbrucken 
zwisehen „sauren u. neutralen Hydroxylen“ . — Weiterhin wird eine potentiometr. 
Titration der entsalzten Kieselsaure mittels NaOH durchgefiihrt u. zu Sehliissen auf 
den Reaktionsverlauf bei der Neutralisation verwertet. (Helv. chim. Acta 16. 468 
bis 478. 2/5. 1933. Ziirich, Labor. f. anorgan. Chem., Eidg. T. H.) ElSENSCHITZ.

Otto G. Jensen und Ross Aiken Gortner, Elektrokinetik. X II. Grenzflachenenergie 
und die Molekularstmktur organischer Verbindungen. II. Grenzflachen: A l20 3 — órganische 
Fliissigkeit. (XI. vgl. C. 1932. II. 3372.) Die Stromungspotentiale an Al20 3-0berf!achen 
wurden fur Essigsaure, n-Propion- bis n-Capronsaure, Methyl- bis Amylacetat, Athyl- 
formiat bis -butyrat, Bzl. u.CCl4 bestimmt. Aus derMessung des£-Potentials, des elektr. 
Moments der Doppelschicht u. dem Orientierungsgrad konnte geschlossen werden, 
daB das Stromungspotential m it dem Druck linear wiichst, daB fiir die n. aliphat. Ester 
m it zunehmender C-Zahl f-Potential u. elektr. Moment der Doppelschicht fallen, daB 
der „unbewcgliche" Teil der Doppelschicht bei den Sauren positiy, bei den Estern 
mit Ausnalimc von Athylformiat negatiy geladen ist. DaB Athylformiat nicht nu r 
in bezug auf das Vorzeiehen, sondern auch in bezug auf die GróBe des elektrokinet. 
Effelctes sich abnorm verha.lt, ist yermutlich auf seine Aldehydgruppe zuruckzufuhren. 
Mit wachsender C-Zahl sinkt auch der Anteil an „unbalancierten" an der Grenzschicht 
orientierten Molekiilen. Zwisehen der GroBe dieses Anteils u. der GróBe des elektr. 
Moments je Oberflacheneinheit besteht ein Parallelismus, woraus gefolgert wird, daB 
die elektrokinet. Kraftc an den Grenzfliichen fester Stoff/organ. El. der elektr. Asym- 
metrie u. Orientierung der organ. Molekule zu verdanken ist, womit die Theorien von 
H a r d y ,  H a r k i n s ,  A d a m  u s w . erweitert werden, u. die Móglichkeit gegeben w ird, 
Stromungspotentiale zur Erforschung der Struktur organ. Verbb. heranzuziehon. 
(J. physic. Chem. 36. 3138—51. 1932. Minnesota, Univ., Abt. f. landwirtschaftl. Bio
chemie.) G d r i a n .

P. P. Kosakewitsch und N. S. Kosakewitsell, Oberjldche.nspannung und Komplex- 
bildung in  nichtwasserigcn Salzlosungen. Vff. untersuchen eine Reihe von Systemen 
mit CH3GII, A ., n-Propylalkohol, n-Butylalkohol, Garungsamylalkoliol, Ameisensaure, 
Essigsaure, n-Bułtersaure, Aceton, Pyridin, Furfurol, n-Heptan, Bzl. u. Anilin  ais 
Lósungsm. u. LiCl, LiBr, L iJ , NaBr, NaCl, N aJ, KOI, KBr, K J , CaCl2, CoCl2, llgCl,,, 
HgJv  Z tuJ^, CdJ2, H„0, Naphthalin, Acetamid, Borsdure, Pikrinsdure, Benzoesdure, 
Omlsaure, Bemsteinsaure ais gel. Substanzen, sowie das System Pyridin-Ameisensauro 
u. stellen folgendes fest: Wahrend die Mehrzahl der Salze in konz. Lsg. die Ober- 
flachenspannung der organ. Losungsmm. proportional ihrer Konz. erhohen, werden 
in yerd. Lsgg. um so starkere Abweichungen gefunden, je gróBer die Neigung zur 
Komplexbldg. ist. Der EinfluB der eigenen Oberflachenspannung der Komponenten 
wird meist von anderen Faktoren yerdeckt. Wahrend dio elektrolyt. Dissoziation 
von yerhaltnismaBig geringem EinfluB ist, macht sich die Solvatation der undissozi- 
ierten Moll., besonders in  konz. Lsgg. stark bemerkbar. Es wird, besonders bei den 
Alkoholen, ein Zusammenhang gefunden zwisohen den GroBen u. der S truktur von 
Salzionen einerseits u. der Fahigkeit des Salzes, die Oberflachenspannung zu erhohen 
andererseits. AuBerdem wurde die n. lyotrope Kationenreilie Li >  Na >  K  u. die 
umgekehrte lyotrope Anionenreihe J  >  Br >  Cl festgestellt. In  der homologen A.- 
Reihe nimm t dio negatiye Capillaraktivitat der Lsgg. m it der YergroBerung der Zahl 
der Kohlenstoffatome in den Molekiilen ab. Die hóheren Alkohole, Aceton u. Pyridin 
auBern eine differenzierende Wrkg. auf die negatiye Capillaraktiyitat der Salze. (Z.
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physik. Chem. Abfc. A. 166. 113—35. Sept. 1933. Charków, Chem. Lab. d. Inst. f. 
Yolkswirtschaft.) E l s t n e r .

D. L. Talmud und P. F. Pochil, Adsorplions- und Ko?nj)lexverbindungeti der 
Saccharose mit oberflachenaktiven Stoffen, ihre Żerstorung und Verschiebung des Oleich- 
gewiclits durch die Milcroflotałion. Inhaltlich ident. m it der C. 1933. I. 2393 referierten 
Arbeit. (Chem. J. Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. 
Shurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 255—69. 1932. Leningrad, Inst. f. chem. Physik, 
Lab. f. Oberfliichenerscheinn.) K l e v e r .

J. H. de Boer, Ionisation adsorbierter Atome. (Vgl. C. 1932.1. 3932.) Vf. crortert 
in Form eines Vortrages die Thcorie uber die Ursachen des selektiyen pliotoelektr. 
Effekts u. der Elektroncnemission derjenigen zusammengesetzten Kathoden, bei denen 
Erdalkali- oder Alkaliatome an den Oberilachen der Dielektrica adsorbiert sind. Der 
primare Vorgang beim selektiyen photoelektr. Effekt besteht in einer Photoionisation 
der adsorbierten Alkaliatome. (Chem. Weekbl. 29. 34—37. 1932. Eindhoyen, 
N. V. P h i l i p s ’ Gliihlampcnfabriken.) K. W o l f .

B. Anorganiscłie Cliemie.
O. von Deines, Amorpher Schwefel. Von den in der L iteratur angefuhrtcn yer- 

sehiedenen Modifikationen von amorphem S kann nur die des fcsten, in CS2 unl. 
Sckwefels Sfl aufrechterlialten werden. Der sogenannte „weiche“ , amorphe S konnte 
bei allen seinen Darst.-Methoden — Zers. von Na2S20 3-, Na2S20 4- u. Polysulfidlsg. 
durch Sauren, Zerfall von freien Polythionsiiuren u. Bk. von H 2S m it S 0 2 — auf Grund 
seiner H 2S-Abgabe beim Festwerden ais hochgeschwefeltes Wasserstoffpersulfid iden- 
tifiziert werden (ygl. C. 1933. I. 2375). Aus Schmelzen zuniichst „piast.“ u. durch 
Depolymerisation von entstehender S u. der in Lsgg. ausfallende S werden weiter 
m it Sj, bzw. S.c bezeichnet, stellen aber keine von S/t verschiedene Modifikation des 
amorphen Scliwefels yor, sondern unterscheiden sich nur in bezug auf ihre Molekiil- 
gróBe. (Z. anorg. allg. Chem. 213. 183— 88. 7/7. 1933.) E l s t n e r .

Heinrich Cordes und Peter W. Schenk, Uber das Schwefelmonoxyd. 2. Mitt. Dar- 
stellung und Eigenschaften von reinem Schwefelmonoxyd. (1. vgl. C. 1933. I. 3062.) 
Durch Anwendung einer kondensierten Gleichstromentladung von m asimal etwa 
20 kV Spannung gelang es, SO bei Drucken bis zu etwa 10 mm darzustellen u. dicses 
konnte dann noch bis auf 40 mm Druck komprimiert werden. Mit diesem kornpri- 
mierten SO lieBcn sich dessen Eigg. untersuchen. SO ist, wie durch Aufnahme des 
Absórptionaspektrums festgestellt wurde, in gut ausgeheizten Rohren einige Tage halt- 
bar. Die Zers. in  S u. S 0 2 findet um so schneller s ta tt, je hoher die Drucke sind. Die 
Elementaranalyse einer in einer Ampulle abgeschmolzenen Gasmenge ergab S : 0 =  
1:1, wenn in dem Entladungsrohr ein grofier (jberschuB von elementarem S yorhanden 
war. Einmal kondensiertes SO kann nicht wieder verdampft werden. SO reag iert 
bei Zimmertemp. nicht m it O, eine Rk. der beiden Gase konnte erst durch eine Funken- 
entladung erreicht w’erden. Photochem. wird SO leicht zersetzt. Der therm. Zerfall 
wird schnell betrachtlich, boi 100° war in  5 Min. alles SO zersetzt, bei 180° in 5 Sek. 
Bei der Adsorption an Silicagel scheint SO sofort zu zerfallen, an aktiver Kolile tr itt 
der Zerfall anscheinend erst nach der Kondensation ein. Hg, Fe, Cu u. Messing laufen 
an, wenn man sie der Einw. von SO aussetzt, Gummi wird nicht angegriffen, am 
Hahnfetfc setzt lebhafter Zerfall des SO ein. Vff. liefien SO in H„0 u. Kalilauge ein- 
stromen. Im  H20  fand teilweise S-Abscheidung sta tt, die m it Kalilauge erhaltene Lsg. 
zeigte reduzierende Eigg. (Z. anorg. allg. Chem. 214. 33—43. 2/9. 1933. Frankfurt a. M., 
Inst. f. physik. Chem. u. Chem. Inst.) E l s t n e k .

R. Dolique, Uber die direkte Yerbindung des Wasserstoffs mit Phosphor. In  Nach- 
priifung der Verss. von RETGERS (Z. anorg. allg. Chem. 7 [1894]. 265) untersucht 
Vf. die R k . bei tlberleiten von H 2 uber erhitzten roten P. Es zeigt sich, daB bei Tempp. 
von 400—550° lediglich Verdampfung des P eintritt, in den kiilteren Teilen scheidet 
sich aus dem H 2-Strom weiBer P  ab. Hydridbldg. wird im Gegensatz zu den Angaben 
von RETGERS nicht beobachtet; nur bei 400° ist PH 3 in Spuren festzustellen, die aber 
bei hóherer Temp. verschwinden. Die Verfluchtigung des P  ist ebensogroB, wenn N» 
s ta tt H 2 angewandt wird, sie beginnt kurz unterhalb 400° u. nimmt m it der Gas- 
strómungsgesehwindigkeit zu. Durch Anwendung von Zers.- u. Hydrierkatalysatoren 
(Bimsstein, akt. Kohle, Kieselgur; Ni, Cu, Fe) werden die Ergebnisse nicht beeinfluBt.
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(Buli. Soo. chim. France [4] 53. 603— 12. Juni 1933. Paris, Pharni. Fak., Lab. f. 
anorg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Juan M. Garcia Marąuina, Ober die Darstellung der Alkalifluophosphate. Im  
AnschluB an Verss. von L a n g e  (C. 1927. I. 2504. 1929. I. 2517. 2626) untersucht Vf. 
die Zus. der aus der Schmelze von P 20 5 u. NH.,F erhaltenen Prodd. Bei cinem Aus- 
gangsgemiaoh von 1 Teil P 20 5 u. 3 Teilen NH4F enthiilt das Prod. in 100 g folgende 
Mengen (in Molen ausgedriickt): an in A. unl. Anteilen 0,0374 NHjILPOj, 0,13 
(NH4)2F P 0 3, 0,25 NH4F, an in A. 1. Anteilen 0,36 NH4H F P 03, 0,276 NH4F"2P 0 2. Zur 
Darst. der reinen Salze wird auf Grund der hiernach bereclmeten Auabeuten eine von 
L a n g e  etwas abweichende Extraktionsmethode mit A. angewandt: Ein Gemisch 
von 100 g NH4F (trocken) u. 130 g P20 6 wird bis zu beginnender Rk. im Ni-Tiegel or- 
hitzt; die abgekiihlte u. pulverisierte M. wird in einem 2 1-Kolben m it 1 1 96°/0ig. A.
2 Stdn. geschuttelt, dann wird der A. dekantiert, ammoniakal. A. bis zu neutraler 
oder schwach saurer Rk. zugesetzt, filtriert u. der Riickstand von (NH4)2F P 0 3 im 
Vakuum getrocknet. Das F iltrat enthiilt NH4F 2P 0 2, das durch Einengen im Vakuum 
bei 35—40° konz. u. auskrystallisiert wird; man verwendet das F iltrat zweckmaCig 
zuniichst zu neuen Extraktionen, um NH4F 2P 0 2 anzureicliem; bei fraktionicrter Kry- 
stallisation wird ein Prod. yon hohem Reinheitsgrad erhalten. Aus 100 g' NH4F werden
90 g (NH4)2F P 0 3 bzw. 60 g NH4F 2P 0 2 gewonnon. NH4F 2P 0 2 wird boi langerem 
Stehcn an der Luft durch die Luftfeuchtigkeit zu H F  u. NH4H F P 0 3 hydrolysiert u. 
daher am besten in paraffinierten Flaschen aufbewahrt. Im  iibrigen konnen alle 
Operationen in GlasgefaCen ausgefiihrt -werden. — Zur Darst. der Alkalimonofluo- 
phosphate geniigt die Umsetzung des NH4-Salzes m it KOH bzw. NaOH in der Kalto 
(unter Wegfiihrung des NH3 m it einem schwachen Luftstrom) bis zur Neutralitat 
gegeniiber Phenolphthalein. Im Falle der Difluophosphate ist diese Methode nicht 
anwendbar, da die Hydrolyse, die im giinstigsten Falle 25—30%  des angewandten 
NH4F 2P 0 2 erfaCt, stórt. (An. Soe. espan. Fisica Quim. 31- 516—23. Juli-August 
1933. Madrid.) R. K. M u l l e r .

Gerhard Behrendt und Hanns Wentrup, Beilrag zur ihermisclien Untersuchung 
der Kalk-Kieselsaure-PhospJiate. Vff. nehmen Abkiiklungskurven yon Ca0-Si02-P20 6- 
Gemischen yon der ungefahren Zus. der Thomassclilacken auf. Der Tiegel aus Rh 
wird in einem kernlosen Induktionsofen erhitzt. Die Temp.-Messung erfolgt pyrometr. 
mit einem hochempfindlichen Strahlungsthermoelement, das schon geringe Warme- 
tónungen anzeigt u. m it Gliihfaden geeicht w'ird. Ais Ausgangsmaterialien dienen 
Ca3(PO,,)2, CaC03 u. amorphe Si02. Das biniire System Ca0-P20 5 zeigt zwei Eutektika 
bei 1655° (37,2% P 20 5) u. bei 1568° (42,6% P 20 5) u. zwei F.-Maxima entsprechend 
4 C a 0 -P 20 5 (F. 1760— 1770°) u. 3 CaO-P0O5 (F. ca. 1790°), ein dritter Haltepunkt, 
entsprechend der a-/?-Umwandlung, liegt bei 1460—1480°. Die Unters. der ternaren 
Gemische bestatigt das Vorhandensein des Silicoeamotits, 5 C a0-P 20 5-S i02, m it
F. ca. 1900°. Zwischen CaO, Silicocarnotit u. 4 CaO-P2Os wird ein temares Eutektikuni 
mit einer Erstarrungstcmp. yon 1595— 1600° festgestellt. Eiri anderes terniires Eutek- 
tikum wird nicht nachgewiesen, jedoch yermuten Vff., daC von Ca3(P 0 4)2 ein Gebiet 
der Mischbarkeit ausgeht, wahrend das den Silicocarnotit umgebende Gebiet beim 
Erstarren Entmischung zeigt. (Arch. Eisenhiittenwes. 7. 95—102. Aug. 1933. Berlin, 
Techn. Hochsch., Eisenhuttenm. Inst.) R. K. M u l l e r .

Paul Remy-Gennetś, Ober die Exislenz des Eleinenles 87. Die neue magnelo- 
optische Analysenmeihode von Allison und Murphy. (Rev. gen. Sci. pures appl. 44. 
393—99. 15/7. 1933. — C. 1 9 3 3 .1. 3429.) L e s z y n s k i .

Adolf Pabst, Die Krystallograpliie einiger Verbindungen des Gadoliniums und 
Samariums. Messungen m it dem Zweikreisgoniomcter, Unters. der Atzfiguren u. des 
opt. Verh. — Gadóliniumformiat, Gd(OOCH)3. Prismen von hexagonalem Habitus, 
Klasse C3i. Opt. negatiy. D. —3,8. — Gadoliniumacetat, Gd(C2H 30 2)3-4 H 20 . Triklin- 
pinakoidal. Opt. positiy. D. 1,997. — Gadoliniumpropional, Gd(CH3-CH2-C00)3- 
3H 20. Monokline Tafeln. Opt. negatiy. D. 1,809. — Gadóliniumbulyrat, Gd[CH3(CH2)2- 
C00]3-2 H 20 . Monokline Tafeln. Opt. positiy. D. 1,616. — Gadolinium- u. Samarium- 
bromal, Gd(Br03)3-9 H20  u. Sm(Br03)3- 9 H 20 , bilden beide hexagonale, opt. negative 
Prismen. D. 2,892 bzw. 2,845. — In  der Arbeit sind Zahlenwerte fiir die Brechungs- 
indices u. Flachenwinkel wiedergegeben, ferner Habituszeichnungen. (Amer. J. Sci. 
[Silliman] [5] 26 . 72—79. Juli 1933. Berkeley, Calif, Uniy. of Calif.) S k a l ik s .

S. I. Orłowa und N. N. Petin, Umtuandlung ton griinen Modifikatiojien des 
Chromsulfats in  violette. Die Wrkg. eines Elektrolytzusatzes (H2S04, H N 03, Na2S03,

XV. 2. 167
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K N 03, N aN 03) auf dio Umwandlung von griinen Cr-Sulfatlsgg. in yiolette wurdo 
untersucht, indem Messungen dor Leitfahigkeitsveranderung (die Leitfiihigkeit der 
beiden Modifikationen ist yerschieden) in Abhiingigkeit von der Zeit yorgenonimen 
wurden. Die Ergebnisso zeigen, daB bei 25° die Umwandlung in Ggw. von Elektrolyten 
relativ langsam vor sich geht; sie setzt erst nach 24 Stdn. ein, besitzt in den ersten 
Tagen eine ziemlich hohe Geschwindigkeit, die dann soweit zuriickgeht, daB auch 
nach 6—7 Monaten der Endwert ruoht erreicht wird. Ohne Elektrolytzusatz erfolgte 
die Umwandlung in einem noch langsameren Tempo. pa-Messungen ergaben, daB die 
Bldg. yioletter Lsgg. mit einer Dehydratation yerbunden ist, die durch eine Ver- 
gróBerung der Konz. der H- u. S 04-Ionen gefórdert wird. Dieser Befund kann zur Auf- 
klarung dor Vorgange bei der Krystallisation-Beschleunigung von Chromalaun in Ggw. 
von H ,S 03, H 2SO, u . H N 0 3 dienen. Die giinstige Wrkg. anderer Salzo wie Na2S 0 3 bleibt 
ungeklart. (Chem. J .  Sor. A. J . allg. Chem. [russ.: Cliimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 1 (63). 345—58. Lab. f. physikal. Chemie d. I. INI. G. U.) G u ria n .

J. G. Thompson, Einige physikalische Eigenschaftan von handelsiiblichem Thorium. 
Die Unterss. wurden an Th durchgefuhrt, das elektrolyt. oder nach dem Ca-Red.- 
Verf. gewonnen war. Dic Eeststcllung des F. nach yerschiedcnen Methoden gestalteto 
sich wegen der hohen Rk.-Fahigkeit erhitzten Th auBerst schwierig u. ergab stark 
streuende Werte, von denen 1680 u. 1730“ groBe Wahrscheinlichkeit haben. — Th hat 
ein kub., flachenzentriertes Gitter m it einem Param ater yon 5,091 ±  0,004 A. D. 11,1 
bis 11,49 (nach dem Gitterparameter berechnet D. 11,61). H artę: (die niedrigeren Werte 
nach 15 Min. langem Gliihen im Vakuum bei 700 bis 800°) Scleroskop 28 (25), Brinell 
(6,4 kg, Vi6" , 30 Sek.) 78 (74), Rockwell B 43 (29). Elektr. W iderstand bei 20° 18,6- 
10-6 Ohm/cm. Temp.-Koeff. des elektr. Widerstands/ 0 0,0038 von 0 bis 100° u. 0,0036 
von —183 bis 0°. Linearer Warmeausdelmungskoeff. von 20 bis 60° 11,1-10"°, yon 
20 bis 300° 12,1-10-°. Therm. EK. gegen P t in Millivolt: 100° —0,13, 300“ —0,40, 
500° —0,53, 700° —0,21, 900° +0,87, 1100° +2,80, 1300° +5,42. (Metals and Alloys 4. 
114— 18. Aug. 1933. Washington, Bureau of Standards.) GOLDBACH.

Julius Meyer und Otto Rarnpoldt, Ober die Konslitulion einiger Nilroaguokobalti- 
salze. Es werden Nitroaąuotetramin- u. -diathylendiaminkobaltisalze untersucht. Sie 
werden dargestellt durch Hydratation der Nitrochlorosalze, wobei im Falle der Di- 
athylendiaminverbb. auf die von WERNER (Ber. dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 3222) 
dargestellten Nitrochlorochloride u. -nitrate zuruckgegriffen werden konnte. Die ge- 
wiinschten Salze konnten aus ihren Lsgg. aber nicht direkt gewonnen werden. Beim 
Eindampfen der hydratisierten Lsgg. werden die Ausgangsstoffe zuruckgebildet u. 
der Vers., die Salze durch Zusatz freier Siiuren auszufallen, fiihrte zu Diacidokomplexen. 
Das Na-Salz der l,4-Naphthylaminsulfosiiure zeigte sich ais ein geeignetes Fallungs- 
mittel. Aus Suspensionen der schwer 1. Naphthionate konnten dann nach Zusatz der 
berechneten Sauremenge die Naphthionsaure wieder ausgefallt u. die gewiinschten 
Salze erlialten werden, die darni aus ihren Lsgg. m it A. oder A. u. A. ausfallbar waren. 
Ais schwer 1. Naphthionatc konnten Vff. ausgehend von d- u. 1-Chloronitrodiathylen- 
diaminkobaltichlorid auch die opt.-aktiyen Formen von cis-Nitroaquodiathylendiamin- 
kobaltinaplithionat isolieren. Die festen cis-Salze sind orange, die trans-Salze braun 
gefarbt, die cis-Verbb. sind leichter 1. in H 20 , die trans-Verbb. krystallisieren besser. 
N itroch lo ro te tram inkobaltich lo rid  u. das daraus gewonnene N itroaąuosalz  (vgl.
C. 1926. II. 1255) erwiesen sich nach dem Yergleich m it den cis- u. trans-Diathylendiamin- 
salzen ais trans-Yerbb., was sich noch durch die Unters. des entspreehenden Naph- 
thionats bekriiftigen lieB. Cis-Nitrochlorotetramin- u. cis-Nitroaquotetraminkobalti- 
salze konnten nicht erhalten werden. Die Beliandlung von yerschiedenen Tetramin- 
salzen m it Nitrosylchlorid fiihrte nie zu einer Einlagerung der Nitrogruppe, sondem 
nur zur Chlorierung unter Lieferung von Gemischen von cis- u. trans-Salzco. Bei der 
Behandlung von cis-Dichlorotetraminkobaltichlorid m it N aN 02 tra t die Nitrogruppe 
immcr erst nach der Hydi-atation ein, sie ersetzte sowohl die Nitro-, ais auch die Aquo- 
gruppe. Aus den erhaltenen Lsgg. konnte lcein schwer 1. Naphthionat gefallt werden.
— Darst, von: 1. [Co en2 (H2O)(NO2)](SO3C10H 0N H 2)2 tran s-3 H 20 , 2. [Co en2 (H20) 
(N 0 2)]S04 trans, 3. [Co en, (H„O)(NO„)]Se0i trans, 4. Co en2 (H20)(N 0 2)]C204, 
5. [Co en, (H20 )(N 0 2)](N 03)2. ‘ 6. d^Co en, (H,O)(NO2)](SO3C10H 0NH2)2-3 H20,
7. l-[C oen ,(H 2O)(NO2)](SO3C10H 0NH 2)2-3 H,O, 8. [Co en2 (H ,0 )(N 0 ,)]S 0 , 9. [Coen2 
(H 20)(N 0 2)]Se0.„ 10. [Co en, (H ,0 )(N 0 2)"]C20 4, 11. [Co en2 (H 20)(N 0,)](N 03)2,
12. [Co(NH3)4(NO2)(H20 )l(SOaC1'0H(1ŃH2)2 trans- 2 H 20, 13. [Co(NH3)4(N 02) J ]J  trans. 
(Z. anorg. allg. Chem. 214. 1— 15. 2/9. 1933. Breslau, Univ.) ELSTNER.
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Ralph P. Seward, Indiumsulfat. Vf. stelltc folgendc 3 Indiumsulfate dar: 1 . das 
n. In 2(SO.,)3-9 H 20  bei Zimmertemp. aus neutralen Lsgg. 2. Das saure Salz In 2(S04)3- 
H 2SO.[-7 H.,0 aus Lsgg., dio H 2SO,[ im "OberschuB entlialten u. 3. ein bas. Salz In 2Ó- 
(S0.,)2-6 H 20  aus A. enthaltenden Lsgg. Der Zersetzungsdruck des n., wasserfreien 
Sulfats betragt 1 a t bei etwa 810° (vgl. WlLLARD u. Po W LEP., C. 1932. I. 2277). Die 
Messungen der pH-Werte von Indiumsulfatlsgg. zeigten, daB die Salze stark hydro- 
lysieren. (J. Anier. chem. Soc. 55. 2740—44. Juli 1933. Massachusetts L istitute of 
Technology.) EcKSTEIN.

C. Mineralogische nnd geologische Chemie.
Antti Salminen, t/ber die chemischeZusammensetzung der Tone in einem Verlikal- 

profil durch Schichlm verschiedenen Alters. (Buli. Commiss. geol. Finlande Nr. 101. 
79—81. April 1933.) E n s z l in .

F. K. Schliinz, Mikroskopische und chemische Unłersuchungen zweier Tone. Die
Fraktionen der Sehlammproben bis lierab zu eincr KorngroBe von 1 fi wurden chem. u. 
mineralog, untersuclit. Hierbei ergab sich eine Abnahme von SiO„, CaO, C02 u. Gesamt- 
alkali m it sinkender KorngroBe, wahrend A120 3 u. H 20  zunehmen. In  dem Mineral- 
bestand nehmen Quarz u. Feldspiite ab, Muscovit zu. In  dem untersuchten Diluvialton 
komiten 65°/0 mkr. u. in dem Tertiarton 26% mkr. bestimmt werden. (Chem. d. Erde 8 . 
167—85. 1933.) E n s z l in .

G. M. Schwartz, Veru>ittemng eines Coloradogranits zu Serizilscliiefer. Bei der 
Verwitterung eines pracambr. Granits ist der Feldspat vollkommen in Serizit unter Bldg. 
von etwas Cjuarz iibergegangen, wahrend der urspriingliche Quarz unverandert vor- 
handen ist. Der Obergang von Granit in Serizitsehiefer erfolgte uber den Serizitgranit, 
bei dem die Serizitteilchen kleiner sind. Chem. erfolgt der Ubergang unter einem 
starken Verlust an Na20  u. unter Wasseraufnahme, wahrend K ,0  erhalten bleibt, u. 
eine starkę Zunahme an Pyrit zu beobachten ist. Der Hauptuntersehied bei den Ge- 
steinen liegt in der Textur u. Struktur. (J . Geology 41. 537—45. Juli/Aug. 1933.) E n s z .

G. Brander, Uber den Doppleril von HaapamaH in Finnland. In  dem Torf eines
Birkenmoors tr i t t  der Dopplerit in Form von ICornchen, Linsen u. Schniiren ais 
pechsehwarze feste Substanz auf, wahrend der dariiber liegende Horizont m it einer 
ólahnlichen schwarzen Fl. von noeh nicht ausgefalltem Dopplerit durchtrankt ist. An 
dem unteren K ontakt zwischen Torf u. Mineralerde befindet sich ein breiter von 
Dopplerit vollstandig ausgefiillter Spalt. E r ist amorph, weieh u. von musehligem 
Bruch. Lufttrockener Dopplerit gab bei 110° 9,68°/0 W ab. Verbrennt an Luft lang- 
sam. Naturfeucht H artę 0,5 u. D. 1,0504—1,052, getrocknet H artę 2—2,5, D. 1,39 bis
1,466. Unl. in li. W., A., A., Terpentinol oder Lg., ganz oder teilweise 1. in Alkalien. 
Chem. Zus. (bei 110° getrocknet) 56,01% C, 5,37% H u. 38,62% O +  evtl. N auf 
aschefreie Substanz berechnet. Aschengeh. 7,32°/o der Zus. SiÓ2 0,63%, T i0 2 0,44%, 
A120 3 63,61%, Fo20 3 5,59%, MgO Spur, CaO 17,85»/0, P20 5 9,93°/0, S 0 3 vorhanden. 
Die organ. Substanz enthalt 64,15°/o in 5%ig. KOH 1. Huminsauren u. 35,85°/o in 
5°/oig- KOH unl. Humine. Die Moglichkeiten der Entstehung des Haapamaki-Dopplerits 
werden besprochen. (Buli. Commiss. geol. Finlande Nr. 101. 98— 119. April 
1933.) E n s z l in .

W. H. Newhouse, Quecksilber in  gediegenem Silber. In  zahlreichen Vorkk. von 
gediegenem Ag wurde Hg durch die Destillationsprobe im zugeschmolzenen Glas- 
róhrchen naehgewiesen. Einige Betrachtungen uber die Entstehung werden angestellt. 
(Amer. Mineralogist 18. 295—99. Juli 1933. Mass. Inst. of Technology.) S k a l ik s .

H. Winter und G. Free, Schwefełkies in den Flozen des Rulirbezirks. Die unter
suchten Schwefelkiese aus dem Carbon sind Pyrite, Markasite oder Gemische beider. 
Spuren von Edelmetallen konnen nicht naehgewiesen werden. Die Abscheidung ist 
teilweise kugel- oder knollenartig. Vff. untersuchen die Verdrangungserseheinungen: 
Vitrit wird anscheinend am leiehtesten von Sehwefelkies verdrangt, D urit schwieriger, 
Fusit wird yerluest. (Gliickauf 69. 794—801. 2/9. 1933. Bochum, Berggewcrksch. 
Lab.) R. K. Mu l l e r .

F. Kirchheimer, Untersuchungen von Humusgel aus Braunkohlen. Die Namen 
Dopplerit, Z ittavit u. Glanzkohle bezeiehnen verschiedene Zustande eines Humusgels 
(Humogelite), welches in Torf- u. Braunkohlenlagern ais Spałten oder Gangfiillung 
auftritt. Sie sind arm an sichtbaren Pflanzenresten u. konnen m it pechkohligen Ligniten 
venvecliselt werden. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. B. 1933. 488—95.) E n s z l in .

167*
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P. J. Nolan, Der Einjlufi von Koiidensaiionslcernen und Slaubparlilceln auf die 
Ionisation der Atmosphare. Es wird gezeigt, daB das Versehwinden von Kondensations- 
kemen in einem abgeschlossenen GefaB proportional zur Konz. ist, solange diese kleili 
bleibt. Es wird eine Erldarung fiir die empir. Gleichgewichtsformel q — £ n  ]f z  vor- 
gcschlagen. Das Ionisationsgleichgewicht von Landluft wird untersucht. (Proc. Roy. 
Irisli Acad. Ser. A. 41. 61—69. Mai 1933. Dublin, Univ. College.) K o l la t i i .

F. Heide, Ober Riesenmeteoriten. Die groBten Kraterfelder u. die groBten auf 
der Erde gefundenen Meteorite. (Chem. d. Erde 8 . 224—51. 1933.) E n s z l in .

Giovanni Issoglio, Die milkanisclien Aachen von Quiza-Pii. Die vulkan. Aschen 
des kleinen Vulkans yon Quiza-Pii, in den brasilian. Cordilleren, bilden ein sehr feines 
graues Pulyer u. bestehen nach den Analysen des Schrifttums in  der Hauptsacho aus 
einem Gcmenge von Quarz u. quarzit. Trachit m it geringem Geli. an Amphibol u. augit. 
Pyroxen. Der SiO«-Geh. betriigt bis zu 88°/0. Im  Original Vergleich m it Yulkanaschon 
des Vesuvs u. des Mono-Peló. (G. Farmac. Chim. Sci. affini 82 (11). 179—82. Mai 1933. 
Turin.) GRIMME.

Erwin Deger, Chemische Unlersuchung zweier Gesteinsproben des Vulhans „Pacaya" 
in  Chiatemala. Angabe von Analysen zweier frischer porphyrartiger Gesteine, welche 
einen betrachtliclien Geh. an Siliciden enthalten (2,8% Si bzw. 1,70% Si). (Chem. 
d. Erde 8 . 45—47. 1933.) ____  ____  E n s z l in .

P. G.H. Boswell, On the mineralogy of sedimentary rocks: essays and a bibliography. London: 
Murby 1933. (403 S.) 8°. 21 s. net.

[russ.] Nikolai AIexejewitscli Smoljaninow, Tabellen zur Beatimmung der bekanntesten und 
hiiufig yorkommenden Mineralien nach den auBeren Kennzeichen. Moskau-Leningrad: 
Geolraswedisdat 1933. (III, 77 S.) 1 Rbl.

D. Organische Chemie.
L. I. Kaschtanow, Die Verwendung von Uranielrachlorid, Wolframhexachlorid 

und Holybddnpentachlorid zu organischen Synthesen. I n  Fortsetzung fruherer Verss. 
(C. 1933.1. 600) wurde der Ersatz des A1C13 durch UC14, WClc, MoCls bei der F r i e d e i .- 
CRAFTSschen Rk. studiert. I n  allen 3 Fallen lieferte der Zerfall des Benzylaihyldtliers 
in Ggw. von Bzl. noben Diphenylmethan, m- u. p-Dibenzylbenzol. lissigsaure- sowie 
Benzoesaureisoamylester zerfaUęn in Ggw. von UC14 in Bzl.-Lsg. nieht, wahrend Acetyl- 
bzw. Benzoylchlorid — letzteres auch in Ggw. von WC16 — die entsprechenden Ketone 
liefern. Benzylbenzoat gibt in Ggw. von UC1] in Bzl.-Lsg. zwar m- u. p-Dibenzylbenzol, 
aber kein Benzophenon; die beiden ersteren wurden auch aus Chlorbcnzyl u. Bzl. in Ggw. 
yon UC1, erhalten. (Chem. J . Ser. A. J .  allg. Chein. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschci Chimii] 3. (65). 229—33. 1933. Moskau.) B e r s i n .

Charles F. H. Allen, Die Diensyntliese von Diels und Alder. Ubersicht. (J. ehem. 
Edueat. 10. 494—97. Aug. 1933. Montreal, Canada, Mc G il l  Univ.) S k a l ik s .

G. F. Bloomfield, E. H. Farmer und C. G. B. Hose, Reaktiorien der Olefin- 
rerbindungen. II . Der orienlierende Einfluj3 der Carboxylgruppe. (I. vgl. C. 1932.
II, 2168.) Die friiheren Verss. haben die Frage, ob die C02H-Gnippe dio Richtung 
der Addition von HOC1 an Athylcndoppelbindungen beeinfluBt, nieht entscliieden. 
Bei a-ungesatt. Sauren ist ein EinfluB des C02H festzustellen; dieser ist aber einer- 
seits davon abliangig, ob dic Sauregruppe frei (d. h. ionisierbar) oder verestert (nieht 
ionisierbar) ist u. wird noch mehr durch das an das /J-C-Atom gebundene Alkyl ver- 
iindert. Ninimt man an, daB die relativen Ausbcuten an stellungsisomeren Additions- 
prodd. ein MaB fiir die nach den beiden entgegengesetzten Richtungen laufende 
Polarisierbarkeit eines Olefins bildet, so muB sich ein AufschluB iiber die GroBe der 
C 02H-Wrkg. ergeben. Einfuhrung von C02H in symm. Dimethylathylen (I) hebt 
die Tendenz zur gleichmaBigen Addition von HOC1 auf; Tiglinsaure (II) liefert 62°/0 
/3-Chlor-a-oxy- u .  3 8 %  a-Chlor-j5-oxyverb.; C02H  yermindert also die negative Polari- 
sation des cc-C-Atoms u .  erhoht die des /5-C-Atoms. Geht man yon a - M e th y l a c r y l s a u r e  
(HI) zu Crotonsaure iiber, wobei sich nur die C02H-Stellung andert, so geht der Anteil 
des Hauptrk.-Prod. um fast 2 0 %  zuriick; in III yerleihen C02H u. CH3 gemeinsam dem 
/5-C-Atom eine negative Polarisation, wahrend sie in IY entgegengesetzt wirken. t)ber 
die Addition yon HOC1 an Propylen liegen keine genauen Angaben vor; aus der analog 
yerlaufenden Addition von JC1 (s. IYa; nach I n g o ld  u . S m i th ,  C. 1932. I. 41) laBt 
eich aber schlieBen, daB der Ubergang yon Propylen zu HI die Neigung zur Bldg. des
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/?-Chlorderiv. um ca. 20°/o erhoht; ein konstanter W ert fiir dio orienfcierendc Wrkg. 
des C02H  liififc sieli also aus diesen Verss. nieht ableiten. Verss. m it Tiglinsaureathyl- 
ester (V) ergaben, daB dio Gruppe C02C2H 5 iiberhaupt keinen orientierenden EinfluB 
ausiibt; dieser Befund wurde dadureh bestatigt, daB die Anlagerung von HOC1 an 
a-Methylacrylsaureiithylcster (VI) in denselben Mengenverlialtnissen verliiuft wio dio 
von JC1 an Propylen. Man kann demnach wohl annehmen, daB der orientierendo Ein-
flufi des C02H  vollstandig dem organ. Anion R -C : CR'-CO-0® zuzusclireiben ist u. 
nieht m it dem ungesatt. Charakter des CO oder der Richtung der Dipolo im CO,H 
zusammenhangt. Dies ist um so wahrscheinlicher, ais Na-Tiglinat (VII) in sehr rasch 
yerlaufender Rk. einen betrachtlich erhóhten Prozentsatz an j?-Chlor-a-oxyvcrb. liefert. 
Wahrscheinlich addiert das Anion iiberwiegend undissoziierte H0C1. Da H0C1 sich 
nieht in organ. Lósungsmm. anwenden laBfc u. Athylhypochlorit nieht m it zl“-Sauren 
reagiert, laCt sich keine esakte Beziehung zwischen der Ionisierbarkeit der Sauren 
u. dem Orientierungsycrmogen des C02H herstellen. t)bcr dio Art der Obertragung 
des orientierenden Einflusses laCt sieh nichts aussagen; immerhin ist der gegeniiber 
den /?- u. y-ungesatt. Sauren stark  verzogerte Rk.-Verlauf bemerkenswert. — (l.fl-Di- 
methylacrylsaure (VHI) addiert H0C1 in der nach der Erhohung der -—-Polarisation 
am a-C-Atom durch dio beiden CH3-Gruppen zu erwartenden Richtung; die haupt- 
siichlich entstehende a-Chlor-/?-oxysaure spaltet leiclit C02H ab.
I  CHa-C H = C H .C H , I I  CH3 .C H = C (C H a).COsH " I I I  C F I,= C (C H ,)■ COjH 

Cl • • • OH 50°/o Cl • • • OH 62% Cl • • • OH 90%
HO • • • Cl 50% HO---C1 38°/0 HO---C1 10%

CH3.C H = C H - C 0 2H CH3- C H = C H 2 CH3.CH==C(CH„)-C02C2H,
C l• • • OH 26% C 1---J 69% C l-• -OH 50%

1Y H O -.-C l 74% IVa J - . .C 1 3 1 %  V H O -..C 1 50%
CHł==C(CH3) • CO a Cj Hs CHS • CH==C(CH,) - CO,Na (CIIs)1C = C H - C 0 2H

C l-.-O H  70% C l--.O H  80% C l-.-O H 2 0 %
HO • • ■ Cl 30% Y I H O --.C l 20% Y II  H O --.C l 80% Y III

V o r s u c h e .  HOC1 wurde in Form einer CaCl2 enthaltenden Lsg. angowandt 
(vgl. C. 1932. II. 2168). Mengenverhaltnisse der Additionsprodd. s. o. bei den Formeln. 
a-Methylacrylsaure (HI), aus Isobuttersaure durch Bromieren, Verestern, Kochen m it 
Dimethylanilin u. Verseifen des entstandenen Athylesters (Kp .100 63—65°) m it wss.- 
alkoh. KOH oder NaOH. Gibt m it HOC1 hauptsachlich (}-Chlor-a.-oxyisobutlersaurc, 
C4H ,0 3C1 (Prismen aus Bzl., F. 109°); die auBerdem entstehende a.-Chlor-f}-oxyiso- 
hultersaurc wurde nur ais Sirup erhalten. — ft-Chlor-a-oxyisobutyroiiitril. Man leitet 
S02 in Sodalsg. ein, versetzt m it Chloraceton, fiigt nach 12 Stdn. gesatt. KCN-Lsg. 
zu u. extrahiert nach 1 Stde. m it A. K p .20 107—108°. Liefert m it konz. HC1 auf dem 
W.-Bad P-Chlor-oL-ozyisobullersaurc, F . 110°. — a-Alethylacrylsaureaihylester (VI) in  A. 
gibt m it HOC1 nebon den Chlorhydrinen ca. 30% Dichlorid. Hydrolyse des Rk.-Prod. 
mit HC1 liefert p-Chlor-a.-oxyisobuttersaure u. unkrystallisierbare a-Chlor-/?-oxyiso- 
buttersaure. — Tiglinsaure (H; F. 64°) gibt a.-Chlor-P-oxy-cc-methylbuttersaure (F. 113°) 
u. f3-Chlor-a.-oxy-u.-methylbuitersaure (Nadeln aus Bzl., F. 89°); die Additionsprodd. 
wurden nur in geringer Menge krystallin. erhalten; Best. des Mengeiwerhaltnisses 
erfolgte durch Red. der Na-Salze m it Na-Hg u. C02, wobei nur die a-Chlor-/?-oxy- 
siiuro yeriindert wird. — Tiglinsaureathylesler (V), aus dem Ag-Salz u. C2H 5J , liefert 
in ath. Lsg. m it HOC1 ein Gemisch von Chlorhydrinen, aus dem durch Hydrolyse m it 
10°/oig. HC1 u. Red. der a-Chlor-^-oxysaure m it Na-Hg §-Chlor-x.-oxy-a.-methylbuller- 
sdure, C5H 50 3C1 in einer stereoisomeren Form vom F. 114° (Tafeln aus Bzl.) erhalten 
wurde. —• Tiglinsaures Na  (VH) gibt iiberwiegend p-Chlor-a.-oxy-ai.-methylbullersaure 
vom F. 89° (Nadeln aus Bzl.). — Crotonsdure (IV) gibt a.-Chlor-{i-oxybultersaure u. 
P-Chlor-a-oxybutlersaure. Naehweis der letzteren erfolgte durch Oxydation m it konz. 
HN03, bei der neben Essigsaure u. Oxalsauro auch a-Chlorpropionsauro entsteht. — 
Prf-Dimethylacrylsaure (VIlI) gibt (}-Chlor-a.-oxy-f}~methylbuttersaure (unkrystallisierbar), 
<x-Chlor-P-oxy-fl-methylbuttersaure, C5H 90 3C1 (Kjystalle aus Bzl., F. 69°) u. daraus 
durch Ć02H-Abspaltung entstandenes a-Chlorisobutylen (CH3)2C: CHC1; ais weitere 
Umwandlungsprodd. des letzteren treten ein Dimeres (C4H 7C1)2 u. ein HOCl-Additions- 
prod. auf. a-Chlor-/?-oxy-|S-methylbuttersaure wird durch Na-Hg reduziert; die Konst- 
ergibt sich ferner aus der Bldg. von x-Chlor-(3,fl-dime(hylacrylsaure, C5H 70 2C1 (F. 84°). 
boim kurzeń Erhitzen mit etwas konz. H 2S 04. (J. chem. Soc. London 1933. 800—06. 
Juli.) • ‘ OSTERTAG,
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E. H. Farmer und C. G. B.Hose, Reaktionen der Olefinrerbindungen. III. Der 
orientierende Einflufi der Plienylgruppe. (II. vgl. yorst. Ref.) d-Phenyl-Aa- u. AP-pentcn- 
sdure addieren HOC1 in fast derselben Weise wio die entsprcchenden Aa- u. zl^-Hexcn- 
sauren ( B ł o o m f i e l d  u . F a r m e r ,  C. 1932. II. 2168). Somit ist der orientierende 
EinfluB einer Phenylalkylgruppe ahnlich dcm der entsprechcnden Alkylgruppe m it 
CH3 s ta tt CnH5. Vergleicht man aber den EinfluB des CGH- in der 'Aim tsaure m it dem 
des CH3 in  der Crotonsaure (vgl. vorst. Ref.), so ergibt sich, daB C6H 5 eine sehr starko 
negatiye Polarisation des a-C-Atoms bewirkt, die zur ausschlicBlichen Bldg. von a-Chlor- 
/?- oxyhy drozim tsaure fiihrt. Dics bedeutet aber nicht notwendigerweise, daB der 
eloktronencntbindende EinfluB von C„H5 gróBcr ist ais der von CH3; man kann vielmehr 
auch annehmen, daB der Kern nogatiye Ladungen am /?-C-Atom absorbiert. Diese 
Ansicht wird durch das Vcrh. der a -Methylzimtsąure gestiitzt, die genau so reagiert 
wie Zimtsaure, wriihrend a-Methylacrylsaure u. Crotonsaure sich sehr yerschiedcn ver- 
halten. — d-Phenyl-AV-pentensdure addiort HOC1 sehr rasch u. liefert zwei Chlor - 
lactone, in denen wahrscheinlich stcreoisomerc y-Chlor-(5-phenyl-<5-valerclactone vor- 
liegen. Auch hicr ist der starkę orientierende EinfluB des C,jH5 wahrscheinlich auf die 
Fiihigkeit zuruckzufiihren, die von der Gruppe CH2'CH 2-C02H am <5-C-Atom indu- 
ziertc Polarisation unwirksam zu machen. — Die Rk.-Gcschwindigkeiten lassen sieh 
nur schwer messen, doch reagieren die f)- u. y-ungesatt. Sauren yiel schneller ais die 
cc-ungesatt.; a-Methylzimtsąure reagiert langsamer ais Zimtsaure u. ais Tiglinsaure. 
Die geringe Rk.-Fiihigkeit der oc-standigen Doppelbindung, die hauptsachlich der 
COaH-Gruppe zuzuschreiben ist, wird durch CGH 5 noch mehr ausgepragt. Anscheinend 
wird auch der deaktivierende EinfluB des CGH 5 durch gleichzeitige Anwesenheit anderer 
Substituentcn yerstarkt.

V e r  s u o h e. Ziyntsaurechlorhydrin, a.-Chlor-P-oxyhydrozimtsaure, C0H 9O3Cl, neben 
co-Chlorstyrol, C8H-C1 (Kp.n  83—84°), aus Zimtsaure u. HOC1. Prismen aus Bzl., 
F. 94,5°, oder Prismen m it 1H20  aus W., F. 55,5°. Der von R e a d  u .  A n d r e w s  (J. 
chem. Soe. London 119 [1921]. 1774) angegebene F. 78—80° bezieht sich auf ein Ge- 
misch von H ydrat u. w'asserfreier Verb. — a -Chlorzimtsaure, C3H 70 2C1, durcli Kochen 
von Zimtsaurechlorhydrin m it Acetanhydrid. Nadeln aus W., F. 138,5°. — fl-Oxy- 
(i-phcnylpropions<iure, C9Hi0O3, durch Kondensation yon C6H5-CHO m it Bromessig- 
ester u. Zn in Bzl. u. Verseifung des erhaltenen Athylesler.s, C11H 140 3 (Kp .13 154— 156°) 
mit wss.-alkoh. KOH oder durch Red. von Zimtsaurechlorhydrin m it Na-Hg in 
NaHC03-Lsg. unter Durchleiten von C02. Nadeln aus W., F. 93°. — fl-0xy-f}-phenyl- 
a-mełhylpropionmure, C10H 12O3, durch Kondensation yon C6H5-CHO m it a-Brom- 
propionsaureathylester u. Zn in Bzl. u. Verseifung des Athylesters, CI2Hi,;03 (Kp.u  157 
bis 158°), m it wss.-alkoh. KOH. Prismen aus PAe., F. 77° (fiir eine Verb. gleicher 
Konst. wird C. 1897- II. 349, 1898. I. 668 der F. 95° angegeben). Zur Darst. von 
a-Methylzimtsdure behandelt man den rohen Athylester m it S0C12 u. k. Pyridin u. 
yerseift m it wss. alkoh. KOH. Prismen aus PAe., F . 74-—75°. Liefert in A. m it HOC1- 
Lsg. a-Chlor-l3-oxy-(}-phenyl-z-methylpropionsdure, C10H n O3Cl (Ivi'j'stallpulver, F. 156°) 
u. daraus durch C02- u. W.-Abspaltung hervorgegangcnes p-Chlor-a.-phenyl-(x.-propylcn, 
C<,HgCl, K p .28 118— 123°. Das Chlorhydrin laBt sich m it Na-Hg leicht reduzieren u. 
gibt m it Cr03 Benzoesaure. — 8-Phenyl-Aa-pantensdure, C„H 120 2, durch Erliitzen 
von jS-Phenylpropionaldehyd m it Malonsaure u. Pyridin bis zum Auflióren der C02- 
Entw. Nadeln aus wss. Aceton, F. 103°. Das Ba-Salz bildet eharakterist. seidigo 
Nadeln. Oxydation m it KM n04 fiihrt zu /J-Phcnylpropionsaure (F. 46°) u. Oxalsiiure.
— rj.-Ohlor-fS-oxy-6-phenylvalcriansdurc, Cn H 130 3Cl, durch Einw. von HOCl-Lsg. auf 
die ath. Lsg. der vorigen Verb. Gelbes Ol; wurde infolge HCl-Abspaltung beim Er- 
hitzen nicht rein erhalten. Red. m it Na-Hg u. verd. A. liefert fl-Oxy-d-phenylvalcrian- 
sdure, Cn H 140 3, die durch Kondensation von /?-Phcnvlpropionaldehyd m it Brom- 
essigester u. Zn in Bzl. u. Verseifung des Athylesters (Ivp.12 178— 182°) m it wss.-alkoh. 
KOH synthet. erhalten wurde. Prismen aus W., F. 130°. — Cinnavialessigsdure, Darst. 
nach einer Verbesserung des Yerf. yon DoEBNER (Ber. dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 
2137). F. 165° aus A. — d-Phenyl-AP-pentensaure, in geringer Menge beim Erhitzen 
von /?-Phenylpropionaldehyd m it Triathanolamin oder m it etwas Diathylamin in 
absol. A.; Darst. durch Red. yon Cinnamalessigsaure m it Na-Hg in NaHC03-Lsg. 
(neben etwas /Jv-Saure). Krystalle aus PAe., F. 30°, Ivp.10 178—181°. Liefert in A. 
m it HOCl-Lsg. neben geringen Mengen einer Cl-haltigen Siiure vom F. 113° nicht 
ganz einheitliclies f)-Chlor-y-oxy-d-phenyl-d-valerolacton, das bei der Vakuumdest. HC1 
yollstandig abspaltet; das so erhaltene Lacton ist fl., gibt bei der Oxydation mit
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KM11O.1 Oxalsaure u. ein neutrales Prod. u. liefert boim Erhitzen m it alkoh. KOH 
y-Oxy-ó-phenyl-Aa-pentensaure, Cn H ,20 3, Nadeln, F. 57°. — Cinnamylmalonsdure, 
C12H 120 4, durch Rk. von Cinnamylchlorid oder -bromid m it Na-Malonester u. Ver- 
seifung des Diatliylcsters C10H 20O4 (Kp. ,3 180—200°) m it wss.-alkoh. KOH bei gcwohn- 
licher Temp. Prismen mit 2H20  aus Bzl., F. 141°. Daraus bei 140° d-Phenyl-AV-pcnlen- 
saure, Cn H 120 2, F. 90° aus Bzn. Liefert in A. m it HOCl-Lsg. y-Chlor-d-oxy-d-phenyl- 
mlerolacton, 0 n Hn 0 2C] in einer festen u. einer fl. Form, die beide leicht HC1 ab- 
spalten u. bei der Oxydation m it KM n04 oder CrO, Benzoesilure u. Bemstcinsauro 
liefern. (J. chem. Soc. London 1933. 962—68. August. London S. W. 7, Imperial 
College of Science and Technology.) OSTERTAG.

A. Skita, F. Keil und H. Havemann, t)ber die Alkylienmg von sekundaren 
Aminem mit Aldehyden und Ketonen. Das von S k i t a  u . K e i l  aufgefundene Alkylierungs- 
verf. (C. 1930- I. 1298) wurde hinsichtlich des Anwendungsbereiches fiir die Darst. 
tertiilrer Amino gepruft. Aldcliyde lassen sich ganz allgemein ais ausgezeiclmete 
Alkylierungsmittel yerwcnden. In guten Ausbeuten wurden aus Atliylisoamylamin (I) 
mit Onanthol oder Citral, aus Diisoamylamin (II) m it Acetaldehyd oder Citral u. aus 
dem hochmolekularen Bis-(3,7-dimethyloctyl)-amin (III) m it Acetaldehyd, Isoyaleralde- 
hyd odor Citral dio entsprechenden tertiaren Aminę erhalten. Ein storender EinfluB 
der MolekiilgroBe des sekundaren Amins oder des Aldehyds war liierbei nicht fest- 
zustellen. Bei der Hydrierung yon II  in Ggw. von Acetaldehyd tr i t t  teilweise eino 
Butylierung der sekundaren Base ein. Das entstandene Diisoamylbutylamin lieB sich 
dadurch identifizieren, daB es auch bei der Alkylierung von n  m it Crotonaldehyd 
entstand. Die Doppelbindungen des Citrals sind bei der Alkylierung ohne EinfluB, 
denn H I liefl sich auch m it Tetrahydroeitral in sehr guter Ausbeute in das Tris-(3,7-di- 
melhyloctyl)-amin uberfiiliren. Dio Konst. der Amino ist einwandfrei erwiesen, da 
sowohl aus i n  u. Isoyaleraldehyd ais auch aus Isoamyl-S,7-dimuthyloctylamin (IV) u. 
Tetrahydroeitral das tertiare Bis-3,7-dimethyloctyl)-isoamylamin (V) entstand. Das bei 
der Alkylierung yon I  m it Isoyaleraldehyd erhaltene Amin war friilier (1.-e.) fur ein 
sekundares gehalten worden. Da bei der katalyt. Red. von Acetaldehyd in Ggw. yon II 
dasselbe Amin entstand, muB es jedoch das tertiare Diisoamyldtliylamin sein. Merkbar 
yerringert wird die Ausbeute an tertiiirem Amin aus solehen sekundaren Arninen, 
dereń beide Alkylgruppen in a-Stellung zum N yerzweigt sind. So lassen sich Diiso- 
propylamin (VI) m it Propionaldehyd nur noch zu 26%  u. Bis-(l-methylpropyl)-amin, 
CHj- CH2-CH(CH3) ■ NH- CH(CHa) ■ CH2 • CH3 (\TI), m it Onanthol zu 6»/0 der Theorie in 
die tertiaren Aminę yerwandeln. Bei aromat. Aldehyden ist die Móglichkeit zur Bldg. 
tertiarer Basen abhiingig von der MolekiilgróBo des yerwendeten sekundaren Amins. 
Dimethylamin (VHI) laBt sich in guter Ausbeute m it Benzaldehyd alkylieren, wahrend 
dic Alkylierung bei hochmolekularen sekundaren Basen wie H I yersagt. Die Anwesenheit 
von Phenylgruppen in der Nahe des N setzt die Alkylieriingsfahigkcit der Aminę herab. 
Bei der Alkylierung des Diphcnylamins (IX) m it Aldehyden sinken die Ausbeuten in 
der Reihenfolgo: Formaldehyd u. Acetaldehyd, Propionaldehyd, n-Butyraldehyd, Iso- 
butyraldehyd. Mit Isoyaleraldehyd laBt sich IX nicht mehr alkylieren. Wahrend nach 
S k i t a  u . K e i l  (C. 1928. II. 647) hóhermolekulare Aldehyde in ammoniakal. Suspension 
bei der Red. nur sekundare Aminę ergeben, gelingt es, auch sehr hochmolekulare tertiare, 
aliphat. Aminę herzustellen, wenn man die aus Ammoniak u. hochmolekularen Aldehyden 
gebildeten sekundaren Aminę isoliert u. dann von neuem m it einem hochmolekularen 
Aldehyd in Rk. bringt. Bei Ketonen ist dic Verwendungsmoglichkeit zur Alkylierung 
sekundarer Aminę wesentlich von der Konst. u. MolekulgroBe der Aminę u. der Ketone 
abhangig. VIII laBt sich noch m it Acetophenon alkylieren, das hochmolekulare Amin III 
nicht einmal mehr m it Aceton. Sekundare Aminę mittlerer MolekiilgróBe m it einer 
CH3-Gruppe am N  lassen sich von Ketonen alkylieren, die an der Carbonylgruppe 
eine CH3-Gmppe tragen. Wird das CH3 durch hohere Radikale ersetzt, so nimmt die 
Alkyliemngsfahigkeit stark ab. So laBt sich das N-Methyl-l-methylpropylamin, 
CH3-NH- CH(CH3)■ C2H 5 (X), m it Aceton, Methylathyl-, Methylpropyl-, Methylbutyl-, 
llethylamyl- u. Methylhexylketon m it steigendem Mol.-Gew. in fallenden Ausbeuten in 
die entsprechenden tertiaren Aminę umwandeln, bis beim Methylheptylketon keine 
Alkylierung mehr eintritt. X wird von Diathylketon nur in geringem MaBe, von Athyl- 
propylketon iiberhaupt nicht tertiar gemacht. Aus dem N-Alhyl-l-methylpropylamin, 
C2H5- NH - CH(CH3) ■ C2H 5 (XI), konntc nur noch m it Aceton das tertiare Amin erhalten 
werden. Aus dem Vergleich der Ausbeuten an tertiaren Aminen bei der Alkylierung 
von XI (1%), II (14%) u. I  (25%) m it Aceton ist zu schlieBen, daB eine in a-Stellung
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zum N yerzweigto C-Kette ungiinstig auf die Alkylierungsfiikigkeit mittels Ketonen 
wirkt. Sekundiire Aminę, dercn beide Substituenten a-Verzwoigung aufweisen, wio VI u. 
VII, kónnen nicht durch Kotone alkyliert werden. Bei den droi Methylcyclohezanonen 
w irkt in der o-Verb. die CH3-Gruppe atark abschirmend auf dio Ketogruppe boi der 
Alkylierung sckundarcr Basen ein, bei der m- u. der p-Verb. geringer, so daB eino 
Alkylierung vonX  wohl m it m- u. p-, nicht aber m it o-Methylcyclohexanon erzielt wird. 
Aus der Tatsache, daB das Cycloliemnon bei der katalyt. Hydrierung in Ggw. von X 
zu 15% das tertiare Amin, das N-Melhyl-N-l-methylpropylcycloliexylamin, liefert, 
wahrend das aliphat. Keton m it derselben Anzahl yon C-Atomen, das Methylbutyl- 
keton, X nur zu 8°/0 der Thcorio alkyliert u. mit Athylpropylketon eine Alkylierung 
nicht mekr erzielt wird, ergibt sich, daB die Abschirmung der Ketogruppe vermindert ist, 
wenn die Substituenten am Carbonyl zu einem Bing geschlossen sind. Nach dem 
Alkylierungsyerf. sind m it Ausnahmo von Vertretern der aromat. Reihe alle tertiaren 
Amino herstełlbar, wcmi man ais letztes Radikal dasjenige in das Molekuł des sekundaren 
Amins einfiihrt, welehes durch einen Aldehyd gebildet wird, also keino a-Verzweigung 
aufweist, wahrend etwa bei der Hydrierung gebildete Alkyle m it a-verzweigter C-Kette 
zweckmafiig bereits bei der Darst. des primaren oder auch sekundaren Amins eingefiihrt 
werden. So liefert die Darst. des N-Methyl-N-1-methylpropyl-l'-atliylpropylamins (XII), 
weleho aus X u. Diathylketon oder aus N-Methyl-l-alhylpropylamin (XIII) u. Metliyl- 
athylkoton oder aus N-l-Methylpropyl-l'-dthylpropylamin (XIV) u. Formaldehyd 
erfolgen kann, nach dom letzten Verf. dio besten Ausbeuten.

I I I  [(CH3)aCH-[CH3]3 -CH(CH3).[CH3]s] 3 : N H ------- + OHC.CH.-OHęOH,),----------

V [(CH3)aCH-[CH3]3 -CH(CH3).CCHJ2] 2:N .[C H s]2.CH(CH3)a ^  ....; ------

TV (CH,)„CII-rCPLl. • c m c i- l ,)  - rC H a ^  , :TT + (CH,),c h • [CH,],■ CH(CHa) -ch ,-cho
Av (CH3)2 CH • [C H j],^

X CH3.NH.CH(CH 3)-CSHS +  C2H6-CO-CjH6 —
23 ®/

X II I  CH3 .NH-CH(CSH 6).C SH5 +  c h s- c o . c 3h 5 — 7Q 0/
XIV C2H5 • CH(CH3) • NH • CII(C,HS) • c 3h 6 +  h  ■ c h o  —

c h 3

X II  C jH s -C H ^ H ^ .Ń -C H fC J ^ .C A  4 ------------------------------
V o r s u c h e. Bei den Hydrierungen m it wss. kolloider Pt-Lsg. bei Zimmertemp. u.

3 a t Oberdruck wurde zu der sekundaren Base 2-mal nacheinander eine aąuimolekulare 
Menge an Carbonylverb. hinzugefiigt. — N-Athylisoamylamin,^C7H 17N (I), aus aqui- 
molekularen Mengen von Isoamylamin u. Acetaldehyd oder Athylamin u. Isovaler- 
aldehyd; Kp. 124—128°. N-Alliyl-N-isoamyl-3,7-dimethyloctylamin, C1;H 3-N, aus I u. 
Citral; Kp.u  136—137°. Saures Oxalat. Aus A., F. 81—82°. Diisoamylamin, C^H^N 
(II), aus Isovaleraldehyd u. Ammoniak durch kataljrt. Ni-Hydrierung. N,N-Diiso- 
amyldthylamin, CJ2H 27N (XV), aus II u. Acetaldehyd; Kp.n  75—78°. Pikrat; F. 95—96°. 
Pikrólcmat. Aus A., F. 114—115°. Jodmethylat, CI3H 30N J; F. 148,5—149,5°. N,N-Di- 
isoamylbutylamin, CJ4H31N, aus II  u. Crotonaldehyd odor neben XV aus II  u. Acet
aldehyd; Kp.n 100—103°. Pikrat. Aus A., F. 117—118°. N,N-Diisoamyl-3,7-dimethyl
octylamin, d 0H.13N, aus II u. Citral; K p .12 161—162°. Saures Oxalat. Aus verd. Methyl- 
alkohol, F. 112—113°. Bis-{3,7-dimethyloctyl)-amin, C20H43N (HI), aus Citral u. Ain- 
moniak. N,N-Bis-{3,7-dimethyloctyl)-athylamin, C22HlrN, aus III u. Acetaldehyd; 
Ivp.10 186—-188°. Saures Oxalat. Aus verd. A., F. 94— 95°. N-Isoamyl-3,7-dimethyl
octylamin, C15H33N (IV), aus aąuimolekularen Mengen Isoamylamin u. Citral. N,N-Bis- 
(3,7-dimcthyloctyl)-isoamylamin, C25H53N (V), aus HI u. Isoyaleraldehyd oder IV u.
2.6-Dimethyloctanal-(8) (C. 1924. I. 638); K p .13 208°. Saures Ornlat. Aus vcrd. A., 
F. 100—101°. Tris-{3,7-dimethyloctyl)-amin, C30H03N, aus HI n. Citral oder HI u.
2.6-Dimethyloctanal-(8); K p .12 237—239°. Saures Oxalat. Aus wenig A., F. 105—106°. 
Diisopropylamin, CcH15N (VI), aus Aceton u. Ammoniak. N,N-Diisopropyl-n-propyl- 
amin, C.jH21N, aus VI u. Propionaldehyd; Kp. 145—147°. Pikrat. Aus A., F. 120—121°. 
Bis-(l-methylpropyl)-amin, C8H 19N (VII), aus Methyliithylketon u. Ammoniak. N,N-Bis- 
(l-methylpropyl)-heptylamin, CJ5H 33N, aus VII u. Onantliol; Kp. 249—252°. Pikrolonat. 
Aus wenig A., F. 105—106°. N-Methyldiphenylamin, C13H ,3N, aus Diphenylamin (IX) u. 
Formaldehyd; Kp.13148°. Dibromvai>., Ci3H n NBr2. Aus A., F. 120°. N-Athyldiphenyl-
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amin, C14H 15N, aus IX u. Acetaldeliyd; K p .13 150°. Dibnmiuerb., Cj4H 13NBr2. Aus A., 
F . 107—108°. N -Propyldiphenylamin, C,5H 17N, aus IX u. Propionaldehyd; K p .]2 154°. 
Dibrom.ve.rh., C16H 15NBr2. Nadeln aus A., F. 76—77°. N-Bwtyldiphenylamin, C)0H10N, 
aus IX u. n-Butylaldeliyd; Kp.u  164°. Dibrom.ve.rb., CJ0H 17NBr2. Nadeln aus A., 
F. 56—57°. N-Isobutyldiphcmjlamin, C10H]0N, aus IX u. Isobutylaldchyd; Kp.n  156 
bis 157°. N-Methyl-1-methylpropylamin, C6H13N (X), aus iiquimolekularen Mengen 
Mothylamin u. Methylathylketon. N-Methyl-N-isopropyl-1-methylpropylamin, C8H j9N, 
aus X u. Aceton; Kp. 132—133°. Pikrat. Aus A., F. 142—143°. N,N-Bis-(l-methyl- 
propyl)-mcthylamin, C9H 21N, aus X u. Methylathylketon; Kp. 155—157°. Pikrat. Aus 
wenig A., F. 92—93°. N-Methyl-N-l-methylpropyl-l'-methylbutylamin, C10H 23N, ausX  u. 
Mothylpropylketon; Kp. 170—172°. Pikrolonat. Aus n-Butanol, F. 130—131°. Pikrat. 
Aus n-Butanol, F. 87—88°. N-Methyl-N-l-methylpropyl-l'-methylamylamin, Cn H 25N, 
aus X u. Methylbutylketon; Kp. 192—193°. Pikrolonat. Aus n-Butanol, F. 98—99°. 
N-M Uhyl-N-1 -methylpropyl-r-m£thyllie,xylamin, C12H 27N, aus X u. Methylamylketon; 
Kp. 211—213°. Pikrolonat. Aus A., F. 99—100°. N -Metliyl-N-1-mcthylpropyl-r-me- 
thylheptylamin, C13H 29N, aus X u. Methylhexylketon; Kp. 224—226°. N-Methyl-N-1- 
methylpropylcyclohexylamin, CUH 23N, aus X u. Cyelohexanon; Kp. 208—209°. Pikrat. 
Aus n-Butanol, F. 110—111°. N-Mcthyl-N-l-methylp7vpyl-4'-methylcycloTiexylamin, 
C12H 25N, aus X u. p-Methylcyelohexanon; Kp. 221—222°. Pikrolonat. Aus n-Butanol, 
F. 138— 139°. N-Methyl-N-l-methylpropyl-3' -methylcyclohexylamin, C12H 25N, aus X u. 
m-Methylcyclohexanon; Kp. 218—219°. Pikrat. Aus A., F. 92—93°. N-Jithyl-l-me- 
Ihylpropylamin, C6H 15N (XI), aus aąuimolekularen Mengen Athylamin u. M ethylathyl
keton. N-Jithyl-N-isopropyl-l-methylpropylamin, C9H 21N, aus XI u. Aceton. Pikrat. 
Aus A., F. 118°. N-Athyl-N-isopropylisoamylamin, ć J0H 23N, aus I  u. Aceton; Kp.762163 
bis 164°. Pikrat. Aus verd. A., F. 60—61°. N,N-Diisoamylisopropylamin, C13H 29N, 
aus II  u. Aceton; Kp. 206—208°. Pikrat. Aus verd. A., F. 80—81°. N-Methyl-1- 
dthylpropylamin, C„H10N (XIII), aus Mothylamin u. Diathylketon; Kp. 106— 107°. 
Saures Omlat. Aus A., F . 142—143°. 1-Athylpropylamin, C5H i3N (XVI), aus Diathyl
keton u. Ammoniak nach M ignonac  (C. 1921. I. 668). N-l-M cthylpropyl-r-athyl- 
propylamin, C9H21N (XIV), aus XVI u. Methylathylketon; Kp. 150—152°. Pikrolonat. 
Aus A., F. 187—188°. N-Methyl-N-l-metliylpropyl-l'-athylpropylamin, C10H 23N (XII), 
aus X u. Diathylketon oder X III u. Methylathylketon oder XIV u. Formaldehyd; 
Kp.,44 168— 171°. Pikrolonat. Aus A. oder n-Butanol, F. 115—116°. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 66 . 1400— 11. 13/9.1933. Hannover, Techn. Hochsch.) H e itm an n .

Quintmo Mingoia, tJber neue Salze von quate,marm Ammoniunibasen. (Boli. chim. 
fa rm ac . 72 . 441— 51. 30/6. 1933. — C. 1933. I I .  1859.) F i e d l e r .

Frederic Walker, Die Mathylenatherester. Es wird eine Reihe von teils bekannten, 
teils in der Literatur nooh nicht beschriebenen Methylenatherestern nach der Rk. 
R-0CH 2'C1 +  NaOOC-R1 =  NaCI +  R-OCELj-OOC-R' durch Umsetzung aquimole- 
kularer Mengen eines Chlormethylathers m it dem Na-Salz einer organ. Saure hergestellt. 
Dio Aufarbeitung des Ansatzes geschieht entweder durch Abdest. vom NaCI oder (bei 
den schwer hydrolysierbaren u. undestillierbaren Verbb.) durch Ausschutteln m it W. — 
Hethoxymethylacetat, Kp. 118°, leicht hydrolysierbar. — Athozymethylaceial, Kp. 132°, 
leicht hydrolysierbar. — n-Propoxymethylacetat, Kp. 150°, leicht hydrolysierbar. — 
n-Butoxymethylformiat, Kp. 154°, leicht hydrolysierbar. — n-Bidoxyme,lhylacctat, 
Kp. 169°; beim Schiitteln m it W. von Raumtemp. entsteht an freier Saure 3,0°/o 
(im folgenden wird dieser W ert ohne weitere Bezeichnung angegeben). — Isobutoxy- 
mclhylaceiat, Kp. 161°, 2,3°/0. — n-Butoxymethylbutyrat, Kp. 183°, 0,9°/o- — Isobutoxy- 
methylbutyrat, Kp. 178°, 0,7°/„. — Metliozymethylbenzoat, Kp. 238°, 0,6°/o- — iso- 
butozymdhylbenzoat, Kp. 256°, 0 ,l°/o. — Mdhoxymeihylsalicylat, nicht destillierbar,
3,4°/0. — n-Propoxyme.Hiylsalic.ylat, nicht destillierbar, 1,6%. — Dimethoxymethyl- 
phthalat, nicht destillierbar, 27% . — Di-n-propoxymdhylp’hllm\at, nicht destillierbar, 
14%. — Diisobutoxymethylphthalat, nicht destillierbar, 6% . — symm.-Athyhndioxy- 
methylacetat, Kp. 230°, 14%. — AthylenglykoldicTilormethylather, C1CH, ■ O • CH2CH2• O • 
CH2C1, Darst. durch Behandlung von 2 Moll. CH20  u. 1 Mol. Athylenglykol m it HC1- 
Gas. — Propoxypropylacetat, Kp. 160°, leicht hydrolysierbar. — Metliylenbutyrat, 
Kp. 220°, 1,8% ; Darst. aus Buttersaureanhydrid u. CH20  in Gg«r. yon ZnCl2. — 
Samtliche Methylenathcrester sind farblose Fil. Sie haben im allgemeinen einen 
angenehmen Geruch, dem jedoch bei den leicht hydrolysierbaren Verbb. etwas CH,0- 
Geruch beigemischt ist. Einige von ihnen diirften ais Lsg.- u. Plastifizierungsmittel 
venvendbar sein. (Piast. Products 9. 187—88. Juli 1933.) W . W o l f f .
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M. H om m elen, Uber die Idenlifizierung der Hexnnsauren. Vf. ha t dic 7 IIexan- 
sauren m it yerzweigter K ette synthetisiert, 6 nacli dcm Malonesterverf., die letzte nach 
dem GrigNARD -Verf. Von den Sauren wurden die Chloride, Amidę, Anilide u. p-Tolui- 
dide dargestellt. — Isobutylessigsaure, (CH3)2CH-CH,-CH2-C02H. Aus Na-Malonester 
u. i-C.JTę, Br erhaltenen Isobutylmalonester allmahlich in sd". konz. wss. KOH eingeriihrt 
u. bis zur Homogenitiit gekocht, Saure aus Bzl. gercinigt u. decarboxylicrt. Ivp.75„ 199,1°, 
F. —33°, D.°, 0,9392, D .2°4 0,9225, n fiir a, D, fi, y  =  1,4122, 1,4144, 1,4196,'1,4238, 
Ma =  31,32. — sek.-ButyUssigsaure, C„H5 • CH(CH3) • CH, ■ CO,H. Analog. K p .760 1 97,2 
bis 197,8°, F. —41,6°, D.°, 0,9441, D.20,^ ,9262, n fur a, D, fi,y  =  1,4138, 1,4159, 1,4211, 
1,4252, Ma =  31,31. — tert.-Butylmalonmurcdthylester. Mit tert.-C4HnBr (Kp .705 73,2 
bis 73,4°). K p .17 97—98°, D .2°4 1,0429. — tert.-ButylmaUmsaure, F . 117,6°. — te.rt.- 
Bulylessigsaure, (CH3)3C • CH„ • CO„H, K p .741 183,1—183,8°, F . 5,6°, D .°4 0,9303,
D .2°4 0,9128, n fiir a, D, fi, y  =  1,4084, 1,4105, 1,4158, 1,4201, I\Ia =  31,40. — Didtliyl- 
essigsdure, (C,Hr,).,CH-COnH. Diathylmaloncster mit ca. 25°/0ig. KOH verscift. Kp .751
192,6—193,0°, F. —31,8°,‘ D.°4 0,9401, D .2°4 0,9239, n fiir a, D , /?, y =  1,4112, 1,4132, 
1,4184, 1,4225, Ma =  31,21. — Methylpropylessigsdure, C3H 7-CH(CH3) 'C 0 2H. Propyl- 
malonester in Methylpropylmalonester (Kp.,5 113—115°) iibergefiihrt, diesen mit 
25°/0ig. KOH verseift usw. K p .748 192—193,6°, glasig erstarrend, ansclieinend nicht 
ganz rein, D .?4 0,9405, D .204 0,9230, n fiir a, D, /?, y — 1,4115, 1,4136, 1,4188, 1,4230, 
Ma — 31,26. — Methylisopropi/lessigsdure, (CH3)»CH-CH(CH3)-CO.,H, Kp.;oo 191,4 bis 
191,9°, F. —1,5°, D .°4 0,9446, D.2°, 0,9275, n fur a, D, P, y  == 1,4125, 1,4146, 1,4198, 
1,4239, Ma =  31,1S. — Dimethyldthylessigsdure, C„H5-C(CH3)2-C02H. Aus Aceton u.
C,HsMgBr dargestcllten Alkohoi C2H5 ■ C(CH3)2 ■ OK m it HBr-Gas in das Bromid iiber- 
gefiihrt, dessen Mg-Deriv. m it C02 umgesetzt. K p .750 1 86,8—187,2°, F. —15°,
D .°4 0,9449, D .2°4 0,9276, n fiir a, D, /?, y  =  1,4123, 1,4145, 1,4197, 1,4238, Ma -  31,16.

Darst. der Siiurechloride, C6H llOCl, mitSOCl2, zuerst in der Kalte, dann gekocht
u. m it Kolonne dest. Isobutylacelylchlorid, Kp .745 143,8—144,6°, D.°, 0,9922, D .2°4
0.9725. sek.-Butylacetylclilorid, K p .749 142,5—143,0°, D .°4 0,9963, D.2°, 0,9781. tert.-
Butylacetylchlorid, Kp .740 129,5—130,3°, D .°4 0,9872, D .204 0,9696. Diałhylacetylchlorid, 
K p .750 138,0—138,8°, D .°4 0,9992, D .2°4 0,9825. Metlujlpropylacetylchlorid, K p .745 1 40,0 
bis 140,8°, D .°4 0,9979, D .2°4 0,9781. Methylisopropylacetylchlorid, Ivp.761 135,9—136,6°,
D.°, 0,9961, D .204 0,9795. Dimethylatliylacetylchlorid, Kp.74S 131,8—132,4°, D .°4 0,9973,
D.20, 0,9801. — Darst. der Amidę, C0H 13ON, aus den yorigen in absol. A. m it N H 3-Gas; 
aus F iltrat A. abdest., bei Beginn der Krystallisation sofort PAe. zugegeben. Aus A.-PAe. 
Bliittchcn. Isobutylacelamid, F. 118,8°. sek.-Butylacetamid, F . 124,9°. tert.-Butylacel- 
amid, F . 132,0°. Diathylacełamid, F. 111,8°. Methylpropylacetamid, F . 79,6°. Metliyl- 
isopropylacetamid, F. 130,9°. DimethyhUhylacetamid, F. 99,8°. — Darst. der Anilide, 
C12H 17ON, u. p-Toluidide, Ci3H 10ON, aus den Chloriden in A. m it Anilin u. p-Toluidin; 
dann W. zugefiigt, ath. Lsg. m it 0,1-n. HC1 u. 0,1-n. NaOH gewaschcn. Aus PAe. Nadeln. 
Isobulylacetanilid, F. 112,0°; -p-toluidid, F. 63,0°. sek.-Butylacetanilid, F. 87,0°; 
-p-toluidid, F. 74,8°. łert.-Butylaceianilid, F. 131,6°; -p-toluidid, F. 134,4°. Didthyl- 
acetanilid, F. 126,8°; -p-toluidid, F. 116,2°. Metliylpropylacetanilid, F. 95,2°; -p-toluidid, 
F. 80,5°. Methylisopropylacetanilid, F . 78,4°; -p-toluidid,-F. 112,6°. Dimethyldtliylacet- 
anilid, F. 91,4°; -p-toluidid, F . 83,3°. (Buli. Soc. chim. Belgique 42. 243—50. Mai-Juni 
1933. Briissel, Univ.) LlNDENBAUM.

Leonidas Zervas und Pius Sessler, Synthese von d-Glucuronsdure. (Vgl. C. 1932.
1. 47.) Aus Monoacetonglucose erhiilt man m it Benzaldehyd u. P 20 5 eine Verb., die 
B r ig l  u. G r u n e r  (C. 1932. II . 2632) m it ZnCl2 ais Kondensationsmittel dargestellt 
liatten. Dic von diesen Autoren angenommene Struktur einer l,2-Monoaceton-3,5-

i--------------, be7izyliden-a.-d-glucofuranose (I) wird durch dic Ergebnisse der
IIC O \ T I Oxydation bestiitigt. Man gelangt zu der entsprechenden Glucuron-
H Ć O /  ̂ saure II, aus der durch katalyt. Hydrierung u. saure Hydrolyse

i O dic Benzyliden- u. Isopropylidengruppen entfernt werden konncn.
OCH I Die Rkk. verlaufen so gut, daC das beschriebene Verf. das be-

i ąuemstc zur Darst. von Glueuronsaure sein diirftc.
HC-U-p r r . ,  U Y e r s u c h e .  Monoacetonglucose. Geringe Anderungen in
t t  p  fi 6 6 der Spaltung des Acetonglucosegomisohes (40°, 1 Stde., 75°/0ig-

i Eg.) yerbessern die Ausbeute auf fast 60°/o der Theorie. — Aceton-
R henzylidenglucose, C1GH 20O6 (I). Monoacetonglucose wird unter

I  R  =  CH2OH starker Kiihlung m it P 20 5 u. Benzaldehyd umgesetzt. Das fest-
I I  R =  COÓH gewordene Gemisch wird in A. aufgenommen, filtriert u. mit PAe.
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gofallt. Umlósen aus A. farblose Nadeln vom F . 150°, [<x]n20 =  +23,1° (Clilf.). — 
Acetonbenzylidenglucuronsaure, C10HlaO- (II). 1 wird in alkal. Suspension m it KMnO., 
oxydiert. Aus der filtricrten Lsg. fiillt II durch Ansauern aus. Reinigung durch Um- 
fallen aus Bicarbonat-Saurc. Nadeln vom F . 170° (korr.), [<x]d20 =  +30,3° (Aceton). — 
Acetonglucuronsaurc, 0„HU0 7. II wird m it Pd-Ivatalysator hydriert. Krystallo aus 
Essigestor vom F . 147°, [cc]d20 =  —9,2°— >- +33,8° (W.). Mit der Drehung nimmt 
das Red.-Vcrmógen gegen FEHLlNGSchc Lsg. zu. — d-Glucuron. Aus dom vorigen 
beim Koehen mit W., schncller m it 0,1-n. HC1. F . 177°, [a]n22 =  +19,4° (W.). Positive 
Naphthoresorcinrk. Hydrolysiert man II direkt m it wss.-alkoh. HC1 (0,1-n.) bei 100°, 
so ist dio Ausbeute quantitativ u. das Prod. rein. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 1326—29. 
13/9. 1933. Dresden, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Lederforschg.) E r l b a c h .

Franz Bergel und Karl Bolz, Ober die Aulozydalion von Aminosaurederivałen 
und ikr Abbau durch Ozon. II. (I. vgl. C. 1933. II . 1042.) Es wird iiber die Autoxydation 
der a-N-Dimethylaminoisobuttersdure im Zusammenliang mit Arbeitcn u. Anschauungen 
iiber don Oxydationsmechanismus von Aminosauren u. ihrer D eriw . berichtet. Wahrend 
a-Amiiwisobuttersdure sich im Autoxydationsvers. an Tierkohlo ais vóllig resistent 
erwios, tra t unter gleichen Bedingungen boroits bei Zimmertemp. ein 100%ig. Zerfall 
der a-N-Dimethylaminoisobuttersaure in C02, Aceton u. Dimethylamin ein. Dor 
Autoxydationsmechanismus bei N-Dialkylaminosauren kann daher nieht in einer 
Dehydrierung bestehen, da der Wasserstoff dazu fehlt, u. auch der H in der Amino- 
gruppe substituiert ist. Es wird daher angenommen, daB molekularer Sauerstoff 
addiort wird, u. das entstandene Prod. m it 5-wertigem N nunmehr labil ist, u. in C 02, 
Aceton u. Dimethylamin zerfallt.

V o r  s u o h c. a-N-Dimethylaminoisobultersaure, C6H 130 2N, Darst. nach STKECKER, 
u. dor Vers., wss. Dimethylamin m it a-Bromisobuttersaure umzusetzen, schlugen fohl. 
Vff. gelangten zum Ziel durch 6-std. Erhitzen von Bromisobuttersiiure m it wasserfreiem 
Dimethylamin im Einschmelzrohr bei 100°, u. Aufarbeitung der Lsg. m it Ba(OH), 
(zum Vertroiben des uberschiissigen Amins), u. ansehliefiend H,SO,, u. Ag20 . Kein F., 
sublimiert im Hochvakuum unter geringer Zera. — Beim Autoxydationsvers. wurde 
das Substrat in geschlossenon Birnen m it 0 2 geschiittelt (bei offenem GefaB u. 0 2-Strom 
wird Aceton mitentfernt), dann das C02 in das AbsorptionsgefaB ubergoloitct, u. das 
entstandene Aceton nach Abdest. in der Vorlage jodometr. bestimmt. Das Amin wurde 
nach G r u NHUT (Z. Untcrs. Nahr.-GenuCmittel 37 [1919]. 313) im Dest.-Riickstand be
stimmt. Einzelne Vers.-Ergebnisse siehe im Original.

Weiterhin sind iiber die Einw. von Ozon auf Aminosauren Vcrss. angestellt wordon, 
um die Rk.-Prodd. einer dabei stattfindenden Umsetzung festzustcllen. Bei Anwendung 
von Leucin, Alanin, N-Mclhylalanin, a-Aminoisobutiersaurc, ot-N-Dimelhylaminoiso- 
buttersaure u. N-Dimelhylleucin zeigte sich, daB C02, Aldehyde u. NH 3 bzw. Amino 
in allen Fallen entstanden waren, daB dagegen Aceton nur bei der Einw. von 0 3 auf 
a-Aminoisobuttersauro u. a-N-Dimethylaminoisobuttersaure gebildet wird, also boi 
tertiiiren Amino- bzw. Dialkylaminosauren. Quantitative Yerss., die die Borechnung 
des Gesamtumsatzes zum Ziele hatten, wurden m it den beiden letztgenannten Prodd. 
u. ferner Leucin vorgenommen. Die Best. geschah durch Yergleich des angewandten 
Gesamt-N m it der Menge freigewordenen N  in NH 3 oder Amin u. dem noch unyeranderten 
Aminosaure-N, die sieh zusammen auf 100% erganzen miissen. Leucin war hiemach 
zu 12,6°/0, a-Aminoisobuttersaure zu 16,4% u. a-N-Dimethylaminoisobuttersaure zu 
19,2°/0 umgesetzt worden. Die Oxydationen wurden in wss. Lsg. m it einem im Mittel 
etwa 4,5% 0 3 entlialtenden Sauerstoffstrom vorgenommcn. In  allen Verss. wurden 
die Bedingungen durch Puffersubstanzen festgelegt. — Wichtig ist, daB durch 0 3 alle 
Aminosauren in wsa. Lsg. angegriffen werden, u. daB dabei im Prinzip in erster Bk. 
dieselben Spaltprodd. entstehen, wie sie auch bei der Autoxydation beobaehtet wurden. 
Beachtlich ist das unterschiedliehe Verh. von tertiaren Aminosauren. Da bei den Verss. 
Zwischenstufen nieht faBbar sind, laBt sich ein feststohender Reaktionsmeclianismus 
nieht aufstellen. Moglieherweise kann das folgende Scliema benutzt werden, das 
analog dem der Einw. von 0 3 auf Aldehyde nach FISCHER (C. 1931. I. 3225) fiir typ. 
Aminosauren aufgestellt wurde:

R-CH-COOH O
jijH +  0 3 +  Oa +  H,0 R • C < H +  COs +  NH3 +  H,0, +  0 3

Oj wirkt dabei ais Katalysator. Fiir den Abbau der Dialkylaminosauren wird eine 
ozonidartige, leieht zerfallende Zwischenstufe angenommen, die auf das Mol. einen
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ahnlichen EinfluC habon soli, wie die peroxyd. boi der Autoxydation. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chom. 220. 20—26. 7/9. 1933. Freiburg i. B., Chem. Univ.-Lab.) H e y n s .

Max Bergmann, Leonidas Zervas und Leo Salzmann, Synthese von l-Asparagin 
und d-Glutamin. Mit Hilfe des von den Vff. ausgearbęiteten Carbobenzoxyverf. wrird 
eino Synthese von naturlichem Asparagin u. Glutamin beschrieben. Carbobenzoxy-
1-asparaginsaureanhydrid (I) lieferte bcim Erwarmen m it Bcnzylalkohol don a-Benzyl- 
estor (II), aus dem dann m itPCl5 das zugehorige Esterchlorid erhalten wurde, das durch 
Aminierung in das Esteramid (III) ubcrgefiihrt werden konnto. Durch katalyt. 
Hydrierung wurden nunmehr Carbobenzoxygruppe u. Bcnzylestcrgruppo zugleich 
abgespalten, wobei dann l-Asparagin (IV) neben Toluol u. C02 entstand. Auf iihn- 
lichem Wegc wurde ferner d-Glutamin synthetisiert.
I CO • CH2 • CH(N H • Cbzo) ■ CO ■ O II HO ■ CO • CH2 • CH(NH ■ Cbzo)CO • O • CHa • C0IT5

III HjN-CÓ"- CHj • CH(NH• Cbzo)• CO • O • CH,C0H5 
IY H ,N • CO• C H ,♦ CH(ŃH,)• COOH (Cbzo = -C O -O .C H ?.C6H6)

V e r s u c h e .  Synłliese von l-Asparagin: Carbobenzoxy-l-asj]araginsdure-a.-benzyl- 
eslcr, C10H 10O6N (II), wurde aus Carbobenzoxy-l-asparaginsaureanliydrid (I) (F. 124° 
korr., s ta tt irrtumlich 84°) u. Bcnzylalkohol im Einschmelzrolir durch 3*/2-std. Erhitzen 
im siedenden Wasserbade, Aufnehmen des entstandenen Sirups in A. u. 2-maliges 
Ausschutteln m it Bicarbonatlsg. erhalten. Aus der letzteren fiel der Ester beim Ansauern 
m it HC1 ais Ol, das baki zu farblosen Stabchcn erstarrte. F. des Rohprod. 76°, nach 
Umkrystallisieren aus A.-PAe. u. Essigester-PAe. F. 84—85°. Carbobenzoxy-l-aspara- 
ginsaure-a-benzylesterchlorid, aus dem vorlgen in A. m it PC15 unter Kuhlung. Nach 
Abdampfen des A. feine farblose Nadelchen von F. 81—82°; sofortigcs Weiterver- 
arbeiten ist notwendig. Carbobcnzoxy-l-asparaghibenzylester, C19H 20O5N2 (III), aus 
dom vorigen in A. durch Schutteln m it w'ss. 10%ig. NH 3-Lsg. Der ausfallende Nd. 
wird abgesaugt u. aus Bzl. urnkrystallisiert. Nadeln, F. 132° (korr.). l-Asparagin, 
C.,H80 3N2. Aus dem vorigen in  Methanol u. W., m it wenig Eg., durch Hydrierung 
m it Pd-Schwarz, u. Abdampfen des Lósungsm. nach beendigter H 2-Aufnahme; farb
lose rhomboedr. Tiifelchen, urnkrystallisiert aus A.-W. Zers.-Punkt 217°. Bei 78° 
im Hochvakuum uber P 20 5 wurde 1 Mol. Krystallwasser abgespalten. [a]D17 =  +0,28- 
1,8825/1-1,025-0,0250 =  +20,6° (in der ber. Menge Vio‘n - HC1). Identifiziert wurde 
das synthet. Prod. ais Carbobenzoxy-l-asparagin durch F. u. Misch-F. 165° (korr.). — 
Synthese non d-Glutamin. Carbobcnzozy-d-glutaminsdure-a-bcnzylestcr, farbloser Sirup 
aus Carbobenzoxy-d-glutaminsaureanhydrid u. Benzylalkohol analog der Asparagin- 
synthese. Carbobenzoxy-d-glutaminbenzylester, C20H 22Ó5N2 aus dem vorigen uber das 
Esterchlorid (wie oben) unter Verwendung von trockenem NH3, eingeleitet in  die iith. 
Lsg. des Chlorids. Umkrystallisieren aus Methanol, Nadeln, F. 123° (korr.). d-Glutamin, 
C5H 10O3N2 durch katalyt. Hydrierung des letzteren; farblose Prismen, F. 184—185°, 
Misch.-F. m it naturlichem d-Glutamin keino Depression. [a]o19 =  +0,31-1,6759/1- 
1,0154-0,0639 =  +8,0° in W. ([«]d fur naturliches d-Glutamin in W. in der Literatur 
+ 6  bis +7°). (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 1288—90. 13/9. 1933. Dresden, Kaiser 
Willi.-Inst. f. Lederforsch.) HEYNS.

Maxwell P. Schubert, E in neuer Kobalt-Cysteinkomplez und sein Verhalten gegen 
Hydroperozyd. Das seinerzeit (C. 1931. II . 3329) besehriebene b l a u g r i i n c  Komples- 
salz K 2[Co(SCH2'CHNH 2-COO)2]-2 H20  erwies sich ais ein Gcmisch u. sicht nach 
sorgfaltigerer Reinigung r o t v i o l e t t  aus. Es wird von H 20 2 entfarbt. M ic h a e l is  
hatte  aber beobachtet, dafi auf Zugabo von H ,0 2 zu Co-Cysteinlsgg. bei ph =  7— 8 
eino G e 1 b farbung auftritt. Aus starker alkal. Lsg. in  Ggw. von mehr Cystein konnt« 
bei 0 2-AusschluB nun eine neue b 1 a u v i o 1 e 1 1 e Verb., K., [Co( SCH2 ■ CHNH2 ■ COO)3] ■
4 H 2Ó (Ba-Salz, Ba2[Co(SCH2-CHNH2-COO)3]-4 H 20) isoliert werden, die durch 
L uft-0 2 in das g r i i n e  K 3[Co(SCH2-CHNH2-COO)3]-3 H20  (I) — Ba-Salz, Ba3[Co- 
(SCH2-CHNH2-C 00)3]2-7 H 20  — iibergeht. Letztere Verb. gibt m it H 20 2 oder 
Natriumsuperoxyd bei gewóhnlicher Temp. sehr schnell eine G e 1 b farbung, so dafi 
dieso R k . zum Naehweis von / / 20 2 — allordings nur in  farblosen Lsgg. — bzw. Kalium 
(vgl. So b e l  u . K r a m e r , C. 1933. II. 1902) benutzt werden kann. Noch 0,01 Milhmol 
H 2Oo in 10 ccm Lsg. lassen sich m it 5 ccm einer 0,01-mol. Lsg. von I  erfassen. Die
g o 1 b e Verb. hat die Zus. eines Kalium-Kobaltitris-a-amino-p-sulfinopropionats,
K 3[C0(S0 2-CH2-CHNH,-C0 0 )3] -3 H 20  (H). Daraus m it HC1 die freie Saure, H3[Co- 
(S 0 2-CH2-CHNH2-C0Ój3], m it BaCl2 das Ba-Salz, Ba3[Co(SO2-CH2-CHNH2-C00)3]2- 
6 H 20 . Einw. von Athylendiamin oder Co(en)3Br3 auf II fiihrt zu einem swl. Salz,
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[Co en3]-[Co(S02-CH2-CHNH2-COO)3]-7 H 20. A u s  dem F iltrat des Rk.-Prod. m it 
Athylendiamin konnte die verdrangto a-Amino-p-sulfinopropionsaure, H 0 2S-CH, • 
CHNH2-C 0 0 H -H 20  (III) iiber ilir Ba-Salz, Ba(S02-CH2-CHNH2 C 00)-H 20  isoliert 
werden. Sie wird durch KMnO., zu Cysteinsdure osydiert. Dio Darst. von II aus einem 
Co-Salz u. III gelang nicht. Einw. von [Co(NH3)6]Cl3 auf II oder III fuhrte zu [Co- 
(NH3)0l[Co(SO2-CH„-CHNH2-COO)3]-4 H 20 . Yf. glaubt — liauptsachlich auf Grund

O
der loichten Bldg. von II aus I — der Sulfinsaure III im Salz II die Konst. R— S—H 

0  O11u. nicht R—S—OH zuschreiben zu mussen. — Mit F e"’-Salzen in saurer Lsg. gibt III 
eino tief orangeroto Komplexverb., jedoch kcin swl. Salz (ygl. K r is h n a  u . S in g h , 
C. 1928. I. 2432). Das seinerzeit (1. c.) beschriobene, m it I  isomere, r o t o  Salz reagiert 
nicht m it H 20 2. — Cysleinsaure gibt keine der Verb. II analogen Komplexsalze. 
(J. Amor. chem. Soc. 55. 3336—42. Aug. 1933. N. Y., The Rockofellor Inst. for Medical 
Res.) B e r s i n .

Henri Wuyts, Neue Jteaktionen der reduziercnden Zucker. Die vom Yf. friiher be- 
schriebene Umsetzung von Carbonylverbb. m it aromat. Thiohydrazidcn wird auf 
einige Zucker angewandt, namlich Olucose, Mannose, Galaktose u. Arabinose. Man 
erhitzt dio Zucker m it der gleichen Menge a-Phenyl-fj-thiobenzoylhydrazid u. 5°/0ig. 
alkoh. HC1 kurz im W.-Bad, wobei Verfliissigung u. Festwerden erfolgt. Die Zucker 
werden m it W. entfernt u. die fast reinen Rohprodd. aus A. oder CH3OH gereinigt. 
Dio entstehendon Verbb., Diphenyldihydroihiodiazole, dio in Stellung 2 don Zuckerrest

tragen, sind gelblichweiBe, krystallisierte Kor- 
J? per, sind swl. in W., zwl. in k. organ. Lósungs-

C6II6• Cr^ 1 jiCH■ (CIIOH)n• CHjOH mitteln. Sie sind opt. akt. u. geben Farbrkk.
~vjl,__ aJM.o n  H N 03 (blaugriin) odor H 2S04 +  Oxy-

0 6 dationsmittel. Alkoh. Silbemitratlsg. wird
gefallt. Die FF. sind charaktorist., die Verb. aus Olucose schrn. bei 147—148°, Galaktose 
178—179°, Mannose 198°, Arabinose 222°. — Fructose gibt kein gleiches Rk.-Prod. 
Die Mischung yerfiirbt sich u. yerfliissigt, ohne zu erstarren. Unverandertes Hydrazid 
ist kaum noch yorlianden. Aus Laclose konnte obenfalls noch kein krystallisiertes 
Deriy. erhalten werden. (C. R. liebd. Seances Acad. Sci. 196. 1678—80. 29/5. 
1933.) ERUBAcn.

L. v. Vargha, Partielle Acelonierung der Zucker und Zuckeralkohole. I I .  Mitt.
l,2-Monoaceł07i-d-mannit und neue partiell acylierle Derivale des d-Mannils. (I. vgl. 
C. 1933. I. 3924.) Behandelt man d-Mannit in Aceton m it Orthoborsaure u. konz. 
Schwefelsaure, so erhalt man l,2-Mcmoacelon-d-mannit-4,5-monoborsdureester (I), dessen 

Konst. folgendermaBen sichergestellt wird. Die Entfernung

P\Q C H
HOCiI 

KÓ- 0  OH 
HC—O ' x OH 

I  CHjOH

der Borsaure ergibt einen Monoacetonmannit, der ver- 
schieden ist von 3,4-Monoacetonmannit ( B r i g l  u . G r u n e r ,  
C. 1933. I. 1013), eine Tritylgruppe aufnimmt u. m it 
Aceton sich weiter zu 1,2,5,6-Diacetonmannit bzw. Tri- 
acetonmannit kondensiert. E r trag t also den Acetonrest 
in 1,2-Stellung. I  reagiert m it 3 Moll. Tritylchlorid unter 
Bldg. des 1,2-Monoaceton-G-tritylmannits, die Borsaure kann 
also nur in 3,4 oder 4,5 stehen. Wahrscheinlich ist das 
letztero der Fali, denn m it 2 Moll. Orthoborsaure liefert 

Mannit einen Diborsdureester, der in 1 ,6-Dibenzoylmannit iiberfuhrt werden kann.
I besitzt vermutlich auch komplexen Charakter, denn zur Einfiihrung einer T rity l
gruppe sind 3 Moll. Tritylchlorid erforderlich. — Vf. stellt weiter einige neue partiell 
acylierte M annitderiw . her.

V o r  s u c h e. l,2-Monoaceton-d-man?iit-4,5-monoborsaurcestcr, C8H 190 8B (I).
Mannit wird m it der 20-fachen Menge Aceton, 1 Mol. B(OH)3 u. konz. H 2S04 1 Stde. 
geschiittelt. Neutralisieren m it Na2C03, Aceton abdest., Riickstand m it A. extrahieren. 
(Unlosliches ist Mannitdiborsaureester.) Aus dem A. krystallisieren lange Nadeln vom 
P. 75—90°, 11. in Pyridin, swl. in Aceton, Chlf., Bzn.; A. u. W. zersetzen. [<x]d1s =  
+15,1° (Pyridin, c =  3,5). —•. 1,2-Monoaceton-d-mannit, C8H 180 6. I  wird m it Methanol 
2-mal abgedampft. GroBe farblose Prismen aus A., 11. in W. u. Pyridin, wl. in A., Aceton, 
Essigester, unl. in Bzn. F. 167°, [cc ]d 20 =  +3,48° (W.). — 1,2,5,6-Diacetonmannit.
1,2-Monoacetonmannit wird m it Aceton u. CuS04 urogesetzt. Lange dttnne Nadeln



2522 D. Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1933. II.

T o m  F. 122°, [oc]d25 '== +1,2° (W., c  =  3,2G). —  l,2-Monoacelon-6-trityl-d-mannit, 
C28H32O0. A us I  oder 1,2-Monoacetonmannit m it Pyridin-Tritylchlorid. F. aus Bzl.-PAe. 
45—55°, [a]n20 =  +3,29° (Chlf.). — l,2-Monoaceton-3,4,5,6-letraacetyl-d-mannit, C17- 
H 26O10. GroBe farblose Blatter, 11. in organ. Losungsmm., swl. in W. u. PAe. Ausbeute 
ąuantitatiy. F. 107°, [cc]d2° =  +28,04° (Clilf.). — 1,2-Monoaceton-3,4,5,6-tetrabenzoyl- 
A-mannit, C37H3lO10. F. aus ii.-PAe. 114°. Ausbeute 85%. [a]D23 =  +47,84° (Chlf.).
— 1,2,5,6-Diaceton-3,4-diacetyl-d-mannit, C10H.,0O8. Lange farblose Nadeln, 11. in organ. 
Losungsmm., swl. in W. u. PAe. F. 123°, [a] D20 =  +26,72° (Chlf.). — 3,4,5,6-Tetra- 
acetyl-d-mannit, C14H 22O10. Die Monoaeetonverb. wird bei 50° m it 70%ig. Eg. gespalten. 
Nach 4—5 Stdn. ist das Maximum der Drehung erreicht. Nadelchen aus A.-PAe. 
vom F. 92°, 11. in W. u. organ. Losungsmm., wl. in Bzn. [<x]d20 =  +31,61° (Chlf.), 
+26,0° (W.). — 3,4,5,6-Tetrabenzoyl-d-mannit. Analog dem yorigen aus 1,2-Mono- 
acetontetrabenzoylmannit. Amorphe M., 11. in organ. Losungsmm., unl. in W. u. PAe. 
[a]D25 =  +52,56° (Chlf., c =  3,31). 3,4-Diacetyl-d-mannit, C10H 18O8. Aus Diaceton- 
diaeetylmaimit m it 70%ig. Essigsaure bei 50°. GroBe, farblose Prismen aus A. vom 
F. 139°. L. in W., A., Aceton u. Essigester, wl. in Bzl., Bzn., Chlf. [a]n25 =  +45,32° 
(W.). (Ber. dtseh. chem. Ges. 66.1394—99.13/9. 1933. Tihany, Ungar. Biolog. Forsehgs.- 
Inst.) " E r l b a c h .

Hans Heinrich Schlubach, Wolfgang Rauchenberger und Albrecht Schultze, 
Uber die Einioirkung von Essigsaureanhydrid und Schwefelsaure auf die Monoaceton- 
glucose. Die von B r ig ł  u . Z e r r w e c k  (C. 1933. II. 1014) erhaltcne Pentaacetylmono- 
acetonglucose haben Vff. schon friiher dargestellt unter Verwendung von Schwefel

saure ais Kondensationsmittel. Die Verb. kann aber nieht die 
von B r ig l  u . Z e r r w e c k  angegebene Struktur haben, denu 
nach Abspaltung des Acetons m it HCl-Eg. Ial3t sich die ent- 
stehende Tetraacetylglucose in 2,3,5,6-Tetramethylglucose iiber- 
fiihren. Die Einw. von wasserfreiem HC1 fiihrt zu Acetochlor-h- 
glucose, die die gleiche Tetraacetyl-h-glucose ergibt. In der 
Pentaacetylmonoacetonglucose ist demnach der furoide Sauer- 
stoffring der Monoacetonglucose erhalten geblieben gemiifi 
nebenst. Fonnulierung.

V e r s u c h e .  Pentaacetylmonoaceionglucose. Triacetyl- 
monoacetonglucose wird m it Aeetanhydrid gel., m it eiskaltem 
Aeetanhydrid u. konz. H 2S 0 4 versetzt u. 3 Mm. bei Raumtemp. 
gehalten. Nach Zusatz von Chlf. m it Eiswasser zers. F. 140°, 

[a]d18 =  +60,4° (Chlf., e =  1,01). — Isomere Pentaacetylmonoacetonglucose. Bei der 
Behandlung der vorigen Verb. m it ath. NH3 entsteht in geringer Menge ein Korper 
vom F. 140° u. gleicher Zus. Die Drehung — [a]uls =  +3,0° (Chlf., c =  0,996) — laBt 
ihn ais die zugehórige /S-Form erscheinen. — 2,3,5,6-Tetramethylglucose. Pentaacetyl
monoacetonglucose liefert bei Behandlung m it Eg.-HCl (9 Teile Eg. +  1 Teil 5-n. HC1) 
eine Tetraacetylglucose von [a]D18 =  +32° (Chlf., c =  1,262). Diese wurde in das 
Methylglucosid verwandelt u. m it Dimethylsulfat die Acetyl- gegen Methylgruppen 
ausgetauscht. Das Methylglucosid ergab nach HCl-Spaltung 2,3,5,6-Tetramethylglucose, 
no20 =  1,45 38, [a]nls =  —30° in Chlf. — l-Chlor-2,3,5,6-tetraacetylglucose. Das Penta- 
acetat wird 40 Stdn. m it HC1 bei 20° behandelt. Zersetzliehe Krystalle von [a]D"° =  
+  46,5° (Chlf., e =  1,182). (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 1248—51. 13/9. 1933. Hamburg, 
Univ.) E r l b a c h .

Hans Heinrich Schlubach und Joachim Vorwerk, Untersuchungen iiber l-Sorbose.
I. Mitt. Die bakterielle Oxydation yon Sorbit (Sionon der I. G. FA R BENIN D U STR IE) 
nach B e r t r a n d  wird zweckmaBig in Ggw. von 0,5% Essigsaure durchgefuhrt, wodurch 
die Infektionsgefahr erheblich yerringert \rird. Die Ausbeute betragt 50—75% des 
Ausgangsmaterials. — Die Acetylierung von Sorbose gelingt nieht nach H U D SO N  u. 
B r a u n s ,  bei Anwendung yon ZnCl2 erhiilt man eine Pentaacelylsorbose, aus dereń 
Drehung u. Resistenz gegen die Einfiihrung von Halogen anzunehmen ist, daB sie
1,3,4,5,6-Pentaacetylketo-l-sorbose ist (vgl. A r r a g o n , C. 1933- II. 1335).

V e r  s u c h e. Sorboseschm. bei 159—161° u. hat [a]n2° =  — 43,2° (W., c =  2,3). — 
Pentaacełyl-l-sorbose. Die Darst. erfolgte in gleicher Weise wio C. 1933. II- 1335 
beschrieben. Ausbeute 60—70%  der Theorie. F. 96,5—-97,5°, [a]n20 =  +2,9° (Chlf., 
c =  2). — Einw. ton Halogmierungsmitteln. HC1 greift nieht an oder fiihrt bei langerer 
Rk. 2 Atome Cl ein. A1C13 +  PC15 sind unwirksam, HBr ergibt keine einheitlichen 
Rk.-Prodd. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 . 1251—53. 13/9. 1933. Hamburg, Uniy.) E k l b .
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Endre Berner und Fredrik Melhus, Ober den alkoholylischen Abbau der Starkę. 
(Vgl. C. 1932. I. 3413.) Der von PiCTET (vgl. z. B. C. 1929. II. 1787) beobachtete 
Abbau der Starkę durch h. Glyeerin ist in Wirklichkeit eine Alkoholyse, wie dies fiir 
andere Polysaccliaride sehon nacbgewiesen war (C. 1933. I. 1284 u. fruher). Sie tr itt  
sowohl mit Glyeerin wie auch Glykol, Benzylalkohol oder Phenol ein, Methylalkohol 
wirkt dagegen nur auf methylierte Stiirke, nicht auf unveranderte. Die entstehenden 
Abbauprodd. sind die Olucoside der zum Abbau yerwendeten Hydroxylverbb., u. zwar 
a- u. /i-Form gleiehzeitig. Sio wurden durch geeignete Umwandlung (Acetylierung, 
Methylierung) identifiziert. — Der Abbau m it Glyeerin wird kataly t. beschleunigt durch 
einen Zusatz von Phosphorsiiure. E rhitzt man das Gemiseh hoher (210°), so tr i t t  neben 
der Alkoholyse eine W.-Abspaltung ein.

V e r s u o h e. „Trihexosan“, nach PiCTET u. J a h n  (C. 1923. I .  1016) dargestellt, 
enthielt nach mehrfacher Reinigung (auch uber das Aeetat) noeh etwa 4%  Glyeerin, 
was einem mittleren Mol.-Gew. von 2000—2500 entspricht. — Starkę u. Glyeerin bei 
ISO0. 40 Stdn., zchnfache Menge Glyeerin. [oc]d war etwa +60°. Das Aeetat, mit 
Pyridin-Acetanhydrid dargestellt, hatte [a]n2° =  +56,9° (Bzl., c =  0,9). Es wurde 
mit Dimetliylsulfat-NaOH in Hezamethylglyeeringlueosid iibergefiihrt, farbloses Ol 
vom K p .0)1 127°, [a]i)-° =  +59,9° (Chlf., c =  1,2). Dieses liefert bei der Hydrolyse 
mit 2-n. HC1 2,3,4,6-Tetramethyl-a-glucose vom F. 83°. — Der Abbau laCt sich sehon 
bei 130° in 27 Stdn. durchfiihren, wenn 0,1% Phosphorsiiure zugesetzt werden. Das 
Aeetat ha t M d 20 =  +71,6° (c =  1,7). — Abbau m it Glykol. Analog dem Glycerin- 
abbau, 24 Stdn. bei 180°. Pentaacetylglykolglueosid, C18H 2GOi2. Farbloser ziiłier Sirup 
vom Ivp.0i07 184° u. [a]n20 =  +70,0° (Bzl., c =  1,0). Die tx-Modifikalion krystallisiert 
spontan nach langerem Stehen. Nadeln aus verd. A., F. 66°, [a] D20 =  +143,0° (Bzl.). 
+  123,3° (A., c =  1,2). — Abba-u m it Methylalkohol. Methylierte Stiirke ([a]o in Chlf. 
+  186°) wird m it absol. CH3OH 11 Stdn. auf 200° erhitzt. Der Ruckstand ha t die 
Eigg. von 2,3,6-Trimelhyl-{a +  fl)-methylglucosid, nD2° =  1,4585, [oc]d'"u =  +60,8° 
(W., c =  1,3). (Ber. dtseh. chem. Ges. 66 . 1333—38. 13/9. 1933. Trondheim, Techn. 
Hochsch.) E e l b a c ii .

Kurt Hess, Alte und neue Anschauungen uber die Struktur der Cellulose und ihre 
experimentelle Begriindung. (Chem. J . Ser. G. Fortschr. Chem. [russ.: Chimitseheski 
Shurnal. Sser. G. Uspeehi Chimii] 1. 669—91. 1932. Berlin-Dahlem. — C. 1930. II. 
3747.) K le v e r .

Robert FergUS Hunter, Wechselwirkung aromatischer Thioharnstoffe mit Brom. 
Zusammenfassender Berieht iiber friihere Unterss. des Yf. u. seiner Mitarbeiter (C. 1929.
II. 1000 u. fruher, 1930. II . 3560 u. fruher). (J . Indian chem. Soc. P. C. Ray Commemor. 
Vol. 73—79. 1933. Aligarh, Muslim-Univ.) L in d e n b a u m .

W. M. Lauter, A. E. Jurist und W. G. Christiansen. Studien iiber die Dar- 
sldlung, Giftigkeit und Absor-ption ton Wismutverbindungen. V. Wismutverbindungen 
non Brenzeatechin, Pyrogallol und Gallussiiure. (IV. vgl. C. 1933- I I . 534.) Na-Bi- 
Digallat ist yiel weniger giftig ais Na-Bi-Gallat, die Absorption ist aber weniger gut 
ais bei den leiclit u. yollstandig absorbierbaren Tartraten u. schleimsauren Salzen 
(C. 1933. I. 2531). In  der Absorption u. Giftigkeit von Na-Bi-Gallat u. Na-Bi-metkyl- 
gallat besteht kein groCer Unterschied, die Verbb. sind aber in wss. Lsg, reeht un- 
bestandig. Vom klin. Standpunkt ans sind die beiden Yerbb., obwohl sie relativ un- 
giftig sind, infolge langsamer u. unvollstandiger Absorption von zweifelhaftem W ert. 
Na-Bi-Gallat wird nicht viel besser absorbiert, ist aber viel giftiger. Die Bi-Verbb. des 
Brenzcatechins u. IVrogallols wurden wegen ilirer Unlóslichkeit nicht pharmakolog. 
untersucht. Die bisher erhaltenen Resultate wrerden zusamniengefaBt. Obwohl manche 
der imtersuchten Verbb. therapeut. vcr\vcndet werden, ist keine ein vollstandig be- 
friedigendes Antisyphilitikum. — Na-Bi-Gallat, C,H.,O0BiNa3, aus Gallussiiure u. Na- 
Bi-Tartrat in W .; man lost in  Sodalsg. u. fallt mit A. Nicht rcin erhalten. Die wss. 
Lsg. ist dunkelbraun. Daraus durch Umsetzung m it Bi-Subnitrat, Behandeln des 
gelben Nd. (59,7% Bi) m it Na-Gallatlsg., Fallen m it Aceton u. Waschen m it Aceton, 
absol. A. u. W. Na-Bi-Digallat, Cj,H9Ou BiNa2, 11. in W. — Na-Bi-Methylgallat, aus 
Methylgallat u. Bi-Subnitrat in w. W.; man 1. den Nd. in W. +  NaOH u. fallt mit 
A. Gelb, 11. in W. — Pyrogallólwismut, HO• C0H3O2BiOH, aus Pyrogallol u. Bi(N03)3- 
Mannitlsg. Gelb, 1. in NaOH, unl. in W. u. Sodalsg. — Brenzcatechinwismut, aus 
Brenzeatechin u. BiOCl3. Gelb, unl. in NaOH, 1. in HCl. (J . Amer. pharmac. Ass. 
22. 531—34. Jun i 1933. Brooklyn [N. Y.], Labor. von E. R. Squibb & Sons.) 0 6 .
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M. Sesha Iyengar und H. Subba Jois, Subsliluiion in  Resorcinderivaten. Broni- 
derimte der Besorcinmethyldlhylalher. 2,4-Dimethoxy- bzw. 2-Athoxy-4-mcthoxy- 
benzaldehyd bzw. -benzoesiiure ergeben bei Bromierung neben Mono-(5)-bromderivv. 
(vgl. R a o , Sr ik a n t ia  u. I y e n g a r , C. 1929. I I .  2556), in kleinerer Menge Dibrom- 
dcriw., indem ein 2. Br-Atom dio CHO- bzw. COOH-Gruppo ersetzt. Die Monobrom- 
deriw . gehen bei weitcrer Bromierung ebenfalls in diese Dibromresorcinather iiber. —
4.6-Dibrojnrcsorcindimethyldther, aus Essigsaure Krystalle vom F. 140—141°. —
4.6-Dibromresorcin-l-dthyl-3-methylather, aus Essigsaure Krystalle vom F. 98—99°.
(Half Yearly-J. Mysore Univ. 5. 232—34. 1931.) P a n g r it z .

S. Gambarjan und L. Kasarjan, Acylperoxyde und sekunddre Aminę. Die 
frulier (C. 1 9 2 7 .1. 1820) beobacktete Spaltung von Benzoylperoxyd (I) durch sekundare 
Aminę wurde an wciteren Beispielen studiert. Auch Acetylperoxyd liefcrte m it (C2H5)2- 
NH, (C3H 7)2NH sowie Piperidin in guter Ausbeutc Dialkylliydroxylaminc\ bei liingorer 
Einw. bzw. ohne Kiihlung bilden sich in nicht aufgeklarter Weise Dialkylacelamide, 
CH3CONR2. Acetylbenzoylperozyd (II) gab O-Acetyl-N ,N-dialkylhydroxylamine neben 
Benzoesaure. Aus dem Grad der Temp.-Erhóhung beim Yermischen von I I  u. Amin 
wird fur die Rk.-Gesckwindigkeit die Reihe Diisobutylamin <  Dialhylamin <  Piperidin 
gefunden. Die besonders ausgepragte Rk.-Fakigkeit des Piperidins wird auf die alter- 
nierende Polaritat der ungeradzahligen C-Ringatome zuriickgefiihrt; fur Pyrrolidin 
wird eine erlieblich geringere Ek.-Gescliwindigkcit Torausgesagt. — Tertiiiro Amino 
werden von Acylperoxyden ebenfalls energ. angegriffen; so lieferte Trimethylamin 
dureh Einw. von I  Didtliylamin, eine Rk., die der yon P o l o n o v s k i  (C. 1927. I. 2082) 
sehr alinlich ist.

V e r  s u c h e. O-Benzoyl-N,N■diatliylhydroxylamin, Cu H 150 2N. Aus (C2H6)2NH
u. I. Kp.o,i2 92°. — Diathylacelamid, C6H i3ON. Aus (C2H5)2]S!H u. Aeetylperoxyd in 
A. ohne Kiihlung. In  der K alte entsteht 0-Acetyl-N,N-didlhylhydroxylamin, C0H 13O2N, 
Kp.0)0i 32°. Letzteres wurde auch aus (C2H5)2NH u. II  erhalten. — O-Benzoyl-N,N- 
dipropylliydroxylamin, CI3H 190 2N. K p .0t01 95°. Aus (C3H 7)2NH u. I. O-Aceiyl-N,N- 
dipropylliydroxylamin, C8H170 2N. Kp.0>0l 40—41°. Aus (C3H7)2NH u. Acetylperoxvd 
bzw. II. — O-Benzoyl-N-oxypiperidin, C,2H 160 2N. Aus Piperidin u. I. — N-Acetyl- 
piperidin, C7H 13ON. K p .0,01 44°. Aus Piperidin u. Acetylperoxyd ohne Kiihlung. In 
der Kalte wird O-Acetyl-N-oxypiperidin, C7H 130 2N, Kp.0l0l 50—51°, erhalten. (Chem. 
J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 3 (65). 222—28. 1933.) B e r s i n .

A. Fouchet, Krilische Untersucliung des Percersalicylats. (Vgl. C. 1933. II. 522.) 
Eine Unters. des von L o r t ie  (C. 1931. I. 1257) ais „Pereersalicylat“ angesprochenen 
Prod. (Best. des G«h. an Salicylsaure, Behandlung m it Na2C03-Lsg., Bldg. in Ab- 
wesenheit von 0 2) ergibt, daB dieses ein Geinisch von Ce2(C03)3 m it teils unter Bldg. 
phenol. Prodd. zers., teils unzers. Salicylsaure darstellt. Es wird jedoch die Móglich- 
keit der Bldg. von Celv-Salicylat aus Na-Salicylat u. Na-Celv-Carbonat in alkal. Medium 
nicht bestritten. (Buli. Soc. ehim. France [4] 53. 570—71. Jun i 1933. Angers, Med.- 

• Schule.) R. K. Mu l l e r .
Corliss R. Kinney, E. Westley Smith, Beme L. Woolley und Allan R. Willey, 

AnishydroxamsaurecMorid. Das durch Einw. von NOC1 auf Anisaldoxim entstehende 
Anishydroxamsaurechlorid, CH3 • O • CcII4 ■ CCI: NOH (I), sckm. nach R h e in b o l d t  
(C. 1927. I. 1304) bei 120°, nach W e y g a n d  u . B a u e r  (C. 1928. I. 925) bei 88—89°. 
Es konnten also stereoisomere Modifikationen yorliegen, die allerdings bei Hydroxam- 
saurechloriden bisher nicht bekannt geworden sind. Vff. erhielten sowohl bei der 
direkten Chlorierung von Anisaldoxim (nach WERNER u. BUSS, Ber. dtsch. chem. Ges. 
27 [1894]. 2193) unter geeigneten Bedingungen ais auch bei der Einw. yon NOC1 ein 
Chlorid vom F. 88—89°, das durch Uberfuhrung in Bis-p-inethoxyphenylfurazanoxyd(II) 
eharakterisiert wurde. Beide Anisaldoxime liefern dasselbe Prod. Das bei 120° schm. 
Prod. von R h e in b o l d t  wurde ais Gemisch aus I  u. durch Hydrolyse entstandener 
Anissiiure erkannt. — Chlorierung von Anisaldoxim m it mehr ais 1 Mol. Cl2 ohne 
geniigende Kiihlung fuhrt zu Kernsubstitution; man erhalt 3-Chlor- u. 3 ,5-Dichlor- 
anishydroxamsiiurechlorid. Die Cl-Stellungen wurden durch Hydrolyse zu den Chlor- 
anissauren nacligewiesen. — Bei der Darst. von I  aus Anisaldoxim u. NOC1 tritt ais 
Zwischenprod. das unbestandige, fast farblose a-Nitrosoanisylchlorid (IH) auf, das bei 
ca. 50° (Zers.) schm. u. beim Aufbewahren in 10—60 Min. in I  ubergeht u. bei der 
Behandlung m it Sodalsg. I I  liefert.

V e r s u c h e. Anishydroxamsdurechlorid, C8H S0 2NC1 (I), aus a- oder /?-Anisaldoxiiu
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I CHgO• C6H4• CCI:N• Oli II CHjO"C8H4*C---------C-C0H4-OCHa
. . I I I  CIIjO• CeH4• CHC1- NO ft-O -N O

in A., neben j?-AnisaldoximhydrochIorid oder beim Aufbewahren des aus a-Anisaldoxim u. 
NOC1 in A. cntstehenden III. Beim Chlorieren von Anisaldoxim in BzI.-Lsg. ist dio 
Ausbeute geringer ais in A.; in nieht getrocknetem Chlf. erhiilt man fast nur Anissaure. 
Schuppen aus Chlf. +  PAe., F. 88—89°. Geht bei langerem Aufbewahren in das 
Didnisenylazoximoxyd (F. 179° [Zers.]) von R o b in  (C. R . hebd. Sćances Acad. 
Soi. 169 [1919]. 341. 695) u. die Dianishydroximsaure, C8H 90 3N (F. 143°) von 
L O SSE N  (1874) uber. — Di-p-methoxyphenylfurazanoxyd (II), aus I  m it Alkalien 
oder m it AgN03, F. 112°. — Anishydroxamsaurebenzoat, C15H 130 4N, aus I  u. Ag-Benzoat 
in A., neben II, F. 148°. Anishydroxamsaureaniid, C8H 10O2N2, aus I  u. NH3-Gas in A.,
F. 121—122° aus A. — 3-Chlor-4-mdlioxybenzlt,ydroxam$aurechlorid, C8H 70 2NC1. Man 
ehloriert a-Anisaldoxim in Chlf., bis die anfangs auftretende blaugruno Farbung in 
Gelb iibergegangen ist. Nadeln aus Chlf. +  etwas PAe. F. 106,5°. LaBt sich nieht zur 
entsprcchenden Hydroxamsaure verseifen. Gibt m it sd. W. oder Sodalsg. Bis-[3-chlor-4- 
methoxyplienyl]-furazanoxyd, C,0H 10O4N2Cl2 (schwachgelbe Nadeln aus A., F. 165°), 
m it sd. NaOH oder 3-n. HC1 3-Ćhloranissaure, F. 213° (Zers.). — 3,5-Dichlor-4-mełhoxy- 
benzhydroxamsa,urechlorid, C8H 60 2NC13, durch erschópfende Chlorierung von a-Anis- 
aldoxim in Chlf. Krystalle aus Chlf. LaBt sich ebenfalls nieht in die Hydroxamsaure 
uberfuhren u. liefert m it sd. W. oder Sodalsg. Bis-[3,5-dichlor-4-methoxyphenyl]-furazan- 
oxyd, C16H 80 4N2C14, schwach gelblichc Nadeln aus A., F. 146°, m it sd. 3-n. HC1 oder 
NaOH 3,5-Dichloranissaure, F. 196° (Zers.). (J. Amer. chem. Soc. 55. 3418—24. Aug. 
1933. Salt Lake City, Univ. of Utah.) O s t e r t a g .

Benton A. Buli und Reynold C. Fuson, Die Spaltung von Carbonylverbindungen 
durch Alkalien. 10. Trihalogenmelhylketonsduren. (8. Mitt. iiber die Hahformreaktion.) 
(7. vgl. C. 1933. I. 935; vgl. auch C. 1933. I. 1447.) Im  Laufe der fruheren Unterss. 
ist die Frage aufgetreten, ob die geringe Rk.-Fahigkeit mancher o,o-disubstituierter 
Trihalogenmethylketone gegen All<ali nieht durch ihre Unlóslichkeit verursacht wird. 
Vff. untersuchten deshalb TrihalogenderiY T. der 3,5-Dimethyl-4-acetylbenzoesaure (I) 
4iuf ihr Verh. gegen Alkali. Die Verbb. sind bei 0° ziemlich alkalibestandig, werden 
•aber bei hoheren Tempp. unter Bldg. von 2,6-Dimethylterephthalsaure gespalten. 
Vff. schliefien daraus, daB die Alkalibestandigkeit der ster. behinderten Ketone in 
erster Linie auf die ster. Hinderung u. nur teilweise auf die Unlóslichkeit der Ketone in W. 
zuruckzufiihren ist. — Darst. der Halogenverbb. I  durch Kondensation von 2,6-Di- 

methylterephthalsaure-4-methylester-l-chlorid m it CH3-ZnJ, Be
handlung m it NaOCl bzw. NaOBr u. nachfolgende Hydrolyse. 
Verss., die Bronmsrb. durch Kondensation von 2,6-Dimethyl- 
terephthalsauredichlorid m it CH3-ZnJ u. Behandlung des en t
standenen 2,6-Dimethyl-l,4-diacetylbenzols m it NaOBr dar- 
zustellen, lieferten ein unreines Prod. — 2,6-Dimethyl-4-carbometh- 
ozybenzoylchlorid, CUH U0 3C1, aus 2,6-Dimethylterephthalsaure-4- 

methylester (N o y e s , Amer. Chem. Journ. 20 [1898]. 809) u. SOCL unter RuckfluB. 
Kp.g 147—150°. Liefert m it CH3-ZnJ in Toluol 3,5-Dimelhyl-4-aeelylbenzoe$aure, 
Cu f i i20 3 (I, X  =  H), Nadeln aus W., F. 160—161°. Daraus m it alkal. NaOCl-Lsg. 
bei 0° 3,5-Dimethyl-4-trichloracetylbenzoesaure, Cn H90 3Cl3 (I, X  =  Cl; Nadeln aus 
CH3-OH, F. 165—166°), m it alkal. NaOBr-Lsg. bei 0° 3,ó-Dimethyl-4-tribromacetyl- 
benzoesdure, C11H 80 2Br3 (I, X  =  B r; Krystalle aus CH3- OH, F. 161— 162°). Die beiden 
Halogenverbb. werden durch 5°/0ig. NaOH bei 0° nieht verandert; bei Zimmertemp. 
wird die Chlorverb. vollstandig, die Bromyerb. teilweise unter Bldg. von 2,0-Dimełhyl- 
■terephthalsdure (F. 293—295°) gespalten. 2,6-Dimethylterephthalsduredichlorid, aus der 
Saure m it PC15 u. POCl3 auf dem W.-Bade, K p .20 124—138°. Gibt m it CH3-ZnJ in 
Toluol 2,6-Dimethyl-l,4-diacetylbenzol, CI2H140 2, Krystalle aus PAe., F. 61,5—62°. 
Phenylhydrazcm, C18H 20ON2, Krystalle aus verd. A., F. 154— 156°. Das Diketon liefert 
mit NaOBr Dimethylterephthalsaure u. CBr4. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3424—28. 
Aug. 1933.) O s t e r t a g .

C. F. Woodward und Reynold C. Fuson, Die Spaltung von Carbonylterbindungen 
durch Alkalien. 11. Die Einwirkung von Hypobromitlosungen auf p-Dikełone. (10. vgl. 
Torst. Ref.) Da manche Verbb. m it akt. CH2-Gruppen durch Hypohalogenite leicht 
halogeniert w'erden, war es von Interesse, festzustellen, wie die Rk. bei /3-Diketonen 
R-C0-CH„-C0-CH3 (I) yerlauft, die sowohl CH2 ais auch CH3 enthalten. Wenn R  

XV. 2. 168

CO-CX3

C H , / \ C H 3

COjH
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eine Acylgruppe m it geeigneten o-Substitucnten ist, wird die Kettenspaltung an der R  
benachbarten CO-Gruppe gehemmt, so daB die Isolierung von Zwischenprodd. moglich 
ersoheint, die einon RuckschluB auf den Rk.-Mechanismus zulassen. p-Brombenzoyl- 
aceton (v. A u w e r s  u . IIe  im kio, C. 1927. I I . 2756) gibt m it iiberschiissigem NaOBr 
C6HjBr ■ CO„Na, CH3• C02Na u. CBr4. CBr4 kann einerseits aus dem endstandigen CH3, 
andererseits durch Spaltung eines intermediaren Dibromdiketons u. somit aus der CH2- 
Gruppe entstanden sein. Verss. m it 2,4,6-Trimethylbenzoylaceton u. m it /?-Methoxy-a- 
naphthoylaceton zeigten, daB das letztere der Fali ist; man erhalt bei der Eimv. von 
NaOBr auf diese Ketone weder CHBr3 noch CBr4, sondern Na-Acetat u. Tribrom- 
acetylmesitylen bzw. l-Tribromacetyl-2-methoxynaphtlialin. Boi der Einw. von NaOBr 
auf ein Diketon I  entsteht also zunachst cin Dibromdiketon, R- CO -CBr2-CO 'CH3, 
das durch Alkalispaltung in I I • CO■ CH2Br u. CH3-C02Na zerlegt wird; das Dibrom- 
keton wird durch weitere Einw. von NaOBr in das Tribromketon R-0O-CBr3 iiber- 
gefiihrt. Beim p-Brombenzoylaceton erfolgt auBerdem Spaltung des Tribromketons in 
Ć6H 4B r-C 02Na u. CHBr3; letzteres wird durch uberschiissiges NaOBr in CBr4 ver- 
wandelt. Die Einw. von NaOBr auf das beiderseits ster. beliinderte 2,4,6,2',4',6/-Hexa- 
methyldibenzoylmethan bleibt bei der Bldg. des Diacyldibrommethans stehen (vgl. 
F i s h e r ,  S u g d e n  u . F u s o n ,  C. 1932. II . 3388). — Tetrabromkohlenstoff, F . 92—93°. 
p-Brombenzoesaure, F . 248—249,5°. — Acetylacelomesitylen (2,4,6-Trimethylbenzoyl- 
aceton), C13H 160 2, aus Acetomesitylen u. Essigestcr m it Na in A. ICrystalle aus CH ^O H ,
F. 45—46°, Kp.s 143—146°. Gibt m it Phenylhydrazin in Eg. Metliylphenyl-2,4,6-tri- 
methylplienylpyrazol, CI9H 2()N2 (U) (orange Krystalle aus PAe., F. 86—87°) u. das

Phenylhydrazon, C19H 22ON2, ICrystalle aus CH3-OH,
II CaH6-N ł\ I<\ 128,5—129,5°. — a,x,a.-Tribrom-2,4,6-trimelkylaceto-
(CH ) C H • C : CII • C • Cli phenon, aus Acetylacetomesitylen u. NaOBr in alkal.

3 Lsg. F. 69—70°, aus CH3-OH. Das daneben entstandene
CH3-C02Na wurde durch t)berfulrrung in p-Bromphcnacylacetat (F. 84,5— 85°) nach- 
gewiesen. — f}-Methoxy-a.-naplithoylacdon, F. 71—72,5° (vgl. WlTTIG u. B lu m en th aL , 
C. 1927. II. 77) liefert m it NaOBr l-Tribroinacdyl-2-meihoxymphthaUn, ICrystalle aus 
Methanol, F. 136—137°. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3472—75. Aug. 1933. Urbana [HI.], 
Univ.) O s te r ta g .

Richard Kuhn und Max Hoffer, Zum Realdionsverlauf der Amalgamhydrierungen; 
P-Phenylsorbinsaure. Die THiELEsche Regel ha t in der Reihe der symm. Diphenyl- 
polyene (1,6-, 1,8- u. 1,10-Addition) sowie der symm. Carotinoidcarbonsauren (1,14- u. 
1,18-Addition) eine unerwartete Erweiterung ilires Giiltigkeitsbereiches erfahren. Bei 
diesen Verbb., die bei Hydrierungen m it Na- oder Al-Amalgam cu,co'-Dihydroverbb. 
liefern, lcommen „negative“ Substituenten nur an den Enden der Polyenlcetten vor. 
Auch bei aliphat. Polyencarbonsauren findet noch iiberwiegend oj^o^Addition statt. 
Fiir Hydrierung von Polyenen m it unsymm. Stellung der negativen Substituenten 
haben B u r t o n  u . I k g o l d  (C. 1929. I I .  2767) theoret. Vorstellungen entwickelt u. 
fiir Butadiene, die 2 negative Substituenten in 1,2-Stellung besitzen, Addition in
1.2-Stellung vorausgesagt. Aus a-Vinylzimtsaure, die danach a-Vinyldihydrozimtsiiure 
liefern sollte, wird aber unter 1,4-Addition fast ausschlieBlick a-Bcnzylcrotonsaure 
gebildet ( K u h n  u . D e u t s c h ,  C. 1932. I .  3424). Vff. haben am Beispiel der /J-Phenyl- 
sorbinsaure (I, P h  =  Phenyl) die Giiltigkeit der Theorie gepriift. Aus I  sollte nach 
BURTON u . I n g o l d  unter 1,4-Addition ausschlieBlich /3-Propenylhydrozimtsaure (II) 
entstehen. Unter 1,4-Addition konnte aber auch /3-Phenylhexen-3-silure-(l) (HI) ent- 
stehen. B ei der Hydrierung entstehen I I  u. i n  nebeneinander. Durch Oxydat.ion des 
Gemisches m it KM n04 wurden 27,5% Phenylbernsteinsaure (aus H) u. 68,2°/0 Benzoe- 
saure (aus i n )  erhalten. Das Ergebnis steht in Ubereinstimmung m it der Menge der 
erhaltenen fliichtigen Fettsauren. Danach findet bei der Hydrierung von I  zu 30%
1.2-Addition u. zu 70°/o 1,4-Addition sta tt. Beide Dihydrosauren sind so stabil, daB 
eine sekundare Bldg. der zl2-Saure unwahrscheinlich ist u. der bei der a-Vinylzimtsaure 
mogliche Einwand entfallt. — Die Rk. verlauft zunachst unter Ardagerung eines Na- oder 
H-Atoms u. Bldg. einer Monohydroverb. Hierfiir spricht a) die Unwahrscheinliclikeit 
eines DreierstoBes, b) die Bldg. pinakonartiger dimerer Rk.-Prodd. (C. 1932. I. 1653), 
c) die Móglichkeit, in geeigneten Fallen freie Radikale durch Amalgamhydrierungen 
darzustellen, Anlagerung erfolgt an dem dem negatiyen Substituenten benachbarten 
C-Atom. Bei der radikalartigen Monohydroverb. besitzen die noch yorhandenen Doppel- 
bindungen besondere Beweglichkeit, so daB Umlagerung der p,y- in die a,j?-ungesatt. 
Verb. erfolgen kann. Das Yerhaltnis von 1,2- zu 1,4-Addition ist von den Stabilitiits-
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yerhiiltnissen der tautomeren Monohydroformen abhangig. Die Abweichungen von der 
iNGOLDschen Theorie werden dadureh erkliirt, daB die nach der Hydrierung noch 
yorhandenen Doppelbindungen des Dien-Systems konjugiert zu anderen Doppelbin- 
dungen auftreten: bei I  konjugiert zum Phenylrest, bei a-Vinylzimtsaure zur COOH- 
Gruppe. I  Yerhalt sich boi der Hydrierung wie eine substituierte Sorbinsaure u. nicht 
wie eino substituierte Zimtsiiure. Der Reinheitsgrad des Na-Amalgams ist nach 
A. D e tj ts c h  (Dissertat. Ziirich 1932) ohne groBen EinfluB auf die Hydrierung. — Die 
Synthese ton  I  gelingt durch Einw. von Zn u. Bromessigester auf Crotonylbenzol. Der 
entstehende f}-Phenyl-f}-oxydihydrosorbinsauremcihylester (IV) geht durch Dest. m it 
POCl3 in den fi-Phcnylsorbinsauremelhylester (I) uber. fl-Phenyl-fi-oxydiliydrosorbinsaurc, 
(aus IV m it wss. methylalkoh. KOH) spaltet beim Erhitzen uber den F. C02 u. W. ab 
unter Bldg. yon 2-Plienylpentadien-(l,3) (V). Mit Br in  Chlf. entsteht unter Abspaltung 
yon HBr u. W. cin Monóbromlacton (VI), das m it Zn in Eg. in /?-Phanylsorbinlacton 
vom F. 100° (VII) iibergelit. Aus letzterem entsteht mit HC1 zur Halfto /3-Phonyl- 
sorbinsaureester (I) u. zu 1/,1 ein isomeres Lacton vom F. 63° (VHI). Aus der Lago der 
Absorptionsmaxima wird geschlosscn, daB bei VIII CO- u. Phenylgruppe in Konjugation 
zueinander stehen. VII ist am leiclitesten aus IV mit Eg.-HCl zu erhalten.
H 3C-CH: CH-C: CH-COOH HaC-CH:CH-CH-CHj.COOH HgC-CHj-CH: C-Clia-COOH

I  Ph I I  Ph I I I  Ph
OH

IV H3C• C H : C H • C ■ CHa• COOCH3 V H 3C -C H :C H .C :C H 2

£ h  Ph
C-Br C-H CHS

H3C • C ^H ^D  • Ph H jC -C ^H ^C -P h  H jC -C J I^ C -P h
Ó CH2 Ó ĆH2 Ó ÓH

V I ' ^ O  V II  ̂ c f o  V II I  ̂s c f o
V e r  s u c h  e. 3-Phenylhexen-(4)-ol-(3)-saure-(l)-methylestcr (/?-Phenyl-/?-oxydihy- 

drosorbinsauremethylester IV), C13H 160 3. Aus Crotonylbenzol (D u f k a is s e  u. 
D e m OKTYIGNIER, C. 1927. I I . 1257) m it Bromessigsauremethylester u. Zn in Bzl. 
Aus Bzn. Nadeln F. 58°. 31 onobromozyester, C13H i50 3Br. Voriges in CS2 m it 2 Atomen 
Br yersetzen, ausgefallenes Bromid aus Bzl. oder Toluol umkrystallisieren, wobei HBr 
abgespalten wird. Nadeln, F . 179—180° (korr. Beri). — 3-Phenylhexen-(4)-ol-(3)- 
saure-(l) (/?-Phenyl-/?-oxydihydrosorbinsaure), Ci2H 140 3. Aus IV m it wss.-methylalkoh. 
KOH. Prismen aus Bzl. F . 121— 122° (korr. Beri). — Monóbromlacton, C12H n 0 2Br (VI). 
Voriges in Chlf. losen, Br2 zugeben. Nach kurzer Zeit entwickelt sich HBr. Nach 
Yerdunstcn des Chlf. u. Anreiben m it CS2 Krystalle. Nach Umkrystallisieren aus Bzl. +  
PAe., dann Methanol, Prismen, P. 110—110,3° (korr. Beri). — 2-Phenylpentadien-(l,3), 
CnH 12 (V). Oxysa.ure in ólbad auf 130° bis zum beginnenden Schmelzen, hierauf im 
Vakuum allmahlich auf 160° erhitzen, wobei unter Abspaltung von C02 u. W. der 
KW-stoff zwischen 80—90° uberdest. Nach nochmaliger Dest. K p .15 85—86°, d2li =
0.915, nu21 =  1,550, M.R. 49,92. — fl-Phenylsorbins&uremethylesler, C13Hł40 2 (I). Aus IV 
durch Dest. m it wenig POCl3 im Vakuum. Kp. zwischen 140—160°, bis 200° unter 
starker Zers. Betrachtlicher harziger Ruckstand. Nach 2-maligem Fraktionieren 
Kp.12 152—158°. Ausbeute 40%. Farbloses, nahezu geruchloses Ol, oxydiert sich 
leicht an der Luft u. yerwandelt sich dabei in eine zahe, in A. sl. M. Dem Ester ist 
stets eine etwas C-reicherc Substanz beigemengt. <ils 4 =  1,051, n D18 =  1,5692, 
M.R. 62,91. — 3-Phenylhexadien-(2,4)-saure-(l) (/J-Phenylsorbinsaure I), C12H 120 2. Aus 
yorigem m it methylalkoh. KOH. Beim Ansauem gelbliches, teilweise krystalljsierendes
01. Aus Methanol Prismen m it Zeichnungen, aus 70% Methanol, glaubersalzartige 
Biindel, F. 133— 134° (korr. Beri). — Reiner Methylester. Aus yorigem m it HC1 +  
Methanol. K p .18 154—156°, d - \  =  1,049, n D21 =  1,5640, M.R, 63,00. — fi-Pkenyl- 
sorbinlacton, F. 100°, C12H 120 2 (VH). 20,6 g Phenyloxydihydrosorbinsaure in 50 ccm Eg. 
losen, bis zur Sattigung HC1 einleiten, am anderen Tage in 300 ccm W. gieBen. Bald 
erstarrendes Ol, Prismen aus CS2 F. 99—100° (korr. Beri). Ausbeute 84%. Loslich in A., 
A, Bzl., Essigester, Chlf. Entsteht auch aus dem Ester IV auf dieselbe Weise. — 
Monohrom-p-phenylsorbinlacton, C11Hll0 2Br (VI). 1 g VII in 5 ccm CS2 aufschlammen, 
unter Kuhlung m it 0,84 g Br yersetzen, wobei unter Entfarbung u. HBr-Entw. Lsg.

168*
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ein tritt. Nach Verdunsten des CS2 erstarrfc M. nach einigen Tagen. Glanzende Prismen 
aus CC14. F . 110—110,5°. Ausbeute 1,2 g. Misch-F. m it Broradacton aus der Oxysaure 
keine Depression. Mit Zn u. Eg. wird VII zuriickgebildet. Behandlung des fi-Phenyl- 
sorbirdactons mit alkoli. HCl. 9,4 g VII in 40 ccm Methanol losen, unter Kiihlung m it HC1 
sattigon, ani andern Tage in  Eiswasser giefien, ausathern, m it Sodalsg. behandeln, 
m it j\ra2SO.j trocknen, fraktionieren. Bei 145—160° (13 nim) 5 g (50%) /)-Phenyl- 
sorbinsaureester (I), bei 200—212° (12 mm) 2,5—3 g Rrystalle von p-Phenylsorbin- 
lacton, F. 63°, C12H 120 2 (VIII). Aus PAe. u. CS2 Prismen, F. 63°, K p .12 210—212°. — 
Uydrierung der {!-Phenylsorbinsdure mit Natriumamalgam. I  in W. aufcchlammen, 
mit 50°/o Uberschufi 8°/0ig. Na-Amalgam in Portionen innerhalb 2 Stdn. bei 0° hydrieren, 
von Zeit zu Zeit m it verd. H 2S 0 4 neutralisieren. Nach Ansauern m it A. aufnehmen, 
trocknen, bei 1 mm dest. In  Sodalsg. aufnehmen, m it A. Lacton entfernen, nach dem 
Ansauern in  A. u. dest. Kp.j 135—136°. Ausbeute 80%. Earbloses, viscoses 01. Erd- 
alkali-, Zn-, Cu- u. Ag-Salze in W. sl. amorph. c?18-°4 =  1,060, nn 18>6 =  1,5355, 
M.R. 55,89. — Oxydation der Dihydro-fi-phenylsorbinsauren (II, III). Gemisch der 
Siiuren m it der fiir 6 0  +  10% bereehneten Menge KM n04 u. Soda bei 0° oxydieren, 
nach 10 Stdn. m it Bisulfit entfarben, Braunstein mit h. W. digerieren, Filtrate auf 
W.-Bad einengen. Mit H 3P 0 4 ansauern, m it W.-Dampf iibertreibcn, bis F iltrat neutral. 
Im  Ruckstand Phenylbernsteinsaure m it A. extrahieren, von etwas Oxalsaure durch 
Rrystallisieren aus wenig W. abtrennen. Gefunden: 27,5% 1,2-Addition. Phenylbern
steinsaure wird in der Kalte von KM n04 nicht angegriffen. W.-Dampfdestillat neu
tralisieren u. zur Trockne verdampfen. In  wenig W. aufnehmen, mit H 3P 0 4 ansauern, 
worauf bei 0° die Benzoesiiure krystallisiert. Gefunden: 68,2°/0 1,4-Addition. Mutter- 
lauge von Benzoesaure durch Ausschiitteln m it Bzl. befreien, fliichtige Fettsauren ais 
Ag-Salze bestimmen. Gefunden: 1,2-Addition 28,5%, 1,4-Addition 71,5%. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 66. 1263— 73. 13/9. 1933. Heidelberg, Kaiser-Wilh.-Inst. f. med. Forsch., 
Inst. f. Chemie.) S c h o n .

G. Dupont, J. Allard und R. Dulou, Oxydationen durch Selendioxyd in der 
Terpenreihe. R i l e y  u. Mitarbeiter (C. 1 9 3 2 .  II . 1156) liaben gezeigt, daC SeO, ein 
spezif. Oxydationsmittel fiir CH2-Gruppen ist, welche durch benachbarte negative 
Gruppen a k tm e rt sind. Vff. haben dieses Verf. auf die Terpene iibertragen, u. zwar 
zunachst auf Pinen u. Nopinen, welche in a-Stellung zur Doppelbindung eine CH2- 
Gruppe enthalten. Diese sollte daher akt. sein. Tatsachlieh konnten die entsprechenden 
ungesatt. Ketone, Verbenon u. Pinocarvo?i, erhalten werden. Die gleiche Oxydation des 
Pinens ist auch von S c h w e n k  u .  B o r g w a r d t  (C. 1 9 3 2 .  I I .  3391) beschrieben worden.

V e r s u c h e .  Darst. des SeO, durch Erhitzen Ton Se in einem Pyrexrohr auf 200° 
u. Ijberleiten von O, der zuyoi' eine Waschflasche m it konz. H N 0 3 passiert hat. Das Se02 
sublimiert an die k. Teile des Rohres. — Verbenon. In  Lsg. von 111 g Se02 in 200 g A. 
allmahlich 136 g a-Pinen (D .15 0,8630, nn16’ 5 =  1,4715, [a]n =  +41,83°) eintragen,
10 Stdn. auf W.-Bad erhitzen, m it Dampf dest. u. fraktionieren. Ausbeute 52 g. Kp.is 
103—105°, D .16 0,976, n D15 =  1,5020, MD =  45,30 (ber. 44,75), [a]D =  16,40°. Semi- 
carbazon, F. 208—209°. Ram an-Spektrum  ident. m it dem des naturliehen Verbenons.
— Pinocarvon. Aus Nopinen (D.15 0,874, n j 20 =  1,4872, [a]D =  —22,1°) wie vorst. 
Ausbeute ahnlich. K p .19 96—98°, D .18 0,980, nu18 =  1,4950, Md =  44,62 (ber. 44,75). 
Semicarbazon, F . 202°. — Verss., die Oxydation in anderen Losungsmm. (PAe., W., 
Amylalkohol) auszufiihren, gaben geringere Ausbeuten. (Buli. Soc. chim. France [4] 5 3 .  
599—603. Jun i 1933.) L indenbaum .

P. C. Gułia und R. C. Das Gupta, Versuche zur Synthese des Pinens: Sijnthe.se 
der cis- und trans-Ketmiorpinsdure. Das Na-Deriv. des G U A R E S C H I-Im id s liefert mit 
COBr, in der K alte auBer anderen Prodd. m it ziemlich guter Ausbeute a,y-Dicyan- 

C(CN)— CO. CH.COjH CH-COjH
(OH3)t c /^ > C O  N n H  (CHs)2C <^)C O  i n  (CH3)2C<Q>CO

I  C(CN)— C O / I I  CH-COjH  COaH -d H
P ,fi-d im ethyl-a .,y-caTb(m ylglu tarim id  (I). E rhitzt man dieses m it H 2S 0 4 5 Stdn. auf 105°, 
so erhalt man cis-Ketonorpinsaure (II) u. dereń Anhydrid, wahrend bei 130° trans- 
Ketonorpinsdure (III) entsteht. — Erhitzt man Na-Acetondicarbonsaureathylester in 
Bzl.-Suspension m it Chloracetol im geschlossenen GefaC auf hohe Temp., so bildet sich 
cis-Ketonorpinsaurediaihylester, denn dieser wird durch B aryt zu J3 verseift. (Current 
Sci. 2. 52—53. Aug. 1933.) L in d e n b a u m .
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P. C. Guha, K. N. Gaind und D. R. Mehta, E in  neues Verfahren fiir die Syn- 
thc.se bicyclischer Verbindungcn. Uber rergebliche Verss., in Cycloliexandionderiw. 
Briicken oinzubauen, vgl. G u h a  u . Mitarbeiter (C. 1 9 3 3 . 1 . 3443. 3444). Vff. sind je tzt

C(C02C2H6) — CO, CH------------ CO.
i  (Ch3)2c< ^ ch, V h3 i i  (Ch ^ c^ N ch, \ ch2

C(C02GiH 6) - C 0 /  CH------------ C O /
wie folgt zum Ziel gclangt: Das Di-Na-deriv. des Esters yon SCHEIBER u . Me i s e l  (1. c.) 
liefert, in Bzl.-Suspension m it CH2J 2 im geschlossenen GefaB auf hohe Temp. erhitzt, 
den gebriickten Ester I  u. dieser durch Hydrolyso Kelonopinon (U). Succinylobernstein- 
saurcester liefert unter ahnliehen Bedingungen die 1,4-gebriickte Verb. (Current Sci.
2. 53. Aug. 1933. Bangalore, Indian Inst. of Science.) L in d e n b a u m .

T. Mochida, Uber die Isolierung des l-a-Terpineols aus japanischem Campheról. 
Vf. dest. Campheról (Kp. 200—230°) im hohen Vakuum m it W.-Dampf, wobei der 
Campher leicht iibergeht, wahrend Terpineol u. Safrol unter diesen Bedingungen nur 
wenig fliichtig sind. Die Trennung yon Terpineol u. Safrol gelingt durch fraktionierto 
Krystallisation; im pft man m it ci nem Safrolkrystall, so krystallisiert das Safrol sogleich 
aus, wahrend das Terpineol durch Impfen sehr schwer zum Krystallisieren zu bringen 
ist. Das rohe Terpineol liefert, 2-mal ais Borat gereinigt u. dann aus 70°/oig. A. wieder- 
holt umkrystallisiert, reines l-n-Terpineol, rhomb. Blattchen, E. 34—35°, Kp.,., 104 bis 
105°, K p.10 90—91°, [oc]D16 =  —13,30°. Phenylcarbamat, F. 112°. Nitrosocldorid, F. 110 
bis 112°. Nitrolpiperidid, F . 149—150°. Terpinhydrał, F. 118—119°. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan  [Suppl.] 3 6 .  443 B—44 B. Aug. 1933. Kobe, Lab. der S a ise i ShonO Co. 
[Orig.: dtsch.]) L in d en b au m .

Philip A. Berry und Thomas B. Swanson, Die Beslimmung des Erstarrungs- 
punktes einer Mischung von reinern o-Kresol und reinem Gineól in molekularem Ver- 
hallnis. (Vgl. C. 1 9 3 3 - 1 .1939.) Bei Anwendung von vóllig trockenem Cineol u. schneller 
Durchfiihrung der Best. ist der E . 56,3°. (Perfum, essent. Oil Rcc. 24. 224. 25/7. 
1933.) E l l m e r .

J. Doeuvre, Uber Isopulegon und iiber die Pyrolyse des Isoamylisopulegols. Vf. 
wollte das ais Ausgangsmaterial erforderliche Isopulegol durch Isomerisierung des 
Citronellals mittels i-C3H7MgBr darstellen. Letzteres reagierte jedoch m it dem 
Citronellal n. unter Bldg. des sekundaren Alkohols. Daher wurde das Citronellal wio 
iiblich m it Acetanhydrid in Isopulegol iibergefuhrt. Dieses, ein Gemisch von d- u.
1-Isomeren, wurde zu einem linksdrehenden Isopulegon (ebenfalls Stereoisomeren- 
gemisch) oxydiert. Durch Ozonisierung wurde festgestellt, daB in beiden Verbb. die 
Doppelbindung in 8,9 liegt, wahrend der Oxydation somit keine Isomerisierung eintritt. 
Das Isopulegon lieferte 2 Semicarbazone, beide m it der Doppelbindung in 8,9, das eine 
links-, das andere rechtsdrehend, m it yerschiedener Rotationsdispersion. Dieselben 
leiten sich yon akt. Verbb. ab, welche der cis- u. trans-Form des Isopulegons ent- 
sprechen; iiber die Verteilung laBt sich noch nichts aussagen. — Aus obigem Isopulegon 
u. i-C5H u MgBr wurde m it nicht iiber 35% Ausbeute ein rechtsdrehendes Isoamyl- 
isopulegol (I) erhalten. Man muB annehmen, daB sich das linksdrehende Isopulegon 
schnell, das rechtsdrehende dagegen langsam enolisiert, letzteres daher hauptsaclilich 
unter Bldg. von I  reagiert. —  Die Pyrolyse yon I  yerlief ganz analog der des Isopulegols 
( G r i g n a r d  u . D o e u v r e ,  C. 1 9 3 0 .  II. 390), d. h . unter Ringsprengung u. Verschiebung 
der Doppelbindung entstand das ungesatt. Keton KI. Ais Zwischenphase nimmt Vf. das 
Oxyd II an, welches gemaB den punktierten Linien aufgespalten wird. III wurde yom 
Citronellal aus synthetisiert. Da es jedoch keine krystallisierten Deriyy. lieferte, wurde 
es dem oxydativen Abbau unterworfen; das Pyrolysenprod. u. das synthet. Keton 
lieferten die gleiche Ketonsaure IY, welche durch ein Semicarbazon charakterisiert 
werden konnte.

HjC,

HSC

C H -C H S C H -C H a

CH. ILC ;CH„

C < O h "  111 H »C\  CO • C H , • C H 2 • C H (C H 3)j

Oh  ^ c h

C H 3.C :C H 2 C H 3-6 -• c h 3
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CH-CH,
CH-CH,

-C5H u E ,C f  x ,CH5
I I  H IV

’d 'CO • CHj • CHj • CH(CH3)j

CO..H
CH,-C-CH,

V e r s u c h e .  d-GitroneUal. Reinigung iiber die DisulfitYerb. Ivp.14 92°, D.204
0,851, n D2“ =  1,4467, [«],.,*• =  +13,45“, [a]M62“ = + 1 5 ,8 6 “, [a]4302“ =  +34,93“, 
a« « : “sio =  2,20. Ozonisierung ergab 90% Aceton. — 2,5,9-Trimethyldecen-(8)-ol-(3), 
C13H2(10 . Durch schnelles EinflieBen des yorigen in i-C3H,MgBr ohne Kiihlung. An- 
genehm riechende FI., Kp-i2 126— 127°, D.204 0,853, nc20 =  1,4551, n^20 =  1,4573, 
nF2° =  1,4642, E  2  fur D =  0,015, fur F —C =  2% , [a]57820 =  +5,28°, [a]54620 =  
+6,06°, [a]43620 =  +10,62°, oc436 : a546 =  1,75. — Isopulegol, C10H 18O. Citronellal u. 
Acetanhydrid 27 Stdn.gekocht, m it W, zers. usw., erhaltenes Acetat (Kp.14 105—108“) 
m it alkoh. KOH verseift. Kp.14 93— 94“, D.204 0,911, nu20 =  1,4723, Oberfliieken- 
spannung y17 =  29,5 dyn/em, Parachor =  392,2 (ber. 398,4), Parachor: Md =  8,27, 
Vis,e =  0,073, oc578 =  +0,08°, oc436 =  —0,04“. — Isopulegon, C10H1GO. 120 g des Yorigen 
m it 1200 ccm Eis-W. geschiittelt, Lsg. Yon 90 g K 2Cr20 7 in 125 g H ,S 04 u. 360 ccm W. 
langsam zugegeben (Temp. nicht iiber 40“), 8 Stdn. geschiittelt, ausgeathert usw. 
K p.u  95°, D.22*54 0,914, nc22-5 =  1,4645, no22-5 =  1,4671, np22*8 =  1,4737, E  2  fiir D =
0,30, fur F-—C =  —4%, [a]57323 -  —0,66°, [ a ] ^  =  - 0 ,8 3 “, [a]43823 =  - 2 ,0 6 “, 
a436 ; =  2,47, ?j24 =  0,0277, y21 =  30,6 dyn/cm, P =  390,9 (ber. 394,1), P :M d =
8,47. — Semicarbazone, Cn H 190N 3. Trennung durch fraktionierte Krystallisation aus 
A. 1. Form: F. (bloc) 172—173“, wl. in A., [a]57823 =  —29,96°, [a]54623 =  —36,62°, 
W 43623 =  —85,78° (in Bzl.), a430 : a546 =  2,40. 2. Form: F. (bloc) 156°, 11. in A., [a]57823 =  
+  4,50°, [a]M923 =  +5,16°, [a]43623 =  +7,82° (in Bzl.), a430 : a M6 =  1,52. — Isoamyl- 
isopulegol (I), C15H 280 . Durch schnelles EinflieBen von ath. Isopulegonlsg. in i-CsH uMgBr 
ohne Kiihlung. Viscose, schwach riechende FI., Kp.I5139— 141°, D .18, 0,893, nc18 =  
1,4687, n D18 =  1,4718, nF18 =  1,4787, E  2  fiir D =  —0,02, fiir F —C =  10%, [<x]57816 =  
+14,01°, [ a W 6 =  +15,73°, [<x]43618 =  +26,88°, a438 : aM9 =  1,69, y u  =  28,6 dyn/cm, 
P =  579,3 (ber. 593,4), P :M D= 8 ,2 4 . — 2,7,ll-Trimethyldodecen-(10)-on-{5) (HI), 
C16H 280 . I  durch ein auf 540—550° erhitztes Glasrohr unter 50 mm Druck geleitet, fl. 
Prodd. fraktioniert. S tark riechende, schwach viscose Fl., Kp.16 148—150°, D.17, 0,852, 
ud17 =  1,4541, ?715,5 =  0,0398, [a]S7818 =  +2,34°. -— 4,9-Dimełhyldecanon-(6)-stiure-(l) 
(IV). m  in wss. Eg. ozonisiert, dann Cr03-Eg-Lsg. zugegeben, nach 2 Tagen Eg. im 
Vakuum entfem t, ausgeathert usw. Viscoses 01. Semicarbazon, C13H250 3N3, aus Lg.-A.,
F . (bloc) 140—141°. — 2,7,ll-Trimethyldodecen-(10)-ol-(5), C16H 30O. Aus Citronellal u.
i-C5H n MgBr. Schwach rosenartig riechende Fl., Kp.15 153— 154°, D.164 0,850, no10 =
1,4586, Md =  72,7 (ber. 72,5), [a]57818 =  +1 ,80“, [a]54l,i8 =  +2,01°, [ a W 8 =  +4,21°.
—  Synłhet. IH , C15H 280 . Durch Leiten des vorigen iiber reduziertes Cu bei 250“ u. 20 mm. 
K p.15 149—150“, D.i8<24 0,847, n D18-3 =  1,4523, MD =  71,4 (ber. 71,01), łj17>5 =  0,0373, 
[a]57317 =  +3,38°. Daraus wie oben IV u. dereń Semicarbazon (F. 140°). (Buli. Soc. 
chim. France [4] 53. 589—96. Juni 1933. Lyon, Fac. des Sciences.) L indenbaum .

Suresh Chandra Sen-Gupta, V er suche zur Synlhese des Santenons. I. Synthese 
der Homosantensdure. Die Konst. des Santerums steht d u rc h  seine Oxydation z u r Santen- 
sau re , w elche K o m p p a  (C. 1932. I I . 3878) sy n th e tis ie r t  h a t,  fest. Vf. Y ersucht, das

1 CH3.C C I I 2°C H a.CO n  CH3 ■ CiCN) • CHj • CHS • COsK
CHS • CH • COjCoH.CHj -CH-COjCjH j

C 05CaHs-CH— CO
c h 3. c (C 0 j C2h 6) - c h j . c h j . c 0 jCj H 5 w  - - - ^ iC HJ J J  3 , V X * 2 2 2 5  iry
CH3.CH.CO sCsH6

ĆHj— Ć(CH3) • COjC2H5
CHa—C{OH) • CHj ■ C 02C2H6 CH2—C:CH-CO,C2H s CHS—CH-CHs-COjCsHs

ĆH-CH3 V | CH-CH3 V I ÓH-CHa V II
CH2-C (C H 3)-C 02CjH5 CH,—C(CH3)-COjCaH5 CHs-Ó (C H 3)-C 0 jCjH5
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Keton auf einem Wego zu synthetisieren, welcher der Synthese des Eenchons yon 
R u z ic k a  (Ber. dtsch. chem. Ges. 50  [1917]. 1362) nachgebildet ist. E r ist bis zur 
Homosanlensaure gelangt, dereń Aufbau durch die Eormeln I—YII gekennzeichnet ist.

V e r s u c h e .  Lacton des P-Oxy-a.,f}-dimethyladipinsauremonoat]iylesters (I), 
C10H16O4. Layulinsaureathylester, a-Brompropionsiiureathylester u. Zn-Wolle in Bzl. 
gekocht, m it eiskalter verd. H2S04 zers. usw. Kp.g 148—149°. — a,fi-Dimethylbutan- 
a,(3,S-tricarbonsaurcdthylester (III), C15H20O6. I  m it KCN 10 Stdn. unter lliickfluB auf 
200—220° erhitzt, braunes Prod. (II) m it konz. HC1 10 Stdn. gekocht, fast yerdampft, 
griindlich ausgeathert, A.-Riickstand in absol. A. m it H 2S 04 gekocht u. A.-Dampf dureh- 
geleitet, A. abdest., m it W. yerd., ausgeathert u. wiederholt fraktioniert. Kp.5 147—152°.
— 2,3-Dimethylcyclopentanon-3,5-dicarbonsaurcathylesler (IV), Ci3H20O5. I II  in Bzl. mit 
Na-Pulver 1 Stde. gekocht, m it Eis u. yerd. H2S 04 geschiittelt usw. Kp.5 145— 150°. 
Starkę FeCl3-Farbung. — 2,3-Dimethylcyclopentanon-3-carbonsdure, CSH120 3. IV m it 
verd. HC1 5 Stdn. gekocht, ldare Lsg. m it (ŃH4)2S04 gesatt., ausgeathert usw. Dicke 
PI., Ivp.5 150—153°. Semicarbazon, C3H lf>0 3N3, aus W. oder yerd. A., E. 208°. — Athyl- 
ester, C10H I6O3. Mit C2H 5J  in sd. C2H5ONa-Lsg. (14 Stdn.). Kp.3 105—106°. Semicarb
azon, Cn H 10O3N3, aus CH3OH Nadeln, E. 191°. — Dehydrohomosantensdurcdthylester 
(VI), Ci4H 220 4. Vorigen Ester m it Bromessigsaureathylester, Zn-Wolle u. Spur J  in 
Bzl. gekocht, m it eiskalter verd. H 2S 04 zers. usw., Fraktion Kp.4 125—150° (Gemisch 
yon V u. VI) in Bzl. m it POCl3 3 Stdn. gekocht, m it W. u. Soda gowaschen usw. Kp.4 125 
bis 130°, angenehm riechend. Entfarbt Bromwasser. — Homosaniensdureathylester (VII), 
C14H 240 4. Durch Hydrieren von VI in absol. A. m it P t0 2. Kp.5 130— 135°. — Homo
santensaure, Cł(|Hi0O4. Mit alkoh. KOH. Aus W. Nadeln, F. 170°. (J. Indian chem. 
Soc. 10 . 341—45. Juli 1933. Caleutta, Presid. Coli.) L indenbaum .

B ernhard  Charles Saunders, Die Umselzung zwischen Na.phtkalin-2-sulfochlorid 
wid einigen Thiolverbindungen. Der MiBerfolg von H o p k in s  (C. 19 3 0 . I. 535) beim 
Vers. der Darst. eines Naphtlmlinsulfoderiy. von Olutathion GSH  (I) erklart sich durch 
die oxydierende Wrkg. des Sulfochlorids (vgl. O t t o , Ber. dtsch. chem. Ges. 2 4  [1891]. 
714). Bei der Einw. von 2 Moll. Naphthalin-2-sulfochlorid (H) in A. oder Toluol auf 
die Lsg. yon 1 Mol. I  in 3 Moll. Natronlauge werden bei Ggw. oder Abwesenheit yon 
Oj 1,5 Moll. N aphthalin-2-sulfinsaure, C10HsO2S, F. 105°, u. yermutlich Olutathion- 
disulfoxtjd (HI) gebildet (0,5 Mol. H  werden zuriickgewonnen):
1. 2 GSH +  C10H.SO2Cl +  2 NaOH — >- GSSG +  C10H7SO2Na +  NaCl +  H 20 .
2. GSSG +  2 C10H 7SO2Cl +  4 NaOH — >- G S02 • SG +  2 C10H7SO2Na +  2 NaCl +  H20 . 
Aus dem eingedampften wss. F iltra t der Sidfinsdure konnto IH  allerdings nieht isoliert 
werden. Immerhin zeigte der Ruckstand des iiber P20 5 eingedampften alkoh. Extrakts 
die auf i n  kindeutenden R kk .: Red. von ELMn04 in der Kalte, yon Brom, Jod, HgCl2 
u. ammoniakal. Silbernitratlsg.; NH3-Entw. beim Erhitzen m it NaOH u. positive 
Nitroprussidrk. nach Red. m it Zn +  verd. HC1 in der Kalte bzw. naeh gelindem Er- 
warmen m it NaOH. Die letztere Bk. spricht nach Vf. fiir die Formulierung von H I 
ais Thiolsulfonat GS—SG (vgl. M i l l e r  u. Sm il e s , C. 1925 .1. 2488). DaB auch GSSG

O ^ O
nach 2. die Sulfinsaure, F . 105°, liefert, bewies ein eigens angestellter Vers. — Die 
Einw. von II  auf l-Cystin ergab, nach Neutralisation bis zu einem pn ^  8,8, einen 
/CH3-S -  ONa \ /C H ,-S- OH \ /C H ,-S- O \ C H ,.S .C H s .CBH5

ĆH— N-<-Ś- > 0  ÓH— N ^ Ś - > 0  J CH— NH —Ś->-O j Ó H .N H -SO ^-C^H j
'ÓOOH ÓI0H7/ 2 \ĆOOH Ć10H7/ a \ĆOOH Ćł0H Ó O O H

IV V V I V II
Nd. der Zus. IV, C26H220 8N2S4Na2, Zers.-Punkt 214°. Dessen Behandlung m it k. 
HC1 lieferte ein Ol (yermutlich V), welches bei langerem Stehen in das von A b d e r - 
h a l d e n  u. W y b e r t  (C. 19 1 7 . I. 168) beschriebene Dinaphtlialin-2-sulfonyl-l-cystin, 
C25H2,0 8N2S4 (VI), F. 216°, iibergeht. Beim Kochen yon IV bzw. V m it yerd. HC1 
%Turde ebenfalls VI erhalten. — Die Umsetzung zwischen Cystein u. I I  lieferte in analoger 
Ek. wic beim GSH  nach Pufferung des Rk.-Gcmisehes auf ph »  8,8 wiederum r\" 
(das in VI iibergefuhrt werden konnte) u. nach kriiftigem Ansauem in der erwarteten 
Ausbeute die Naphthalin-2-sidfinsdure. — S-Benzylcystein gab m it II  ąuantitatiy 
N-Naphthalin-2-sulfonyl-5-benzylcystein, C20H 1?O4NS2 (VH), F. 132°. — Die Umsetzung 
yon ThioglyJcolsaure m it n  lieferte nur Dithiodiglykolsaure, F. 107—108°, u. Naplithalin- 
2-sulfinsdure. — Die Einw. yon Benzylchlorid bzw. 2,4-Dinitrodilorbenzol auf I  ver-
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lauft anormal u. wird nahcr untersueht. (Biochcmical J .  27. 397—402.1933. Cambridge, 
Biochem. Labor.) B e r s i n .

P. C. Mitter, Synthese von in  der Nalur vorkommenden Anthrachinonen. Vf. gibt 
eine kurze Ubersieht der bisher durchgefuhrten Synthesen naturlich yorkommender 
Antlirachinonderiw. an Hand der yon M it t e r  u . BlSWAS (C. 19 2 9 . I . 1691) vor- 
geschlagenen Klassifizierung dieser Verbb. in 4 yerschiedeno Typen. (J. Indian chem. 
Śoc. P . C. Ray Commemor. Vol. 285—92. 1933. Calcutta, Uniy.) L in d e n b a u m .

Charles Robert Harington und Johan Overhoff, Eine neue Synthese des 2-T1iiól- 
histidins sowie Versuche zur Synthese von Ergothionein. Der Vers., das Ergothionein 
auf ahnlichem Woge, wie das 2-Thiólhistidin (I) zu synthetisieren (ygl. C. 1 9 3 1 .1. 783), 
scheiterto an der Unmóglichkeit, den <x-Chlor-j}-glyoxalin-4(oder 5)-propionsiiuredthyl- 
ester zu bcnzoyheren. Anscheincnd yerhindert das Cl in der Seitenkette die Aufspaltung 
des Glyosalinringes. — Ein weiterer Vers., zu den yielleicht beąuemer zu handhaben- 
den Disulfiden zu gelangcn, fuhrte ebenfalls nicht zum Zicl, da die Oxydation von 
2-Thiól-4(oder 5)-aminómethylglyoxalin durch Jod ein untrennbares Gemisch lieferte.
— Der Weg vom 2-Thiol-4(oder 5)-plienoxyglyoxalin ais Ausgangsprod. erwies sich 
ebenfalls ais ungangbar, da weder die Hydrolyse zum 2-Thiol-4(oder 5)-oxymethyl- 
glyosalin, noch ein Ersatz der C6H 50-Gruppe durch Brom gelang. — SclilieBlich fuhrte 
auch die Kondensation yon Plithalimidohalogenoacetonen m it Na-Malonestern nur zu 
stark gefarbten Harzen. — Die Synthese von I  gelang auf einem neuen Wege. Das aus 
Asparaginsaure u. Acetanhydrid erhaltene Azlacton I II  (dio demselben Prod. von 
B e rg m an n , S t e r n  u . W it te ,  C. 1926. II. 2706, zugesprochene Formel n  wird ab- 
gelehnt; s. u.) gibt m it PC15 in CH3COCl IV, welehes durch CH2N2 in A. sowie nach- 
folgende Behandlung m it HC1 u. A. in Y iibergeht; iiber das daraus gewonnene Plitlial- 
imidoderiv. VI konnte das Hydrochlorid von VJLl erhalten werden. Dieses gab m it 
NaCNS I  ais Racemat. — Verss., das aus VI erhaltene VIII zu mcthylieren, urn iiber 
das Betain zum Ergothionein zu gelangen, yerliefen erfolglos: es tra t  Bldg. yon (CH3)3N 
u. ungesatt. Saure ein. — Die durch Einw. yon Brom auf YHI erhaltene Saure IX ver- 
liert bei der Hydrolyse, selbst unter mildesten Bedingungen, den Phthalimidorest.

CH.C1
c o o h  ę o c i £

111 ĆH-N IT ÓH-N V
I SC-CHj I 3 C'CH3 c h -n h -co -c h ,

C O -O 7  COOCjHs

CH2 -NH} c h — c .0„ !.OH(NH,).coob

0 0  0 0  J  lvTT
V I  C H S — >  ™ I  ę H ł T

c h -n h . c o -ch3 Ćh -n h 2
ÓOOCjHs COOH

CO CH2 • N < qq>C6H1 ch2.n < ° ° > c6h 4
ĆO co

n  \  Ć H .N H .C O .C H , T m  K  ĆH,
'CO CH-NH2 CHBr

ÓOOH COOH
V e r s u e h e .  Acetylasparaginsaure, Cr)H0O5N. Durch Einw. yon Acetanhydrid 

oder Keten auf eine Lsg. yon Asparaginsaure in Natronlauge. F. 142—143°, [a]5161-° =  
+5,9° in W. — Azlacton H I, C6H70,,N. Durch Kochen yon Asparaginsaure oder des 
Yorigen m it Acetanhydrid. F. 145—146°. Falls die angewandte Acetylasparaginsaure 
noch feueht ist, oder wenn im Olbad auf 95° erhitzt wird, entsteht ein isomeres An- 
hydrid., C6H ;0.,N, F. 175°, dem yielleicht die Konst. II  zukommt. — Saurechlorid IV, 
C6H60 3NC1. — a.-Acetamido-y-kelo-d-chlorvaleriansauredlhylester, C9H U0 4NC1 (V), F. 128°.
— a-Acetamido-y-keto-d-phthalimidovaleriansauredthylester, CłTH 180 6N2 (VI), F. 175°. — 
a,6-Diamirw-y-ketovalerianwuremonohydrochlorid, C5HU0 3N2C1. F arb t sich bei 175°
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gelb u. wird, ohne richtig zu schmelzen, bei 210° Schwarz. — d,l-2-Thiolhistidin, Cf)H B • 
ÓoNjS (I). Gibt allo Rkk. des 1-2-Thiolhistidins. Dihydrochlorid, F. 204—206° (Zers.).
— a-Amino-y-kelo-6-phtlialimidovaleria>isaure, C13H i20 5N2 (VIII). F. 165—166° (Zers.).
— a-Brom-y-keto-d-phthalimidómleriansaure, C13H10O5NBr (EX). F. 185—186° (Zers.). 
(Biochemical J .  27 . 338—4 4.1933 . London, Univ. Coli. Hospital Med. Sehool.) B e r s i n .

R. Cornubert und P. Robinet, Laboraloriwnsnotizen. Darstellung des Telrahydro- 
pyrons. Vff. haben die yon W i l l s t a t t e r  u . P u m m ere r (Ber. dtsch. chem. Ges. 37 
[1904]. 3734. 3744. 38 [1905], 1465) fiir dio Darst. des y-Pyrons gegebenen Vorscliriften 
an mehreren Stellen abgeandert. — Acetondioxalsauredthylester. In  die Hiilfte der 
Lsg. yon 23 g Na in 253 g a b s o 1. A. Gemisch von 29 g Aceton u. 73 g Oxalester 
auf einmal eintragen, unter der W.-Loitung bis zum Erstarren kiihlen, sofort 87 g 
Oxalsaure zugeben u. auf 55° erwarmen. Sodann dic andere Halfte der C2H 5ONa- 
Lsg., wrelche man zuvor auf 60° erwarmt hat, auf einmal zugieBen, bis zum Erstarren 
auf W.-Bad erwarmen, in 154 g H 2S 04 von D. 1,23 eintragen u. gut yerreiben, Nd. ab- 
filtrieren, m it verd. H 2SO., u. W. waschen u. an der Luft troeknen (ca. 10 Tage). Aus- 
beute 102 g; aus der H 2SO.,-Lsg. m it W. noch ca. 2 g. — Chelidonsaure. 1 Teil des 
yorigen m it 2 Teilen konz. HC1 4 (nieht 3!) Stdn. erhitzen. Rohausbeute 98%. Roh- 
prod. genugt fiir weitere Verarbeitung. — y-Pyron. Gemisch von 20 g der vorigen 
(bei 160° getrocknet) u. 40 g Cu-Pulver auf 20 g Bimssteinpulver schutten u. langsam 
erhitzen, wobei das Pyron gla tt dest. Rohausbeute ca. 90%- — Tetrahydro-y-pyron. 
Durch Hydrieren des yorigen nach B o r s c h e  (Ber. dtsch. chem. Ges. 48 [1915]. 682). 
45 g r e i n e s  Pyron erforderten 5 Katalysatoren aus je 2 ecm 2%ig. PdCl2-Lsg.; 
Dauer 431/ 2 Stdn. Ni ist ais K atalysator weniger gut geeignet. Das Prod. zeigte 
Kp .18 67 -69°, D .4 2̂ 5 1,0795, n D24' 6 =  1,4529, MD =  24,75 (ber. 25,0). (Buli. Soc. 
chim. Franco [4] 53. 565—69. Juni 1933. Nancy, Fac. des Sciences.) L in d en b au m .

R. Cornubert, Die sogenannten Telrahydropyronverbindiinaen haben tatsachlich 
diese Kojistitution. (Unter teilweiser Mitarbeit von P. Robinet.) Kurze Reff. nach 
C. R. hebd. Seances Acad. Sci. vgl. C. 193 0 .1. 2251.1931. II. 57 .1 9 3 2 .1 .1665. Esperi- 
mentell ist nachzutragen: a,a.-Methylbenzylcyclohexancm, C14H 180 . Aus dem friiher dar- 
gestellten Benzylidenderiy. des Ketons m it alkoh. KOH. K p .27 1 78°, D .16 1,034, n ®15 =
1,5385, M d =  61,15 (ber. 61,06). Liefert das Benzylidenderiy. quantitativ zuriick; es 
ist also keine Umlagerung eingetreten. — Von der Telrahydropyronverb. des a-Methyl- 
cyclohexanons wurde auch ein Semicarbazon, Co2H 2-0 2N3, erhalten; F. 220—223° bei 
langsamem, 230° bei schnellem Erhitzen. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 619—33. 
Juni 1933. Nancy, Fac. des Sciences.) L in d e n b a u m .

Krishnasami Venkataraman, Die Srynthese von Chromonen. Kurze Ubersicht 
iiber die neueren Fortschritte in der Chemie der Chromon- u. Flauonreihe, besonders 
auf Grand der RoBlNSONSchen Synthese. (J. Indian chem. Soc. P . C. Ray Commemor. 
Vol. 27—36. 1933. Lahore, Univ.) L in d e n b a u m .

J. N. Ashley, C. H. Browning, J. B. Cohen und R. Gulbransen, Die anti- 
septischen und trypanociden Eigenschaften einiger Anil- w id Styrylderivate des 4-Amino- 
chinaldins. (Vgl. C. 1931. I. 311.) Bei friiheren Unterss. wurde gefunden, daB D eriw . 
des 6-Aminochinolins m it einer tertiaren Aminogruppe in der p-Stellung des Benzol- 
kerns wirksamer sind ais die entsprechenden priinaren Aminę. Deshalb erstreckt sich 
die yorliegende Unters. auf p-Dimethyl- u. Diathylam inoderiw . In  der 4-Stellung 
des Chinolinkerns befindet sich ein primarer oder tertiiirer Aminrest, CH3-CO-NH 
oder (C2H 3)2N(CH3)X—. Die Wrkg. gegen B. coli ist schwacher ais bei den 6-Derivv.; 
dagegen haben dio tertiaren Aminoderiyy. des 2-Styrylchinolins eine starkę Wrkg. 
gegen Staphylokokken. 2-p-Dimethylaminoanil-4-aminochinolinchlormethylat wirkt 
trypanoeid; die Wrkg. ist aber unregelmaBig u. nieht reproduzierbar. Bei den anderen 
Verbb. hat sieh keine trypanocide Wrkg. feststellen lassen. — 4-Oxychinaldin, durch 
Erhitzen yon /?-Phenylaminocrotonsaureathylester m it gesehm. Paraffin u. Extraktion 
mit sd. Bzl. oder Lg. Dberfuhrung in 4-CMorchinaldin m it POCl3 bei 140— 150°. Daraus 
mit gesatt. alkoh. NH 3 bei 190—200° 4-Aminochinaldin, Nadeln aus W., F . 167—168°. 
Jodmethylat CtlH 13N2J , Nadeln aus W., wird beim Erhitzen dunkel, zers. sich bei 
ca. 270°. — 4-Acetaminochinaldin, C12H 12ON2, aus dem Amin, Acetarihydrid u. Na- 
Acetat. Nadeln aus W., F . 176—168° (so im Original). Jodmethylat C13H 15ON2J , 
durch Umsetzung m it (CH3)2S 0 4 in Nitrobenzol u. Behandlung des Methylsulfats 
ruit K J. Nadeln aus yerd. A., Zers. bei 274—275°. — 4-Dimethylaminochinaldin- 
jodmethylat, CI3H 17N 2J , durch Erhitzen yon 4-Chlorchinaldin m it (CH3)2NH in 
A. auf 200°, Erhitzen des Rk.-Prod, m it (0113)280 .! in Nitrobenzol u. Umsetzen
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m it K J. Gelbliche Nadeln aus A., Zers. bei 290—295°. 4-Didtliylaminochinaldin- 
jodmethylat, C15H 21N2J, analog unter Anwendung von (C2H 6)2NH. Gelbliche Stabchen 
aus W., F. 157—159°. — 4-P-Diathylaminoathylaminochinaldinbisjodmethylat, c 18h 29n 3j 2 
(I), durch Erhitzen von 4-Chlorchinaldin m it (C2H5)2N • CH„ • CII, • NH2 u. absol. A. 
auf 190—200°, Erhitzen m it (CH3),SOi u. Umsetzen m it K J. Nadeln aus verd. 
A., Zers. bei 279°. — Darst. der Anilderiw. nach C. 19 2 9 . I. 1827; es ist meist 

a t t  p rr  ( jT /n i i i  pTT ca. 6-std. Erhitzen erforderlich; die Aus-
2' s’ ( » a beuten sind gering. Styrylderiw. aus den

I j  I ] Jodmetliylaten u. den entsprechenden Alde-
I I I. CH hyden in Ggw. von etwas Piperidin bei 140°.

NfflH Ausbeute 50— 60°. Wo nicht anders an-
'  3 gegeben, wurde aus A. krystallisiert. 2-p-Di-

methylaminoanil-4-aminoćhinolinjodm.ethylat, C10H 21N, J , braune, griinglanzendo Prismen 
2-p-Dim.elhylaminoanil-4-acetarninochmoUnjodnietliylat, C21H 23ON4J, purpurne Nadeln 
m it griinem Reflex. 2-p-Dimethylaminoanil-4-dialhyIaminochinolinjodmethylal, C23H 23- 
N4J, sehokoladebraune Nadeln. 2-p-Dimethylaminoanil-4-P-diathylaminoathylamino- 
cliinólinbisjodmethylat, C28H37N5 J 2, braunlichpurpurne Nadeln. — 2-p-Dimcthylamino- 
styryl-4-aminochiiwlinjodmethylat, C20H22N3J, ziegelrote Prismen. 2-p-Dimethylamino- 
styryl-4-dimethylaminochinólinjodmethylat, C22H 20N3J, roto Nadeln. 2-p-Dimethyl- 
aminostyryl-4-acełaminochinolinjodmethylat, ć 22li,.,ON3J, braunlichpurpurne Nadeln. 
2-p-Dimethylaminostyryl-4-diathylaminochinolinjodmethylat, C24H 30N3J, roto Nadeln.
2-p-Diiiićthylamiiwstyryl-4-fi-dialhylaminoathylaminochinolinbisjodmelhylat, C27H33N4J 2, 
rote Nadeln. 2-p-Didthylaminostyryl-4-dimethylaminochiiiolinjodmelhylat, C24H3oN3J, 
roto Nadeln. 2-p-Didthylaminostyryl-4-didthylaminochinolinjodmethylat, C20H34N3J, 
roto Nadeln mit bronzegrunem Reflex. (Proc. Roy. Soc. London. Ser. B. 1 13 . 293—99. 
1/8. 1933.) Os t e r t a g .

C. H. Browning, J. B. Cohen, K. E. Cooper, S. Ellingworth und R. Gul- 
bransen, Die antiseplische und trypanocide Wirkung einiger Benzoylaminochinolinanil- 
und Styryherbindungen. (Vgl. vorst. Ref.) Die untersuchten Yerbb. enthalten in der
2-Stellung des Chinolinkerns die Gruppen C H : N - A r  (,,Anile“ ) oder C H : C H - A r  
(Styrylverbb.), in der 6-Stellung die Gruppe p-H,N • C6ł l j  • CO • NH oder davon durch 
Alkylienmg oder Aeylierung abgeleitete Gruppen. Gegen Staphylokokken u. B. coli 
wirken alle Ariile u. ein Teil der S tyrylderiw . stark antisept. Einige werden auch 
Ln stark verd. Lsgg. durch Proteine gefallt. Ein Vergleich m it den nichtbenzoylierten 
Analogen ergibt keine Parallelen zwischen Struktur u. antisept. Wrkg. Die durch 
Protem leicht fallbaren Verbb. geben bei der Injektion lang anhaltende gefarbte Depots 
in den Geweben. Es besteht Neigung zu Hautnekrosen. Die geringen Giftigkeiten sind 
wahrscheinlich auf die geringen Mengen zuriickzufuhren, die in den Kreislauf uber- 
gehen. Die Anile wirken trypanocid, bewirken aber keine Heilung. Die Styrylderiw. 
m it (CH3)2N wirken nicht trypanocid, die andern wirken ziemlich stark u. bewirken 
teilweise infolge Depotbldg. lang anhaltende Prophylaxe. — 6-p-Nitrobenzaminochinaldin, 
C17H 130 3N3, aus p-Aminochinaldin u. p-Nitrobenzoylchlorid in Eg. Gelbliche ICrystalle 
aus Nitrobenzol, F. 266—267°. Gibt m it Fe-Spanen u. 90°/oig- Essigsaure auf dem 
Wasserbad 6-p-Aminobenzaminochinaldin, Ci7H15ON3, Nadeln oder Tafeln aus verd. A.,
F . 197—199°. 6-p-Aminóbenzaminochinaldinchlormethylat, C18H 180N 3C1, aus dem
vorigen durch Erhitzen m it (CH3)2S04 in Nitrobenzol u. Fallen m it NaCl in W. oder 
dureh Red. des Acetats der entsprechenden Nitroverb. m it Fe u. Essigsaure u. Fallen 
m it NaCl. Gelbe Nadeln aus W. — 6-p-Nitrobenzaniinochinaldinacetomclhyht, aus 
6-Aminoehinaldinchlormethylat u. p-Nitrobenzoylchlorid in Eg. Tafeln aus 50°/o'g- A.
— 6-p-DimethylaminóbenzaminochinaldincMormethylat, C20H 22ON3C1, aus 6-p-Amino- 
benzaminochinaldinchlormethylat durch Kochen m it (CH3)2Ś 04 u. Sodalsg. u. Fallen 
m it NaCl. Griinlichgelbe Nadehi aus verd. A. Jodm ethylat C20H 22ON3J, analog beim 
Fallen m it N aJ. Gelbe mkr. Krystalle aus W. G-p-Acetamiyiobenzaminochinaldin, 
C19H 170 ,N ,, aus der Aminoverb. m it (CH3C0)20  u. Na-Aeetat. Nadeln aus A., F. >300°. 
Chlormethylat, durch Einw. von (CH3)2S 04 in Nitrobenzol u. Fallen m it NaCl. — Ober- 
fuhrung in die Styrylderiw. dureh Einw. des entsprechenden Aldehyds in Ggw. von 
etwas Piperidin in sd. Methanol. Die Chlormethylate sind teilweise swl. u. werden in 
diesen Fallen durch Ag-Acetat in sd. Methanol in die Acetomethylate umgewandelt.
2-p-Acetannnostyryl-6-p-aminobenzaminochinolinacelomethylat, C2SH 280 4N4, orange Kry- 
stalle. 2-p-Dimethylaminoslyryl-6-p-aminobenzaminoc]iinolinchlormeihylat, C27H270N4C1, 
dunkelgriine Nadeln, 1. in W. violett. 2-p-Dimethylaminostyryl-6-p-acetaminobenzamino-
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chinolinchlormetjiylał, C29H 290 2N4C1, dunkelrote, scliwach griinglanzende Krystalle, 1. in 
W. violettrot. 2-p-Amingstyryl-6-p-acetaminóbenzaminochinolinacetomethylat, C2aH28- 
0 4N4, rote, griinglanzendo Krystalle, 1. in W. rot. 2-p-Acetaminostyryl-6-p-dimethyl- 
aminobenzamiiwchinolinclilormethylat, C29H 290 2N4C1, orangegelbe Krystalle, 1. in W. gelb. 
Acetomełhylat, orange 'Krystalle, 1. in W. gelborange. — 2-p-Dimetliylaminoanil-6-p-acet- 
aminobenzaminochinolinchlormethylat, C2aH2S0 2N5Cl, aus dem entsprechenden Ckinaldin 
u. p-Nitrosodimethylanilin in verd. A. Nadeln m it kupferfarbigem bis griinem Reflex,
1. in W. tiefblau. Analog 2-p-Dimethylaminoanil-6-p-aminóbenzaminochinolinchlor- 
methylat, griingolden glanzende Krystalle, 1. in W. blau. (Proc. Roy. Soc., London. 
Ser. B. 113. 300—07. 1/8. 1933. Leeds, Medical School, u. Glasgow, Univ. and Western 
Infirmary.) OsTERTAG.

Hermann Leuchs, Hans Beyer und Helmut Schulte-Overberg, Uber Versuche 
mit Methozymethyldihydroneobrucidin und -slrychnidin. Uber die Delcahydrierung 
des Strychnidins ( Uber Strychnosalkaloide, LXXVL Mitt.). (LXXV. vgl. C. 1933. II. 
1687.) Die Methylather der tlbcrschrift sind m it KOH-Methanol aus Brucidin- bzw. 
Strychnidindimethylsulfat von G u l l a n d ,  P e r k i n  u . R o b i n s o n  (C. 1927. II . 1579. 
1582) unter Ringóffnung am b-N-Atom u. Verschiebung der Luckenbindung erhalten 
worden. Cr03-0xydation des Brucidindeńy. C25/ / 310,iV2 fiihrte wenig glatt zu einem 
Perchlorat C19H2a0 5N 2 ■ HClOt , wohl Methoxymethyldihydroneodioxonucidinhydrat, ent- 
standen durch Abbau des aromat. Kerns; katalyt. Hydrierung des C25-Athers m it P t0 2 
gab  den Stoff C^H^O^N^, der bisher nur durch elektrolyt. Red. ( G u l l a n d  etc., 1. c.) 
erhalten wurde. E in vermeintliches Nitromethoxymethyldihydroneobrucidin erwies sich 
ais das um CH2 armere N-Metliylneóbrucidiniumnitrat. 0 0 3-0xydation des sog. Dioxy- 
methoxymethyldihydroneobrucidins (Z-Form oder Z-Y-Gemisch) fiihrte zu einem Korper 
Cn H„rf l aN 2 (F. 230°), der ohne Methoxylabspaltung entsprechend dem Diozonucidin 
entstanden sein wird u. wohl Dioxymethoxymeihylneodihydrodioxonucidin zu nennen ist; 
er zeigt Ketonrkk. (Monoxim, Monosemicarbazon) u. nimm t nach C le m m e n s e n  oder
katalyt. nur 2 H-Atome auf, wohl zu einem Stoff m it der Gruppe CH(OH)- CO 'N(a)- CH2, 
wahrend die nach der engl. Theorie yorhandenen weiteren Ketogruppen dabei passiv
bleiben. Abbau des Ketons m it CO-CO-N(a)*CH2 m it B a02 yerlief nicht glatt. — 
.0 f? i0 4-0xydation des Methoxymethylneodihydrostrychnidins in Aceton ergab ein ein- 
heitliches Perchlorat G23H.mOAN 2 ■ HCIO^; katalyt. Hydrierung fiihrte, im Gegensatz zum 
entsprechenden Briicidindcńv., rasch iiber die Aufnahmo yon 1 H , hinweg bei 20—60° 
zur Absorption von 3 weiteren H 2-Molekiilen. Isolierung ais Perchlorat C2sH3S0 2N 2-
2 HClOi , daraus die freie Base (F. 120°): Methoxymethyldekahydrostrychnidin. — Es 
stellte sich weiter heraus, daB das Slrychnidin selbst bei der Hydrierung neben dem be- 
schriebenen Oktahydrostrychnidin einen Stoff vom F. 264—265° gibt, der die Formel 
C21H31ON2 eines Dekahydrostrychnidins hat (a =  —62°/d) u. einen weiteren der gleichen 
Formel G21H3tON2 in geringer Menge m it F . 269—271° u. a  =  + 2 2 °/d. Das Diperchlorat 
der — Base war nach Form, Krystallwasser u. Drehung (a =  + 2 8 °/d) yerschieden yom 
Salz der Oktabase m it a =  +16°/^, ebenso differierten die Dijodmethylate C21 H*ONt .
2 CH3J  u. C21H 32ON2-2 CH3J . Da die - -B a s e  ein Monoacetylderiv. (ais Diperchlorat) 
mit a  =  +63° bildete, ist das ftinfte Mol. H 2 wohl zur Hydrierung der Athergruppe,
y erw an d t w o rd en : (a) N  • C H , • CH— O —C H , * C H , — y  N -C H ,-C H (O H ); C H 3-C H 2- ,

C Cu. nicht zu reduktiver Spaltung am (b)-N-Atom: q^>Is • CH, — y  q^>N j H3C, denn das
sonst zu erwartende N-Acetylderiv. lieBe nur ein J/anoperchlorat erwarten. Das Gleiche 
trifft yermutlich auch fiir die + -B ase (269—271°) zu.

V e r  s u c h e. (H. Beyer.) Hydrierung des Methoxymethyldihydroneobnicidins 
nach A d a m s  in HC1 fiihrte schnell zum bisher nur elektrolyt. gewonnenen Tetraliydro- 
deriv. (G u l l a n d  etc., 1. c.) m it F . 133—135° u. [a] D20 =  —7,6°/d (in A .). — Das sog. 
Nitromethozymethyldihydroneohrucidin (G u l l a n d  etc., 1. c.) wurde aus A. umkrystalli- 
siert. Es reagierte neutral, war 11. in W .; F. (110° trocken) 276—278° (Zers.), u. hatte die 
Pormel eines N-Methylneobnicidiniumnitrats Gu H31OeN 3; das Diperchlorat G2iH32- 
On N 2Cl2 bildet aus 100 Teilen W. rechtwinklige Prismen u. Tafeln. — Cr03-Oxydation 
des Metlioxymethyldihydroneobrucidins in H 2S04 m it 30 Aquivalenten bei 60—80° u. 
Behandeln wie sonst gab in etwa 2°/„ig. Ausbeute Cn H2eOsN 2 ■ HG104 in derben Poly- 
edern, wahrend , 0 / n 0 4-Oxydation (G u l l a n d  etc., 1. c.) das Isomere I  (Y) m it F. 184 
bis 186° u. [a]o22 =  —20,1 °/d (Krystalle aus A.) u. — 20,6°/cZ (Krystalle aus W.), beide in
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A., lieferte, u. das Isamere II  (Z), ąuadrat. Tafeln u. Blattclien, F. 114—117° (Auf- 
schaumen), [a]n21 =  +54,9°/d; +56,3°/<Z(in A.). Das Gemisch zeigte [a]o22 =  +17,l°/rf 
(A.); die Ausgangsbase drelite in A. —77,6°/(2. — Oxydation des Dioxymethoxymethyl- 
dihydroneobrucidins (Z oder Gemiscli Y Z) m it 30 Aquivalent Cr03 in H 2S 0 4 bei 70—80° 
u. Aufarbeiten wie sonst, zuletzt Auszieben m it CHC13 gab 25% rhomb. Tafeln von 
C19H 2iOtN 2, F. 228—230° nach Umkrystallisieren aus CHC13. Rk. ncutral, 11. in W., 
schwer in A. u. Aceton, swl. in A. HCIO., scheidet kein Salz ab, [a]n22 =  +228,6°/d, 
+228,3°/d (1%  in W.); +198,2°/c?, +198,4°/<i (0,95% in A.). — Mit P l0 2 nahm der 
C19-Stoff 2 Atome H  auf zu C'19H2ROc,N2, 6-seitige Saulen u. derbe Prismen, F . 227—229°, 
Misch-F. m it Ausgangsstoff 216—218°. LI. in W., A., Aceton. Rk. neutral. [<x]d23 =  
+99,6°/<£; +97,5°/d (1,2% in W.). Der gleiclie Stoff (]Misch-F.) entstand aus dem 
C19-Stoff m it Zinkama.lgam.-HCl. [oc]d25 =  +94 ,6°/d. — Monoxim Gn H„OeN 3, aus dem 
C19-Stoff m it Hydroxylamin, dann NH 3-CHC13: Tafeln aus A., 1. in A. u. Aceton, F. 
(sehaumig) 268—271°, M d 24 =  +258°/<Z (1,2% in W.); entsprechend erhalten das 
Monosemicarbazon C2QH29OaN s, 6-seitige Tafeln aus A., Rk. neutral, 11. in W., Methanol 
u. Aceton, F. 272—276°/(Zers.), [cc]d25 =  +240 °/d (1,3% in W.). — Methoxymethyl- 
dihydroneoslrychnidin. I. O k f c a h y  d r i e r u n g .  In  verd. HC1 wurden m it P t02 
raach 2 H-Aquivalente aufgenommen, die weiteren 6 langsam bei 50—60°. HC104 
falltc nach Einengen Methoxymethyldekahydrostnjchnidhidiperchlorat, C23H 330 2N2.
2 HC104, Prismen aus W .; m it NaOH fiel die Base Ci3H3i0 2N 2 selbst, (Juader u. Tetra- 
eder aus A., F. 119—120°. — II. Oxydation m it KMnOt in Aceton bei —10° bis +10°: 
Verbrauch 8 Aquivalente KM n04; Filtrieren yon M n02, Eindampfen u. Aufnehmen in 
A. u. HCIO4: C2iIIZQOlN 2• IIClOx, domat. Tafeln u. Quader aus A .: W. = = 1:1 . Rk. 
(Lackmus): sauer. [ocJd25 =  — 59,l°/<i, — 58,b°/d (0,65% in W.). — Bei der Rk. der 
Stryclminsiiurc m it Benzoylchlorid (C. 1928. I. 206. 1931. II. 2615) entsteht kein ge- 
mischtes Anhydrid, sondern Prismen des auch aus Strychnin u. Benzoesaure in A. erhiilt- 
lichen Benzoats vom F. 217—220° (aus Xylol-PAe.), die gelbe Farbę im ersten Fali 
stam m t von Verunreinigungcn. — (H. Schulte-Overberg). H y  d r i e r u n g  d e s
S t  r  y  c h n i d i n s in verd. HC1 m it P t0 2 bei 50—60° in 5 Stdn. fuhrtc zur Aufnahme 
von  9 Aquivalenten H 2; HC104 fiillte Salz (a). Die Mutterlauge zerlegte man bei 0° mit 
NaOH-CHCl3. Dessen Ruckstand gab beim Aufnehmen in Aceton (A) Krystalle vom
F. 215—245°; m it CHC13 (B) blieben Krystalle vom F. 240—257° ungel. Umfiillen aus 
essigsaurer Lsg. m it NH 3 gab bei 259—261° schmelzende Krystalle vom Dekahydro- 
strychnidin I. Die Acetonlsg. (A) hinterlieU neben Harz einen Stoff, der m it HC104 
Perchlorat (b) gab. Apsbeuto an (a +  b) =  54% der Theorie. Das CHC13-Filtrat (B) 
liinterlieB ein Gemisch, das m it A. getrennt wurde in zuerst linksdrehende Abseheidungen, 
weiterhin feine Nadeln von Dekahydrosirychnidin I. — Dekaliydrostrychnidin I, 
C2iH 34ON2, aus A. oder Eg.-NH3 lanzetten- u. kuchenfórmige Krystalle, F. (im Vakuum) 
264—265°, im Gemisch m it der Plusbase 240—248°. [<x]d24 =  —62,5°/d (in CHC13); 
das Diperchlorat C2lH31ON2-2 IICIOi bildet 6-seitige Prismen u. Tafeln. Zers.-Punkt 285 
bis 290°. [ajn24 =  +27,6°/<Z; Dijodmethylat C2lH3lON2-2 CHnJ ,  sargdeckelartige 
Krystalle, ziemlich 1. in W., [«]d21 =  +15,3° (in W.). — Diperchlorat des 0 ( ‘!)-Acetyl- 
deriv. CriH1iei0 2N 2-2 IICIOA aus der Base m it Acetanhydrid u. Acetat bei 100°, Einengen, 
dann HC104-Żusatz, 6-seitige Blatter. [<x]d2° =  + 63 ,4 °/d; +61 ,5°/d. — Dekahydro- 
strychnidin II, C^H^ON.,, feine farblose Nadeln aus A. F. 269—271° (im Vakuum). 
[k]d24 == + 22 ,6 °/d (in ĆHC13); das Diperchlorat bildet 6-seitige, schiefe Prismen. 
M d 22 =  +21,5°/d. — Oktahydrostrychnidindijodmethylat, C2]H 32ON2-2 CH3 J , aus der 
(harzigen) Base m it Methanol-CH3J  bei 20°; derbe Prismen aus W., neutral. [<x]d24 =  
+11,5° (in W.). (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 .1378—86.13/9.1933. Berlin, U nif.) K ró h n .

Hans Fischer und Josef Riedmair, U ber Isophaoporphyrin o6. 34. Mitt. zur 
Kenntnis der Chlorophylle. (33 vgl. C. 1933. II. 1361.) Isophaoporphyrin a6 (fruher 
ais Isophaoporphyrin a5 bezeichnet, vgl. C. 1933. I. 2554) wird aus nativem Phao- 
phorbid a sowie aus Methylphaophorbid a durch HJ-Eg.-Red. bei niederer Temp. erhal
ten. Es entsteht nur in geringerMenge ausPhaophorbid SandoŻ,- weil hier auCerdemnoch 
Phylloerythrin, Neophiioporphyrin ag u. Phaoporphyrin a. auftreten. Vom Phaoporphy- 
rin a6 unterscheidet es sich spektral durch deutliche Rotverschiebung samtlicher Streifen 
u. die Analysen des durch grofie Stabilitiit ausgezeichnetenPorphyrins beweisen eindeutig 
das Yorhandenscin von 6 Sauerstoffatomen, sowie einer OCH3-Gruppe. HJ-Eg.-Red. der 
genannten Chlorophyllderiw. im N2-Strom fiihrt a u s s c h l i e f i l i c h  zu Phao- 
porphyrin a5, wahrend im 0 2-Strom die beste Ausbeute an Iso-a0 erzielt wird. Damit 
ist bewiesen, daJ3 letzteres ein sekundares Prod. ist. Es wird charakterisiert durch
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oinen gut krystallisierenden Dimethylester, dessen F. nur 2° tiefer liegt ais der des 
Phiioporphyrins a5, beim Miseli-F. aber entscheidende Depression gibt. — Mit NH,OH 
wird sowohl vom Ester, ais auch yom freien Porphyrin ein Dioxim  erhalten, wobei 
m it 20°/oig. HC1 wieder das Ausgangsmaterial regeneriert wird. Damit ist bewiesen, 
daB bei der Oximierung keine sekundare Veranderung des Porphyrins erfolgt ist. — 
Das neue Porphyrin ist gcgen reduktive Einflusse relativ stabil, wird aber bei der 
Oxydation leicht angegriffen u. gleicht hierin den Porphyrinen der b-Reibe. Der 
Alkoholatabbau ergibt Phyllo-, Rhodo- u. Pyrroporphyrin. DaC in Isophaoporphyrin a0 
der fiir Clilorophyll charakter, isocycl. Ring vorhanden ist, beweist die alkal. Hydro
lyse, dio zum Chloroporphyrin e1 fiihrt, analog wie beim Phaoporphyrin a5 Bldg. von 
Chloroporphyrin e„ erfolgt. Chloroporphyrin liefert einen Trimethylester, der eben
falls noch die Ketogruppe enthalt, da auch hier NH2OH Oximversehiebung bewirkt. 
Mit Pyridinsoda wird wicder Iso-a6 regeneriert. Da die Bldg. des neuen PorphjTins, 
das den isocycl. Ring enthalt, u n t e r  s e h r  m i l d e n  B e d i n g u n g e n  erfolgt, 
wird wahrscheinlich gemacht, daB in ihm dasselbe Geriistsystem wie im Pliaopor- 
phyrin a6 vorliegt, in das noch eine Ketogruppe eingebaut ist. Sie ha t m it der im 
Chlorophyll b kaum etwas zu tun, da hier keine HĆN-Anlagerung erfolgt; sie wird 
deshalb im Ring angenommen entsprechend Formel I. Stellung der Ketogruppe —

ob in a, fl oder 6 — ist noch fraglich. 
Fiir eine Konst.-Anderung des iso
cycl. Ringes gegenuber Phaoporphyrin a5 
spricht die groBe Stabilitat des 
COOCH3-Restes in 10-Stellung, der ja 
beim Phaoporphyrin a5 labil gebunden 
ist. Existenz eines Plotophaoporphy- 
rins a wird verneint, es ist ident. mit 
Phaoporphyrin a*. — Interessanter- 
weise gibt Isophaoporphyrin a0 eine 
wohlcharakterisierte lienzoyherb. Iso- 
phiioporphyrin as ist ein M o n o -  

m e t h y l e s t e r ,  das Benzoylchlorid reagiert m it der Propionsauregruppe (Prod. ist 
alkaliunl.) unter Bldg. eines gemischten Anhydrids, ahnlich wie auch Essigsaureanhydrid 
auf Porphyrine einwirken kann (vgl. F is c h e r , HUMMEL u. TREIBS, C. 1929. I. 1691). 
Richtigkeit der angegebenen Konst.-Auffassung wird auch erwiesen m it der Nicht- 
reaktionsfahigkeit des Diesters von Isophaoporphyrin a6. Analoges Verh. gegeniiber 
Benzoylchlorid zeigen auch Phaoporphyrin a6 u. sein Dimethylester.

Y e r s u e h e .  Isophaoporphyrin ae, C35H 30O6N4 (C j-H j^ o ^ ) , aus Phaophorbid a 
durch HJ-Abbau bei Żimmertemp. HCl-Żalil etwa 13 liiBt sieli nach mehrmahgem 
UmkrystaUisieren aus Pyridin-Eg. rein erhalten; Spektrum in Pyridin-A.: I I I  571,0; 
H  596,5; IV 527,2; I  645,5. E. A. 442,1; Ester C3CH 3S0,,N4, aus Isophaoporphyrin a6 
mit Diazomethan in Pyridin-A.; aus Chlf. Prismen, F. 276°. Dioxim des Esters 
CMH 40OriN6* aus Pyridin-CHjOH ziegehote, kleine Ivrystalle; Spektrum in Pyridin-A. 
H I 552,6; I I  575,9—574,6; IV 516,3; I  629,6; E. A. 440,0. (Liebigs Ann. Chem. 505. 
87—102. 4/8. 1933. Miinchen, Teehn. Hochschule.) O r t h .

Hans Fischer, Josef Heckmaier und Werner Hagert, Ober Chloroporphyrin- 
Cylaeton, iiber Phaoporphyrin a7 und ihre Decarbozylierung zu Oxymethylrliodoporpliyrin- 
lacton bzw. Chloroporphyrin e5. Beitrage zur Chemie der Chloroporphyrine. 35. Mitt. 
zur Kennlnis des Chlorophylls. (34. vgl. vorst. Ref.) Chloroporphyrin e6 ist von den 
aus Chlorin e erhaltlichen Porphyrinen eines der wichtigsten, weil sein Trimethylester 
beim Behandeln m it Pyridin-Soda in Phaoporphyrin a5 (Diester) iibergeht, womit 
zum ersten Małe der tlbergang von den Chloroporphyrinen zu den Phaoporphyrinen 
gegeben war ( F is c h e r , Mo l d e n h a u e r , Su s , C. 1931. I I . 247). Chloroporphyrin e, 
Triester liiBt sich nun auch i m s a u r e n M e d i u m i n  PhaoporphjTin a5 uberfiihren, 
u. zwar quantitativ beim Erhitzen in Eg. im siedenden Wasserbad. Umgekehrt fiihrt 
as mit CH3OH-Diazomethan in guter Ausbeute wieder zu Chloroporphyrin e6-Tri- 
methylester, womit die Analogie zum Verh. des Phaophorbid a (es fiihrt unter gleicher 
Bedingung zum Chlorin e-Ester) hergestellt ist. Ebenfalls ist dam it ein wichtiger 
Anhaltspunkt gegeben, daB im Phaophorbid a die gleiche Konst.-Anordnung yorhanden 
ist wie im Phaoporphyrin a5. — Der sehon friiher ofter erwahnte t)bergang von Chloro
porphyrin e4 in Chloroporphyrin e5 tritt, wie neuerdings festgestellt wird, auch unter 
■dem EinfluB von CH30 H -K 0H  u. Sauerstoff ein, e b e n s o  b e i  d e r  B e h a n d -
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l u n g  v o n  C h l o r o p o r p h y r i n  e4 • D i m e t h y  l e s t o r  i n  J o d - E g . ,  b e i  
G g w .  v o n N a - A c e t a t .  L e t z t e r e  M o t h o d e  i s t  b e s o n d e r s  z u m  
N a e h w e i s  g e r i n g s t e r  M e n g e n  v o n e4 g e o i g n o t ,  da bei dieser Rk. die 
Ausbeute ąuantitatiy ist. Chloroporphyrin e5 liefert zwei isomere Ester (mit Diazo- 
methan bzw. CH30H-HC1). Fiir ersteren wird Formel I bzw. I I  vorgeschlagen, womit 
Oximbldg. in Einklang steht, fiir letzteren Formel III . Fiir das freie Chloroporphyrin e5
u. dessen Monomethylester wird entgegen friiherer Annahme Formel 1Y diskutiert. 
Wegen der nahen (reversiblen) Beziehung zwischen Chloroporphyrin e4 u. e5 wurde 
fruher (C. 1933. I. 2554) an der y-Methingruppe die Existenz einer primaren Alkohol- 
gruppe in Erwagung gezogen, wofiir die Isolierung einer Benzoylverb. sprach. Diese 
wird nun erstmals krystallisiert erhalten u. stellt ein Monóbenzoylde.riv. dar, entsprechend 
Formulierung Y. Der Benzoylrest ist am a s y m m. C10 g e b u n d o n ;  das wird da- 
durch bewiesen, daB einerseits das freie Chloroporphyrin e6 Benzoyl aufnimmt u. zwar 
e i n  Benzoyl, andererseits Nachmethylierung moglich ist u. ein Monomethylester auf- 
tritt. — Im  alkal. Medium entspricht das freie Chloroporphyrin e5 der Formulierung 
des Diazomethanesters (I), beimAnsauem bildet sich wieder die Ringform (IV). Das 
beweist u. a. auch der t)bergang des Diazomethanesters in den CH3OH-HCl-Ester 
unter EinfluB von CH30H-HC1 (vgl. C. 1930. I. 1799). Fiir die Ringformulierung des 
freien Chloroporphyrin e5 spricht ganz besonders das Decarboxylierungsresultat. 
Beim trockenen Erhitzen wird immer Pyrroporphyrin gebildet, ohne daB Rhodo-, noch 
Phylloporphyrin entstohen. Es wird also das gesamte heterocycl. System abgespalten. 
Die Verss., beim Chloroporphyrin e5 die COOH-Gruppe in 6-Stellung abzuspalten, 
wobei Formylpyrroporphyrin entstehen miiBte, miBlingen. Diphenylsclimelze u. 
60%ig. HoS04 fiihren in guter Ausbeute zu Rhodoporpliyrin, das ja  auch ais Haupt- 
menge bei der Oxydation des Cliloroporphyrins e5 m it 18—20%ig. HC1 entstcht. Der 
Diazomethanester entspricht der Formulierung I, womit auch seine Bldg. aus dem 
Monomethylester im alkal. Medium m it Dimethylsulfat hervorgeht, ebenso wie die 
schon a. a. O. (C. 1933. I. 2554) erorterte Abspaltung von C 02 unter Bldg. von Rhodo- 
p o r p h y T in d ie s ter  m it chlorinahnlichem Spektrum. Dies fiihrt zur Hypothese, daB 
zwischen I  u. I I  Gleichgewicht besteht. I I  entspricht der Konst.-Auffassung der 
Chlorine m it der p  zwischen y-C-Atom u. C-Atom 10 u. erklart die griine Farbę in 
Chlf., wahrend A. Umschlag nach Blau-Rot bedingt. Dagegen schliigt die griine Farbę 
bei der Oximbldg. sofort nach Rot um, weil wahrscheinlich unter dieser Bedingung 
sich der Zustand entsprechend Formel I  entwickelt, d. h. nunmehr der Porphyrin- 
zustand hergestellt ist. — Ahnliche Schwierigkeiten wie bei der e6-Formulierung, haben 
sich auch bei der Formulierung der Chlorophyllderiw. m it 7-Sauerstoffatomen er- 
geben. F iir  Phaoporphyrin a7 war dio Formulierung VI diskutiert worden. Die Richtig- 
keit dieser Konst. wird nun dadurch bewiesen, daB es gelingt, beim Erhitzen m it 60%ig. 
H 2S 0 4 innerhalb 20 Min. in 40°/oig. Ausbeute Chloroporphyrin e6 zu gewinnen. — 
Ein indirekter Beweis fiir Phaoporphyrin a , ergibt sich in folgendem: Oxydation von 
Chloroporphyrin e8 m it K 3FeCyc u. HC1 fiihrt — neben geringer Bldg. von Phao
porphyrin a7 u. Rhodoporphyrin-y-carbonsaure — zu einem Porphyrin, das seinen 
Eigg. nach fruher ( F i s c h e r  u . H a g e r t ,  C. 1 9 3 3 .1 . 3946) fiir isomer m it Phaoporphy
rin a7 gehalten wurde. Da nun durch Anwendung der Jod-Eg.-Methode auf Chloro
porphyrin ee-Trimethylester in sehr guter Ausbeute der Ester des erwahnten Por-
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vgl. aucli Formel T I  (Phaoporphyrin a7)
phyrins entsteht, wie F. u. Misch-F. beweist, kommt dem Ester die Formulierung eines 
Lacions des Chloroporpliyrin e7 zu u. sein Entstehen auf oxydativem Weg in saurem 
Medium wird durch die Formeln VII'—X wicdergegeben. J li t  dieser neuen Bildungs- 
weise des Phiioporphyrins a7 wird demnach eine weitere Stiitze fiir die Riclitigkeit 
der Konst. desselben gewonnen. IX liiCt sich m it 60%ig- H 2S 0 4 dccarboxylieren u. 
fiihrt zu einem neuen Porphyrin (XI), das ais Oxymclhylrhodoporpliyrinlaclon bezeichnet 
wird. Veresterung m it Diazomethan ergibt einen Monoester-, HJ-Red. lafit Chloro- 
porphyrin e,„ Oxydation Chloroporpliyrin <% entstehen. — Endlich wird auch noch 
Chlorin e4 aus Chlorin o s ta tt durch Decarboxylierung m it Pyridin, durch Erhitzen im
Hochvakuum auf 100° erhalten.

Y e r s u c h e .  Chloroporphyrin e--lacton, C35H 30O6N4,
mit K 3FeCy6 u. Salzsaure aus A. blauviolette Ńadeln,

s Chloroporphyrin e6 
Spektrum in A. I I I  557,5;

II  585,5; IV 518,0; I  633,1; E. A. 441,5; Ester C30H 38OflN4, m it CH3OH-HCl bzw. auch 
Diazomethan, ebenfalls auch aus Chloroporphyrin e„-Triestcr m it Jod-Eg. erhaltlich;
F. 284°; Decarboxylierungsprod. aus er Lactcm, C3lH 3C0 4N4, m it 50%ig. H 2S 04 auf 
siedendem Wasserbad; aus Chlf.-CH3OH oder Clilf.-Aceton Nadeln, F. 254°. (Liebigs 
Ann. Chem. 505. 209—37. 8/9. 1933.) O r th .

Jean Roche, Untersuchungen uber die physiko-chemischen Eigenschafien der Hamo- 
cyanine. Vf. hatte gefunden, daB die Hamocyanine (I) von Octopus vulgaris (H) u. 
Limulus polyphemus (HI) in ihren Eigg. zu verschieden sind, ais daB man sie ais 2 Ver- 
treter desselben Atmungsfermentes betrachten konnte. — Vf. untersueht I  von Helix 
pomatia (IV) u. vergleicht m it I I  u. H I. — Das LosUchkeitsminimum in Funktion 
vom pn des I  von IV, ganz oder partiell oxydiert, liegt bei ph =  5,2. — Bei der Neutrali
sation verhalt es sich bei ph < 5 ,2  wie eine monovalente Base (pic =  ca. 3,2) u. bei 
P h  > 5 ,2  wie eine polyvalente Saure. —  Die Best. des Pufferungsvermogens bei ver- 
schiedencn pn bestatigt diese Befunde. — Zur Neutralisation verbraueht I  von IT  pro g
91 -10~ 5 Mol. HC1 u. 61 • 10~ 5 Mol. NaOH. Diese Werte sind merklich niedriger ais 
die, die R e d f i e l b  u . M a s o n  (C. 1928. n .  1347) u. R e d f i e l d ,  H u m p h r e y s  u . 
I n g a l l s  (C. 1929. I I . 3233) fiir I  von n  bestimmt hatten. Die Neutralisationskurven 
sind identiseh zwisehen ph =  5,2 u. 1,5 u. im reduzierten u. oxydierten Zustand des 
Pigments, d. h. im isoelektr. Punkt. Bei ph > 5 ,2  (6,5 u. 9,5) fallen die Kurven fiir 
osydiertes u. reduziertes I  nicht mehr zusammen. — Fiir die drei Pigmente ergibt sich 
also: isoelektr. Punkt des I  von I I  ph =  4,7. ( QtrAGLIARIELLO, Atti. R. Acad. med. chir. 
Napoli 14. 1922), u. pn =  4,8—5,0 ( R o c h e ,  Areh. Physiąue biol. Chim.-Physiąue 7. 
207—220.1930), von H I ph =  6,0 ( R o c h e ,  1. c.) u. von IV ph =  5,2. W eitereUnterschiede 
liegen in ihren Absorptionsspektren u. in den Neutralisationskurven ( R e d f ie ld ,  1. c.),
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so daB Yf. m it den anderen Autoren auf weitgehende strukturolle Differenzen zwischen 
den drei I  schlieBt. Gemeinsain ist ihnen untereinander u. m it den Hdmoglobinen, daB 
die Dissoziationskonstanto im oxydierten Zustand niedriger (pK =  7,0—7,1) ist ais 
im reduzierten (pic =  7,6—7,7); diese Eig. kommt sicher dem EiweiB des Molekiils 
zu. Vf. mochte dalier annehmen, daB alle diese Pigmente je einen „Komplex“ ahn- 
licher oder ident. S truktur besitzen, der ihr Verh. im Saure-Bascngleicligew. des Blutes 
reguliert u. typ. fiir diese Chromoproteide ist. (Buli. Soc. Chim. biol. 14 . 1032—1043.
1932. Marseille. Biochem. Inst. der med. u. der pharm. Fakultat.) REUTER.

Andre Roche, Studie iiber die Farbreaktion und die Fluorescenz der Prołeide und 
ihrer Derivate in  Gegenwart von Diacetyl. Vf. kniipft an die Beobachtung von A. HARDEN 
u. D. NORRIS (J . of Physiol. 4 2  [1911]. 332) an, daB Proteino m it Diacetyl (I) eine 
Farbrk. geben; die bei Ggw. von Guanidindexiw. auftreten soli. — Yff. geben zu 5 ccm 
der untersuchten Lsg. 5 ccm 10°/o NaOH u. 0,3—0,5 ccm l °/0 I. Das Maximum der 
Farbung tr i t t  nach ca. 1/2 Stde. auf. Vf. untersucht auf ilire Absorptionsspektren die 
Rk.-Prodd. von I  m it Proteinen (Edestin, Gelatine, Ovalbumin, Casein, Hdmoglobin, 
Hdmocyanin), Peptonen (Witto, Rocho, Ampho-, Glutin-, Antipepton), Albumosen (Deulero-, 
Prot- u. Hemialbumose) u. Kreatin, Kreatinin, Nuclein u. Arginin. Allen ist gemeinsam 
{auBer Arginin) eine Bandę bei 510—530 m/i (Maximum 525 m/i), nur bei Arginin 
liegt sie bei 490—527 m/t (Maximum 517 m/«). — Die Farbung nimmt m it der Zeit 
ab, boi Ggw. von Luft schneller ais im yerschlossenen GefiiB. — Wird zur Farblsg. 
Saure zugefiigt, so schliigt die Farbę, die bei pa > 9  ro t ist, bei ph =  6,5—7,0 nach 
goldgelb um u. geht bei Ph < 5  nach zitronengelb. Diese Farbanderungen sind 
innerhalb einiger Stdn. reversibel. Dio Hauptabsorptionsbande wird nieht in ihrer 
Lage beeinfluBt. — Gleichzeitig m it der Rotfarbung tr i t t  auch eine von HARDEJ? u. 
NoRRIS nieht beachtete Fluorescenz auf, im Sonnenlicht, besser m it einer Kinolampe, 
schwacher im Hg-Bogenlicht. Es tr i t t  eine einzige Bandę von 540—656 m/i (3VIaximum 
595 m/i) auf. Absorptions- u. Fluorescenzspektrum sind stark yerschieden von denen 
<ies reinen I, wo sie im Ultraviolett liegen. — Die Fluorescenz ist unabhiingig vom pn 
der Lsgg., nimm t m it der Zeit ab, aber langsamer u. weniger 0 2-empfindlich ais die 
Farbung. Sie tr i t t  bei allen Proteidon, Peptonen u. Albumosen auf, nieht bei den 
Aminosauren. Baut man Proteide durch Verdauung ab, (Fibrin m it Pepsin ; Witte- 
pepton m it Trypsin  oder Papain) so bleibt die Fluorescenz-Rk. erhalten, die Farb-Rk. 
nur im ersten Fali, bei W ittepepton ist sie versehwunden. (Verdauungsgrad ist jeweils 
charakterisiert.) Bei Glycylglycin, Cycloglycylglycin, Cyclo-d,l-cdanyl-d,l-alanin, Cyclo- 
glutaminylglutaminsdure u. Glutaminylglutaminsdure wird starkę Fluorescenz beob- 
achtet. — Vf. nimmt an, daB die Farbung u. die Fluorescenz voneinander unabhangig 
■entstehen, besonders da erstere durch H 20 2 weitaus rascher zerstórt wird. — Wie 
H a r d e n  u .  N o r r i s  schreibt Vf. in Bezug auf die Spezifitat der Rkk. dem Guanidin 
die maBgebende Rolle zu, obgleich G-uanidin, Metliyl- u. Aminoguanidin die Farb-Rk. 
gar nieht, Guanidinnitral, -carbonat u. -acetal sie nur zweifelhaft geben, Agmałin reagiert 
positiv, Ornithin u. H am stoff negativ. Die Fluorescenz-Rk. ist wohl der Peptidbindung 
zuzusehreiben, da Aminosauren sie nieht geben, wohl aber die Dipeptide (Ketten oder 
cycl.) u. auch die Yerdauungsprodd., besonders da sie m it zunehmendem Abbau 
( =  Erhóhung der Polypeptid-Moll.) intensiver wird. (Buli. Soc. Chim. biol. 14. 
1026—1031. 1932. Physiol. Inst. der Facultó des Sciences, Freiburg (Sehweizj u. 
Biochem. Lab. der med. F akultat Marseille.) R e u t e r .

J. Loiseleur, Ober einige Eigenschaften der Proteide in  organischen Ldsungsmilleln. 
Die Loslichkeit der Proteide in organ. Losungsm., z. B. Fettsauren, hangt vom Mol.- 
Gew. der Sauren ab. HGOOH lóst Gelatine (I) u. Casein (II). Eg. lóst I, aber nieht H. 
I  ist auch in beliebigen Mischungen von HCOOH u. Eg. 1. Die Lsgg. von I  bilden 
auch bei hohen Konzz. keine Gallerten. II ist 1. in Gemischen von HCOOH u. Eg., 
m it zunehmender Konz. des Eg. steifere Gallerten bildend. Ovalbumin (V) verha.lt 
sich wie II. Edestin ist 1. in h. Eg. u. in 96°/o HCOOH. Gliadin ist 1. in k. HCOOH 
(5°/o Lsg.). — Fibrin ąuillt z war in  HCOOH, lost sich aber erst nach Zusatz von et was 
Pyridin. Ossein (mit HC1 entkalkte Knochen) lost sich in HCOOH erst naeh Stdn., 
in k. HCOOH naeh Zusatz von w'enig HC1. — I u. II sind unl. in Propionsdure (HI),
1. in Milclisaure (IV) u. Brenztraubensaure (VI). Eine Suspension von II in IH wird 
durch etwas IV in Lsg. gebracht. Uberhaupt wird durch eine Oxy- oder Oxogruppe 
im  Sauremol. der fallende EinfluB von A. oder Aceton aufgehoben. Andererseits kónnen 
Fettsauren, die zur Lsg. von Proteinen nieht geeignet sind, zu Losungsmm. werden, 
wenn geringe Mengen Plienol oder Anilin  oder Aminosaure (Glykokoll, Alanin) zu-
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gesotzt werden. (Beispiel: Suspension von II oder Y in Eg. wird in Lsg. gebracht.) — 
In  W.-freien organ. Losungsmm. verschwinden die Kolloideigg. der Prpteine in wss. 
Lsg., auch sehaumen sie kaum. Die Lsgg. der Gelatine gelieren nur bei sehr hohen 
Konzz. Die anderen Proteino gelieren nur beim Gefrieren, yerfliissigen sich aber beim 
„Schmelzen". Dio Lsgg. sind boi allen Konzz. opt. klar. Die Eallungsrkk. m it Schwer- 
metallen (Fe, Cr, Pb) u. m it Trichloresaigsiiure, Pikrinsdurc u. Tannin  sind in W.- 
freier Lsg. aufgehoben, treten aber nach geringem W.-Zusatz wieder auf. — Wenn 
die Proteinlsg. in einer einbas. Eettsaure vorliogt, so kónnen A., Aceton u. Ae. nur 
bis zu gowissen Konzz. eingefiihrt werden, bis Eallung auftritt. Dagegen tr it t  Fallung 
nieht auf, wenn noch C li,f ili  oder HCOIi zugegen ist. In Lsg. in Oxy- oder Oxo- 
fettsiiuren dagegen wird durch A. oder Aceton keine Eallung erzeugt. — In  absol. 
HCOOH-Lsg. +  etwas HC1 tr it t  in der Siedehitzc (W.-Bad) eine Earbung auf:
I (schwach violett), II (prachtig yiolett), V (violett), Blutserum (rotviolett), Gluten 
(braunviolett), Edestin (m it wenig HC1 mauve in der Kalte, m it viel HC1 violctt in 
der Kalte). — HNOa reagiert sehr stark m it Protein-HCOOH-Lsgg. Bei yorsiehtigem 
Arbeiten (Temp. <  40°) kann man regelrecht nitrieren. „Nitrosocasein“ wird danach 
durch W.-Zusatz in gelben Elockon ausgeschioden, ebenso ein „Nilrosokcmtin". — 
Wahrend Eettsiiurelsgg. von Proteinen durch wenig W. zur Elockung gebracht werden, 
brauehen Lsgg. in IV u. VI viel W. u. ein Mineralsalz zur Eallung auch bei groBer 
Verdunnung. — Auch andere organ. Solvcntien sind geeignet: Lsg. von II in verd. 
Pyridin. (0,25 g II in 2 ccm Py +  1 ccm W.). — Glykogen (VII) u. Gummi arabicum (VIII) 
(Polysaecharide) sind 1. in HCOOH. Lsg. von VII zeigt Tyndall-FAfckt, der nach 
W.-Zusatz yerschwindet; VIII wird durch A. ausgefiillt. VII zeigt nach W.-Zusatz 
Kolloideigg. u. flockt naeh ca. 12 Stdn. yollstandig aus. Da bekanntlich auch die 
Lipoide in HCOOH 1. sind, ist in HCOOH also ein Medium gegeben, in dem die drei 
Arten von Bausteinen des Organismus, Proteine, Polysaccharide u. Lipoide 1. sind. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 14. 1088—1100. 1932. Radium-Inst. Pasteur-Lab.) R e u t e r .

E. Biochemie.
Theodor Wagner-Jauregg und Helmut Ruska, Flamne ais biologische Wasser- 

stoffacceptoren. LaBt man Elavinlsgg. m it Hefe, zerkleinertem Muskel oder Organbrei im 
Vakuum stehen, so findet nach einiger Zeit Entfarbung sta tt. Die gelbe Parbe kehrt 
beim Schutteln m it Luft wieder, yerschwindet wieder nach Entfernung des Sauer- 
stoffes usw. In  biol. Systemen findet eine Hydrierung yon Elavinen unter gleich- 
zeitiger Dehydrierung geeigneter Substrate sta tt. Da die Leukoflayine durch 0 2 wieder 
zu Elavinen dehydriert werden, kommt ihnen die Bedeutung biol. Sauerstoffubertriiger 
zu. Vitamin B„ boteiligt sich wahrscheinlich ais solches an den Oxydationsvorgangen in 
der Zelle. Der Elavin hydrierende Enzymkomplex ist aus Rinderleber mit W. extrahier- 
bar. Durch Zusatz von saurem Glykokollpuffer (ph =  3,1 f  oder gesatt. (NH.,)2S04-Lsg. 
lassen sieli unwirksame Begleitstoffe abtrennen. Auch durch Dialyse gelingt Reinigung. 
Roine Elayinpraparate werden durch dialysierte Enzymlsg. nieht entfarbt, wolil aber 
unreine. Es wird der EinfluB yerschiedener Substrate auf die Entfarbungszeit der 
Elayinenzymsysteme bestimmt. Sie ist am kiirzesten bei Ggw. yon Hexosemono- 
phosphorsiiure (ROBISON-Ester), dem Substrat des gelben, eisenfreien Oxydations- 
fermentes von W a r b u r g . Mit Phosphatpuffer (ph =  7,4) bereitete Hefeextrakte, Hefe- 
autolysate u. HefepreBsafte yermogen Elavine in Ggw. von Milchsiiure nieht zu ent- 
farben; m it ungel. Heferiickstanden tr i t t  dagegen Entfarbung ein. Erische Milch 
entfarbt nieht, rasch dagegen geronnene, schon ohne Zusatz yon H-Donatoren (Bak- 
terien?). HCN hemmt die Hydrierung durch Leberextrakte u. geronnene Milch, nieht 
aber durch Erischhefesuspension; CO yergiftet nieht. — Elayine fungieren in lebendem 
Gewebe gewissermaBen ais „Methylenblau der Zelle". Ovoflavin bewirkt keine ge- 
steigerte Sauerstoffaufnahme bei kernlosen Erythrocyten. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 
1298—1302. 13/9. 1933. Heidelberg, Kaiser-Wilh.-Inst. f. med. Eorsch., Inst. f. Chemie u. 
Inst. f. Pathol.) S c h o n .

Egon Lorenz, Untersuchung der mitogenetischen Strahlung miltels eines plioto- 
dektrischen Zdhlrohre-s. E in photoelektr. Zahlrohr, das zwischen 2000 u. 3000 A oine 
Empfindlichkeit von 10 Quanten pro qcm u. Sek. besitzt, wurde zur Unters. der mito- 
genet. Strahlung yerschiedener biolog. Priiparate benutzt. Um die behaupteten biolog. 
Wrkgg. heryoi-zurufen, miiBte die mitogenot. Strahlung, wie aus Energiebetrachtungen 
geschlossen wird; eine Intensitat von 100 Quanten pro Sek. besitzen, miiBte also leicht 

XV. 2. 169
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m it der Anordnung naehweisbar sein. Das Ziihlrohr sprach jedoch innerhalb der statist. 
Schwankungen mit u. ohne Praparat gleich haufig an, weshalb Vf. die Existenz der 
mitogenet. Strahlung bezweifelt. (Physic. Rev. [2] 44. 329— 30. 15/8. 1933. H arvard 
Medical School.) _________________  E t z r o d t .

[russ.] Aron Franklin Schell, Allgemcinc Biologie. Teil II. Moskau-Leningrad: Mcdgis 1933.
(V II, S. 353— 672.) 5 Rbl.

E i. E nzym chem le.
F. P. Mazza, Studium der Technik der dehydrierenden Enzyme. G cd ran g te  D a rs t. 

d e r W lELANDsehen U n te rss. iiber D ehydrierungsvorg iinge. (R . A ccad. I ta l ia .  F ondaz . 
A lessandro  V olta. 1. 27— 28. 1933.) WlLLSTAEDT.

Paul Ohlmeyer und Hans Pringsheim, Ober Inulin  und die Inulinase. X III . Mitt. 
(XII. 'Mitt. ygl. C. 1932. II. 860.) Bei der fermentativen Spaltung von reinstem 
Inulin erhalten Vff. 90—92% der theoret. Fructosemonge krystaflisiert. In  der Mutter- 
lauge werden 1,5%  Glucose gefunden u. die restliclie Fruetose ais Methylphenylosazon 
isoliert. Die Angaben von W e id e n h a g e n  (C. 1933. I. 1457), dafi Inulin quantitativ 
Fruetose liefere, selieinen nicht geniigend gestiitzt. Durch Uinlagerung von h-Fructose 
kann die Glucose nicht entstanden sein, da sich die Fermenthydrotyse auch bei pn =  6,0 
durchfiihren liiBt u. Saure- u. Fermentspaltung die gleiche Glucosemenge Mefern. 
Behandelt man Rohrzucker unter den gleichen Bedingungen wie Inulin m it Inulinase, so 
erhiilt man ebenfalls die theoret. Glucosemenge. Ob die Glucose in  Begleitstoffen oder im 
Inulin selbst yorliegt, steht noch nicht fest, im letzteren Falle wiirde sich ein Mol.-Gew. 
von etwa 11000 errcchnen lassen.

V e r  s u c li e. Inulin  wurde nicht durch Ausfrieren (vgl. SCHLUBACH u. K n o o p , 
C. 1932. II. 3221) gereinigt, sondern durch Stehenlassen der m it Tierkohle gekochten 
neutralen wss. Lsg. Nach zweimaliger Wiederholung der Operation war es rein u. 
liatte [a]n20 =  —40,2° (c =  1,17). Reduziert FEH U N G sche Lsg. nicht, Asche 0,035%- — 
Spaltung. Nach 48 Stdn. war durch Aspergillusinulinase die theoret. Menge Hexose 
gebildet. — Best. der Glucose. Inulin wurde bei pn =  3,8 bzw. 6,0 hydrolisiert u. die 
Hauptmenge Fruetose krystallisiert abgescliieden. Die Mutterlaugen ergaben iiberein- 
stimmend nach Drehung, B e r t r a n d - u . WiLLSTATTER-Titration 1,5%  Glucose. Die 
Fruetose konnte aus der Mutterlauge m it gleielien Ausbeuten (55°/0) ais Methylphenyl
osazon gefallt werden, wie reine Fruetose. — Rohrzuckerspaltung. Sie erfolgte unter 
den gleichen Bedingungen wie bei Inulin u. ergab nach Beriicksichtigung der Blind- 
werte genau stimmende Werte fiir Fruetose u. Glucose. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 
1292—95. 13/9. 1933. Berlin, Univ.) E r l b a c h .

Aleksander Tychowski, Ober die Nachwirkung der Amylase bei der Verzuckerung 
von Starkę. Bei der diastat. Starkehydrolyse bis zum Grenzwert enthiilt diese hochstens 
66— 6 7 %  Maltose, der Rest besteht aus Dextrinen verschiedenen Reduktionsvermogens 
(vgl. C. 193 2 .1 . 1519; P o l a k  u . T y c h o w s k i , C. 1930. I I . 3541). Es wurde untersucht, 
welche Bedeutung bei der Nachwrkg. der Amylase der a- u. /?-Diastase S y n ie w s k is  
(C. 1925. I- 1486) zukommt, inwieweit die in der Lsg. enthaltene Maltose die weitere 
Hydrolyse beeinfluBt, u. welcher EinfluB von den Hefezellen ausgeiibt wird. Die „Nach
wrkg. der Amylase" wurde an Gersten- u. Malzamylase, in  der siiBen Maische, in der 
Lsg. des aus der siiBen Maische stammenden rohen Dextrins u. in der Lsg. des redu- 
zierenden Grenzdextrins I  nach Sy n ie w s k i  untersucht. Die geringste Rolle kommt 
bei der „Nachwrkg. der Amylase" der im erhitzten Malzextrakt enthaltenen /?-Diastase 
zu. a-Diastase, enthalten im wss., keiner hóheren Temp. ausgesetzten Gerstenextrakt, 
w irkt starker ais /9-Diastase; bei der Hydrolyse durch ein Gemisch von a- u. /?-Diastase 
ist die Zunahme der Hydrolyse hauptsachlich auf a-Diastase zuriickzufiihren. Die 
„Nachwrkg. der Amylase" ist in der Hauptsache dem natiirlichen, leicht erwiirmteri 
Malzextrakt zuzuschreiben. Die hydrolyt., durch den naturlichen Malzextrakt hervor- 
gebrachte Wrkg. kann nicht verglichen werden m it der Wrkg. des Gemisches der a- u. 
/?-Diastase, dessen Wrkg. sich auf diejenige beschrankt, die jedes der beiden Enzyme 
fiir sieh zeigt. Im  Malz scheinen demnach Faktoren oder „Aktivatoren“ enthalten zu 
sein, die die Diastasewrkg. aktivieren u. bei einer Temp. von 68° vernichtet werden. 
Aus den Verss. der Hydrolyse der siiBen Maische u. des daraus ausgeschiedenen Dextrins 
folgt ferner, daB der Stillstand der Hydrolyse der Starkę im Grenzstadium nicht dem 
EinfluB der gebildeten Maltose, sondern der N atur des Grenzdextrins zugeschrieben 
werden muB. Durch Ausziehen der Hefezellen m it dest. W. gelingt es, Faktoren zu
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extrahieron, die fiir sieli nicht hydrolyt. wirken, aber die Diastase bei der „Naehwrkg. 
der Malzamylase“ erregen. (Przemysł Chem. 17. 65— 74. 1933. Dublany.) S c h o n f e l d .

Karl Myrback und Signe Myrback, U ber Gersten- und Malzamylase. (Vgl. 
C. 1 9 3 3 . I. 3323.) Extrahiert man Gerstenmehl m it W., so geht eine gewisse Amylase- 
menge in Lsg. Weitere Extraktionen m it W. bringen nur noch wenig Enzym in Lsg. 
Die erste in Lsg. gegangene Menge ist dio freie Amylase des Mehls. Bei der Autolyse 
oder bei Zusatz proteolyt. Enzyme geht bedeutend mehr Amylase in Lsg. Es wird 
dabei also latente Amylase freigelegt. Zur Charakterisicrung einer Gerste durch Enzym- 
bestst. ist die Totalmenge der Amylase naturlicli ebenso wichtig wie die freie 
Amylase. Bei der Malzung wird alle latente Amylase freigelegt. Vff. sind der Ansicht, 
daB es sich um eine wirkliche Frcilegung yon E n z y m  u. nicht eines Aktivatora 
handelt. Sie bestatigen den Befund yon S j o b e r g , daB Amylose bei der Spaltung 
mit Gcrstenamylase einen unspaltbaren Rest von Dihexosan gibt, wahrend sie durch 
Malzamylase yollig gespalten wird. Durch schnelle u. kurze Erhitzung in Glycerin 
konnten Vff. Starkeabbauprodd. erhalten, die im Vergleich zur natiyen Starkę eine 
ungewohnlich liohe Spaltbarkeit durch Malzamylase zeigten. Die Befunde yon P r in g s - 
h e im  (C. 1 9 2 4 . I. 491) u. P r o n in  (C. 19 3 2 . II. 1311) iiber den EinfluB der Enzym- 
menge auf die Verzuckerungsgrenze werden bestatigt. Ergebnisse der yergleichenden 
Amylasebestst. in Braugersten yerschiedener Sorten u. Jahre: Die diastat. K raft 
(g Maltose nach 30 Min. bei 20°/100 g Gerstentrockengewicht) liegt bei schwed. B rau
gersten zwischen 50 u. 250. Die Menge der totalen u. freien Amylase schwankt etwas 
von Jahr zu Jahr, doch so, daB dio amylasereichen Sorten immer dieselben sind. Dio 
Behauptung, daB eiweiBreiche Gersten enzymreich sind, trifft nicht allgemein zu. Die 
Unterschiede im Amylasegeh. bleiben bei der Malzung bestehen. Der Totalgeh. an 
Amylase steigt wahrend der Malzung miiBig, der Geh. an freier Amylase wird ver- 
doppelt bis vervierfacht. (Biochem. Z. 2 5 8 . 158—71. 8/2. 1933. Stockholm, 
Uniy.) WlLLRTAEDT.

Ladislaus Deutsch, Ober die Wirkung der Róntgenstrahlen auf die Katalase des 
Blułes. U nter dem EinfluB von Róntgenstrahlen wird der Katalase geh. des Blutes yer- 
mehrt, oft nur relatiy, meist aber absol. Die Erhohung der Katalasemengc ist ab- 
hangig von der zugefiihrten Strahlenmenge, dem Orte der Bestrahlung u. der Feld- 
gróBe. (Strahlentherapio 48. 114—17. 6/9. 1933. Pecs [Ungarn], Univ., Zentral- 
Rontgeninst.) F r a n k .

R. Fosse, P. de Graeve und P.-E. Thomas, Umwandlung des bei der Pennan- 
ganatoxydation von Hamsaure zu Allantoinsaure auftretenden Zwischenprodulctes i?i 
Oegenwart von Sojafermenten und Kaliumcyanid. Die Beobachtungen der Yff. sprechen 
nicht dagegen, daB die yon S c h u l e r  u. R e i n d e l  (C. 1 9 3 3 .1. 2565) bei der Oxydation 
von Hamsaure m it Permanganat beobachtete Oxyacetylendiureincarbonsaure auch bei 
der fermentatiyen Umwandlung der Hamsaure auftritt, u. daB aus diesem Zwisehen- 
prod. (entweder chem. oder fermentatiy) Ałlantoin gebildet wird, das durch Allantoinase 
in Allantoinsaure iibergefuhrt wird. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 197. 370—74. 
31/7. 1933.) H e s s e .

E,. Pflanzenchemie.
E. K. Nelson, Das atherische Ol und das Harz von Cynomarathrum, nuttallii. Die 

Wurzoln von C. nuttallii A. Gray {= Peucedanum graveolens Watson), die von 
Indianern medizin. yerwendet werden, geben bei der Dampfdest. 6%  ath. Ol; durch 
Extraktion der Riickstande m it A. erhalt man ca. 15% eines roten Harzes. Das ath. Ol 
(D.-°20 0,869, =  +22,6°) besteht zu ca. 95% aus d-f}-Pinen, Kp. 164—166°, D .2020
0,8654, n D20 =  1,4739, [a]n =  +28,59°. Bei der Oxydation des Pinens m it alkal. 
KMnOj entsteht d-Nopinsdure, F. 127—127;5“ (korr.), [a]n =  +17,08° in  A. Die Saure 
stimmt krystallograph. m it 1-Nopinsaure aus l-/3-Pinen uberein, gibt aber 10° F.- 
Depression. — Das Harz ist ein Gemisch von neutralen u. sauren Anteilen. Aus den 
neutralen Anteilen wurde eine unbestandige Verb. CleII2s0 2 (Sesąuiterpenalkohol ?) 
isoliert (Krystalle, F. 74—76°, wird bei der Acetylierung zers., enthalt kein OCH3); in 
den sauren Anteilen findet sich Angelicasdure (F. 45— 45,5° aus Essigester); beide 
Verbb. liegen nur in geringer Menge vor. (J . Amer. chem. Soc. 55. 3400—02. Aug. 1933. 
Washington, Bureau of Chemistry and Soils.) OSTERTAG.

Leopold Schmid und Ludwig Haschek, Der gelbe Dahlienfarbstoff. Vff. haben 
(C. 1932. II . 2476) in  den Bluten der gelben Dahlien neben Apigenin (I) einen isomeren 
Farbstoff (H) aufgefunden, fiir den der Name „Dahlia H“ yorgeschlagen wird. Der

169*
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Dimethyldłher von II, dessen Darst. verbessert werden konnte, liefert m it 20%ig. KOH 
'p-Methoxyacetophenon (F. 38°). Durch Hoclwakuumdest. des Dimethylathers wurde 
zwischen 190—195° ein scliwach gefiirbtes, 0CH3-haltiges Ol erhalten. Hydrierung yon
II m it Pd u. P t verlauft negativ, daher ist Chalkonstruktur ausgeschlossen. Mit Acet- 
anhydrid u. Pyridin entsteht ein Triacetylderiv. rom  F. 182°. Bei der Verseiftmg ent- 
stcht liieraus ein von II verschiedener Stoff, der nach dem Verh. gegen Alkali u. nach 
dem Absorptionsspektrum m it I  ident. ist. Auch die Spaltung des Dimotliylatliers 
mit konz. H J  liefert I. Der Mischschmolzpunkt der Metliylather von I  (F. 170—171°) 
u. II (F. 175,5°) zeigt keinc Depression. Bei der Metliylierung entsteht also wahrscliein- 
licli aus II direkt ein Deriv. von I. Dimorpliismus schcint bei beiden Farbstoffcn nicht 
yorzuliegen, da beim alkal. Abbau von II sonst Phloroglucin gefunden werden miiBte.

V e r s u e h e .  Darstdlung des isomeren Farbsloffs (II) 1. c. Aus 250 Bliitenstanden 
wurden 4 g  gewomien. Kaliabbau: 0,5 g II m it 30 ccm 20°/oig. KOH 2 Stdn. unter 
RuckfluB, nach Ansaucrn m it A. cxtraliieren, Riickstand bei 110° u. 0,4 mm subli- 
mieren. Sublimat in Bzl. losen; beim Verdunsten erhalt mail 2 verschiedene Krystall- 
arten, die ausgelesen werden. 1. WeiBe Blattchen, F. 83—84°, sehr wenig. 2. Schwach 
gelbe Krystalle, F. 106— 107°, Mischschmelzpunkt m it p-Ozyacetophenon keine De
pression. Dimethylatlier C17H 140 5. Aus II m it CH2N 2 in A. F. 175°. Abbau: 0,5 g 
Dimetliylatlier m it 200 ccm 15°/0ig. methylalkoh. KOH 14 Stdn. unter RuckfluB, 
Methanol im Vakuum unter gleichzeitigem Zutropfen von W. entfernen, m it A. estra- 
hieren, m it NaHC03 zerlegen. Erhalten wurden Anissaure u. cin Ol, das nach Vakuuni- 
dest. erstarrte. F. 37,5—38°, ident. m it p-Methozyacetophenon. Triacetat C21H t0O8. 
Aus n  m it Acetanhydrid u. Pyridin bei Zimmertemp. 4 Tage. F. 182°. Verseifung 
m it 10% alkoh. HC1 fiihrt zu I, Zers. 345—348°, im Hochvakuum sublimierbar. Ent- 
methylierung des Dimetliyltitliers durch 40 Min. langes Kochen m it H J  {d =  1,7) fiihrt 
ebenfalls zu I, Zers. 343—347°, Mischschmelzpunkt 344—348°. (Mh. Chem. 62. 317—22. 
Aug. 1933. Wien, Univ. II. chem. Labor.) S c h ó n .

M. H sieh  Yli, Beilrag zum chemischen Studium der Buddleia. I. Biochemische U ni er- 
suchung verschiedener Organe von Buddleia. II. Untersuchung des Buddleoflaronolosids. 
Die Einw. von Invertinglucosidase u. Emulsin auf alkoh. E xtrakte yerschiedencr 
Organe von Buddleia variabilis wurde untersucht. Es wurde festgestellt: Anwesenheit 
von Saecharosc, fcrner ein linksdrehendes, durch Emulsin hydrolysierbares Heterosid, 
das die Ursache der Sehwarzung bei der Autolyse der Organe ist u. ein linksdrehendes, 
durch Pb-Acetat fallbares Heterosid, durch verd. H 2S04 hydrolysierbar, dem Vf. den 
Namen Buddleosid gibt. — Die Bliiten, besonders die geschlossencn Bliitenknospen, 
u. auch die Blatter enthalten ein drittcs Heterosid, Buddleoflavonolosid, C30H 31O15, 
das leicht krystallisiert. Kleine, blaBgelbe jSTadchi, F . 274—276° (im Ma q u e n n e - 
Block); [a]D =  —97,35° (in essigsaurer Lsg.), [a]o =  —101,7° (in Pyridin). Die 
Hydrolyse m it verd. H 2SO., liefert: 1. Rhamnose (krystallin erhalten), 2. Glucose (ais

/?-Methylglucosid identifiziert), 3. Budd- 
leoflavonol: C18H 140 6, gelbe, glanzende
Nadeln, F. 265° (im M a q u e n n e -Błock). 

-OCH Seine alkal. Spaltung ergibt: 1. Pliloro- 
glucin, 2. Anissaure, 3. Aceton. Daraus 
ergibt sieli nebenst. Formel. Die Ver- 

kniipfungspunkte m it den Zuckerresten sind noch nicht bestimmt. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 15. 482—97. April 1933. Paris, Museum d’Histoire Naturelle.) H e im iio l b .

N. Ghatak und G. P. Pendse, Chemische Untersuchung der Wurzeln von Thevetia 
neriifolia, Juss. Unters. der Samen dieser Pflanze (Apoeynaeeae) vgl. C. 1933. II. 
727. Die zerkleinerten u. lufttrockenen Wurzeln enthielten 7,5%  W. u. 3,7% Asche, 
keine Alkaloide. 2 kg wurden m it sd. A. ćrschópfend extrahiert; aus den erkalteten 
Lsgg. 14 g eines -weiBen Nd. (A); durch Einengen zuerst 21 g eines braunen Nd. (B), 
schlieBlicli ein brauner, unangenchm rieehender Sirup (C). — Nd. A lieferte durch 
Extrahieren m it sd. PAe. u. Einengen einen neuen KW-stoff, welchen Vff. Tlieveten 
nennen. Zus. C43H8e, aus PAe. weiBe, weiche Nadeln, F. 79—80°, wl. in k., 1. in h. A.,
A., Bzl., PAe., Chlf., CC1.„ unl. in Pyridin, Essigcster, Aceton, bestandig gegen HNOr  
H 2S04-Lsg. braunlicli. Lieferte in sd. CC14 m it Br ein Dibromid, C43H 86Br2, braunlich- 
gelbe Ivrusten, F. 87—88°. — Nd. B wurde mit A. von 10° farblos gewasclien. Riick- 
stand war Theveten. Die S,th. Lsg. hinterlieB ein braunes, unangenchm riechendes 
Prod., aus welchem m it W.-Dampf ctwas fliichtiges 01 abdest. werden konnte. Riick- 
starul war ein Wachs. — Sirup C unter 10 mm weiter konz., m it A. gewasclien, mit
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sd. Chlf. extrahiert. Aus der Chlf.-Lsg. etwas Tlie.ve.tin (vgl. 1. c.), aus vcrd. A. Nadeln,
F. 192°. Der in Chlf. unl. Riickstand, welchor reduzierende Eigg. bcsaB, lieferte, in 
wss. Lsg. m it Pb-Acetat, Gerbsaure, Baryt u. CO, gefiillt, schlieBlich oine Lsg., welche 
m it konz. HC1 griinlichblauo Farbung u. beim Erwarmen dam it einen braunen, flockigen 
Nd. gab. Diese Substanz entspricht dom W ARDENschen Thevetinblau. Der brauno 
Nd., F. >300°, war unl. auBer in Pyridin; aus dieser Lsg. mit W. braunschwarzcs, 
amorphes, N-freies Pulver, Neriifolin genannt. Es lieferte, m it Zn-Staub, Acetanhydrid 
u. etwas W. gekocht, yerd. u. m it NH.,OH neutralisiert, aus A. ein mikrokrystallines, 
wciBes Pulver, F. 93°; m it H 2S 0 4 rot, m it H N 03 gelb. (Buli. Acad. Sci. Agra Oudh 
Allahabad 2. 259—62. Mai 1933. Allahabad, XJniv.) L in d e n b a u m .

E a. Pflanzenphyslologle. Bakteriologie.
G. E. Briggs, Ezperimentelle Untersuchungen iiber pflanzliche Assimilation und

Atmung. XX I. Die Induktionsphasen der Photosynthc.se wid ihre Bedeutung fiir den 
Meelianismus des Prozesses. (XX. vgl. C. 19 2 9 . II. 2570.) (Proc. Roy. Soc., London. 
Ser. B. 113 . 1—41. 1/5. 1933. Cambridge, St. Johns College.) L in s e r .

H. Rudolph, Uber die Einwirkung des farbigen Lichtes au f die Entstehung 
der Cldoroplastenfarbstoffe. Vf. untersucht die Einw. farbigen Lichtes von stets 
gleichbleibender Intensitat, das mittels Rot-, Gelbgriin- u. Blau-Gclatincfilter aus 
einer 250 W-Osramlampe ausgefiltert wurde, auf die Entstehung von Chloroplasten- 
farbstoffen in Exemplaren einer reinen Linie der Buschbohne. Die Chloroplasten- 
farbstoffo w*urden im natiirlichen Gemisch, ohne yorherige Trennung, im Spektro- 
pliotometer von K o n ig -M arte n S  quantitativ bestimmt. Die molaren Extinktions- 
koeff. von reinem Chlorophyll a u. b u. yon Xantophyll u. Carotin in wasserfreiem 
Ather wurden bestimmt. Ebenso die yon Protochlorophyll, jedoch nur in relatiyem 
MaB. Die Kurven werden angegeben. In  den Blattern etiolierter Pflanzen wurde nur 
Xantophyll, Protochlorophyll u. Carotin gefunden, nie Chlorophyll. Der Carotingeh. 
derselben war fast proportional der Blattflache, der Protochlorophyllgeh. dagegen un- 
abhangig. Bei Belichtung der etiolierten Pflanzen zeigt sich, daB in der ersten Bc- 
lichtungsstunde die Chlorophyllbldg. rasch ansteigt, dann sich yerringert, um in der
4. Stde. wieder anzusteigen. Nach 24 std. Belichtung konnte festgestellt werden, daB 
im Rot mehr Chlorophyll gebildet wird ais im Blau u. da wieder mehr ais im Gelb- 
grtin. Das Verhaltnis der Carotinbldg. iiber den Dunkelwert hinaus in den yerschie- 
denen Spektralbereichen betrug: R ot: Blau: Gelbgriin wie 0,0: 1,7: 3,1; jedoch kann 
auch im R ot eine geringe Carotinneubldg. stattfinden. Das Verlialtnis der Xantophyll- 
bldg. betrug: R ot: B lau: Gelbgriin wie 0,0: 0,3: 1; die Protochlorophyllmenge nimmt 
nach eintretender Belichtung in allen drei Spektralbereichen ab. — Vf. diskutiert die 
sich aus diesen Verss. ergebenden Folgerungen u. vergleiclit die Ergebnisse m it don 
Anschauungen anderer Forscher (NOACK, ScHARFNAGEL, G o d n e w , y. E u le r ) .  Es 
werden zwei Schemata angegeben, nach denen eine Entstehung des Chlorophylls móg- 
lich ware. Danach wurden die Carotinoide den Baustoff fiir das Chlorophyll liefern. 
Protochlorophyll konnte eventuell die Rolle eines Photosensibilisators spielen. (Ber. 
Verh. sachs. Akad. Wiss., Leipzig, math.-phys. KI. 85 . 107—16. 1933.) O r th .

Harry Hellstrom und Dagmar Burstrom, Ober das Komponentenverhaltnis des 
Chlorophylls in  chloropliylldefekten Mutanien. Da fiir die Bestst. der Vff. naturgemaB 
nur sehr geringe Substanzmengen zur Verfiigung standen, wurde zur Best. des Kompo- 
nentenverhaltnisses Chlorophyll o/Chlorophyll b eine opt. Methode benutzt, u. zwar 
dic Best. der Intensitat der Absorptionsbanden der beiden Chloropliylle im Rot. 
Albina 1, 2, 3 u. 7 chloropliyllnormal, Xanłha 1, 2, 3 n., Albozantha 1 n. u. defekt haben 
ein n. Verhaltnis Chlorophyll a/Chlorophyll b, wahrend defekte Xanthasorten fast nur 
Chlorophyll a enthalten. Bei Gullkorn wurdo bei Bcleuchtung m it rotem Licht wahrend 
der Keimung ein n. Verhaltnis a: b (2,86) gefunden, wahrend bei Beleuchtung mit 
hlauem Licht dafur ein hoherer W ert (8,8) erhalten wird. (Bioehem. Z. 2 5 8 . 221—27. 
8/2. 1933. Stockholm, Univ.) W il l s t a e d t .

Denis Bach, Mechanismus der antiseptischen Wirbung der Milchsaure fiir Bak- 
terium coli. Bei yerschiedenen Milchsaurekonzz., Vioo‘n -> VG3'n -> 1/io‘n -> 1/a-n - usw., 
liegt das Optimum derEntw.-Hcmmung von Colikulturcn bei einem anderen pH-Wert, 
4,41, 4,53, 4,67, 4,87 usw. Die anschlieBenden Uberlcgungen fiihren zu der Annahme, 
daB neben den H-Ionen dic undissoziierten jMilchsauremoll. auch fiir die Baktericidie 
yerantwortlich zu machen sind. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 192 . 1680—82.) Opp.
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John Field 2nd und Sally M. Field, Ober die Kinelik der Monojodacelal- 
vergiftung beim Streplobacterium casei. Der Kurvenvcrlauf der Milchsaurcbldg. im 
System: Streptobacterien, Glueose, NaHC03, Zusatz Jodessigsiiure, liiBt erkennen, 
daB nicht samtliche Teile des Garungsvorgangs durch Jodessigsiiure vcrgiftet werden. 
(Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29- 733—35. 1932. Stanford Univ., Labor. of Physiol.) Op p .

John Field und S. M. Field, Die Wirkung des Natriummonojodacelais au f den 
Stoffwechsel von Streptóbacterium casei. Bei einem Lebewesen, dessen gesamter Stoff- 
wechsel im Grunde genommen nur in der Milchsaurebldg. besteht, sind 0,008% Na- 
Jodacctat ohne EinfluB auf Umfang u. Geschwindigkeit der Milchsaureproduktion, 
wahrend bei 0,08% die Hemmung nach 65, bei 0,16% nach 35 Min. eindeutig bemerkbar 
ist. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 357—58.1932. Stanford Univ., Labor. of Pliys.) Opp.

John Field und Edwin S. Peeke, Wirkung von Nalriumnwnojodacetal auf dic 
aeróbe und anaerobe Olykólyse im  Blut. (Vgl. vorst. Bef.) Dio Na-Jodacetathemmung 
der Glykolyse im Hundeblut wird durch anaerobe Bedingungen deutlich abgeschwacht. 
(Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 358—59. 1932.) Op p e n h e im e r .

Josć Reis und Annita Swensson, Hydrolyse des Natriumhippurats durch Bak- 
lerien, speziell durch die Streptokokkenarten. (C. R. Sśances Soc. Biol. Filiales Associćcs 
107. 647. San Paulo, Biol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Artturi Ilmari Virtanen und Mannę Nordlund, Eine verbesserte Methode zur 
Geuńnnung von Dioxyacełon. Es wird die Vergarung einer 5—5,5%ig. Lsg. von Olycerin 
in 3%ig. Hefeextrakt durch den Acetóbacter suboxydans bei pn =  5,2 u. 20 ±  10 be- 
schricben (vgl. V ir t a n e n  u . B a r l u n d , C. 1926. I. 3245). Nach 14 Tagen ist die 
Oxydation beendot; die Lsg. ist saurer goworden (ph =  3). Der Geh. an Dioxyaceton 
wurde nach F u r t h  u. Ma r ia n  (C. 1926. I. 2718) bestimmt. Die wesentlieho Vcr- 
besserung bei der Aufarbeitung gegenuber dem Verf. von BERTRAND (C. 1904. II. 
1291) besteht in der Uberfuhrung der gesamten gebildeten Triose in die Bisulfitverb., 
sorgfaltiges Waschen der letzteren mit A., Zerlegung m it H 2SO., u. Krystallisation. 
Die Ausbeute betragt 35%  (ber. auf Glycerin) an reinein Dioxyaceton, F . 74 — 75°. 
(Biocliemieal J .  27. 442—44. 1933. Finnland, Helsinki.) B e r s i n .

Karl Myrback und Henry Larsson, Uber die Wirhungsweise des Euler schen 
Z-Faktors. Man hat bisher angenommen, daB Trockenkefe fiir ihre Garleistung des 
Aktivators Z  nicht bedarf. Vff. zeigen, daB eine durch Waschen T ó l l i g  Co-Zymase- 
freie Apo-Zymase noch reichlich Z  enthalt. Es ist also moglich, daB aucli die Trocken- 
hefen des Aktivators Z  bediirfen, jedoch enthalten sie normalerweise auch nach dem 
Waschen noch genug davon. Mit einer aus einer ais if-Hefe bezeichneten Hefensorto 
hergestellten Trockenhefe gelang es dann Vff., erstmalig eine deutlich aktiyierendo 
Wrkg. des Z-Faktors auf Trockenhefe festzustellen. In  besonderen Vcrss. haben sich 
Vff. davon iiberzeugt, daB die bcobachtete Aktivatonvrkg. weder auf PO.,"'-, noch 
auf Mg-Ionen zuriickzufuhren ist. — Bei trockener Unterhefe Ilb der Vff. liegen die 
Verhaltnisse so, daB es schwierig ist, eine oventuelle Einw. von Z  festzustellen. Trocken
hefe Hb zeigt in geringer Konz. die Erscheinung der Induktionsperiode. Diese In- 
duktionsperiode laBt sich durch Zusatz von Kochsaft abkiirzen, ebenso durch Zusatz, 
von kurz gekochter Garfl. aus Giirungsansatzen m it groBer Konz. an Trockenhefe Hb 
(bei denen keine Induktion auftritt). Dio Wrkg. dieser letzteren FI. kann nur teilweiso 
der Hexosediphosphorsaure zugeschriebon werden, da aus Candiolin hergestelltc 
Hexosediphosphorsaure ohne Wrkg. ist. Hexosedipliosphat u. Co-Zymase zusammen 
setzen die Lange der Induktionsperiode herab, bei groBen Mengen Co-Zymase setzt 
die Garung sofort m it voller Geschwindigkeit ein. Die Wrkg. gereinigter Co-Zymasc 
kann durch Zusatz lango gekochten Hefeextrakts, sowie durch gereinigten Z-Faktor 
erhoht werden. Ob abor die Wrkg. dieser Lsgg. auf einer wirkliehen Aktiyierung der 
Garung oder einer Aufhebung der Induktion beruht, ist noch unentschieden. (Biochem. 
Z. 258. 118—33. 8/2. 1933. Stockholm, Univ.) W il l s t a e d t .

Isaac Evau WŁeaton, The effect of sa lt on microorganisms. U rbana: U niv. of Illinois 1933. 
(5 S.) pap ., — .25.

E 6. Tierphysiologie.
H. O. Kleine und H. Paal, Die Differenzierung hormonaler Subsianzen miłlels 

Beid Hunlreaktion, Aschlieim-Zmidekreaktion und Óestrusreaktion, insbesondere in 
Ovarialcystenflussigkeiten. Hypophysin, Adrenalin u. krystallisiertes Follikulin losen 
eine positive R e id  HuNT-Rk. aus. Eine Aktiyierung der Schilddruse findet durch
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dieso Substanzen nicht sta tt. Im  Gegensatz zu Hypophysin, Follikulin u. Thyroxin 
fehlt Adrenalin im sogenanntcn iibertragenen Vers. dio Schutzwrkg. Nach mehr- 
stundigem Kochen im 0 2-Strom gibt Hypophysin keine positive R e i d  HU NT-Rk. 
mehr, hingegen ist nach der gleichen Behandlung die resistenzsteigemde Wrkg. des 
Follikulins u. eigenartigerweise auch dio des Adrenalina erhalten geblieben. Eine 
gróBere Anzahl von Cystenfll. wurde daraufhin untersucht, ob sio positiven R k id  H u n t  
geben oder nicht. (Arch. Gynakol. 1 5 4 . 147—60. 21/8. 1933. Heidelberg, Univ.- 
Frauenklin., Med. Univ. Poliklin.) WADEHN.

Otfried O. Fellner, Trennung des mdnnlicken vom weiblichen Sexualhormon. 
In  schr einfacher Weiso lassen sich Maskulin u. Fcminin voneinander trennen, wenn 
man das diese beiden Hormone enthaltende Gemisch m it konz. Saure behandelt. Das 
Maskulin lost sich dabei in der Saure, wahrend das Feminin sich nicht oder nur schwer 
lost. Mit angesauertem A. laCt sich aus den Organcn erheblich mehr Maskulin extra- 
hieren ais bei Verwendung von neutralem A. oder Bzl. oder Aceton. (Klin. Wschr. 
12 . 1374. 2/9. 1933. Wien.) W a d e h n .

W. Schoeller und M. Gehrke, ()ber Hemmungsfakloren und doi Mechanismus 
der Wirkung gegengescldechtliclier Sexualhormone au f die Entmcklung der Keimdrusen. 
Die Injektion von weiblichem Sexualhormon (krystallisicrtes Progynon) bcwirkt bei 
infantilen miinnlichen R atten eine Hemmung der Hodcnentw. Diese bleibt bei er- 
wachscncn Tieren aus; Samenblase, P rostata u. Penis zeigen infantiles Ausschen. 
Dieso Einw. des weiblichen Sexualhormons auf mannliche Tiero ist friihcr ais anti- 
masculine Wrkg. bezeichnet worden. Injiziert man aber infantile mannliche Ratten 
mit mannlichem Sexualhormon, so tr i t t  ebenfalls eine botrachtliche Hemmung der 
Hodcnentw., die sich auch histolog. nachweisen laCt, ein. Die sekundaren Geschlechts- 
merkmale erfahren in diesem Falle natiirlich eine kriiftige Forderung. Jedenfalls 
crscheint es nicht berechtigt, die Einw. des weiblichen Sexualhormons auf die mannliche 
Keimdriise ais eine antagonist. aufzufassen. Auch die Vorstellung M oores, daC dio 
Prahypophyse je nach dem Stand des Keimdrusenhormonspiegels durch Einsparung 
oder Ausschiittung ihres gonadotropen Hormons dio Tatigkeit der Keimdrusen regelt, 
ist zu berichtigen. Nach H o h lw eg  u. JuNKMANN ist die Funktion des Hypophysen- 
vorderlappens ihrerseits abhśingig von der Tatigkeit eines nervósen Zentrums im Mittel- 
hirn, des Sexualzentrums. Das Sexualzentrum scndet fórdemdc oder hemmende 
Impulse auf nervósem Wege zum Hypophysenvorderlappen je nach dem Absinken oder 
Ansteigen des Keimdrusenhormonspiegels im Blut. Daneben bestcht auch die Moglich- 
keit, daB die beschriebenen Wrkgg. auch noch auf einem anderen Wege zustande- 
kommen. Es sprechen einige Anzeichen dafiir, daB es Stoffe gibt, die bei einer gcwissen 
chem. Verwandtschaft m it den Sexualhormonen doch keine Wrkg. auf die sekundaren 
Geschlcchtsmerkmale zu entfaltcn vermogen, die aber das Sexualzentrum noch be- 
einflussen. Solche Stoffe muBte man ais „Hemmungsstoffe11 bezeichnen. (Biochem. Z. 
264. 352—56. 14/9. 1933. Berlin, Schering-Kahlbaum A.-G., Hauptlab., Biol. 
Abt.) W a d e h n .

C. A. Elden, Gewinnungsmethode der vorderlappenhormondhnlichen Substanz aus 
ScJiwungerenharn. Das im Schwangerenharn vorkommende vorderlappensexualhormon- 
iihnliche Hormon ist auBerst empfindlich. Beim Einengen des Harns unter vermin- 
dertem Druck bei 35° werden 60-—70°/o der A ktivitat zerstort; das Ausfallen m it A. 
oder Ammonsulfat vernichtet 40—75%. Giinstig erwies sich folgendo Adsorptions- 
methodo. Der Schwangerenharn wird auf ph =  4,2 angesauert u. m it 2,5 Gewichts-% 
Weidenholzkohlo oder Kaolin versctzt. Das Gemisch bleibt unter gelegentlichem 
Umriihren 12 Stdn. in der Kalte stehen u. wird dann geschleudert. Die Fiillung ist 
quantitativ in bezug auf das Hormon. Das Zentrifugat wird m it wenig W. gewaschen u. 
dann mit 0,1-n. NaOH iiber Nacht im Eisschrank eluiert. Der Ruckstand wird ab- 
zentrifugiert, da Filtration Verluste bringt. — Aus der so erhaltcnen neutralisiertcn 
Lsg. ist das Hormon durch A. u. Ammonsulfat nicht mehr fallbar, auch dann nicht, 
wenn der pn der Lsg. bis auf 1 gesteigert wird. Diese Erscheinung weist darauf hin, 
daB bei der Ausfallung des Hormons aus H am  m it Hilfe von A. u. (NH.,)2S 0 4 das 
Hormon durch ausfallende Begleitstoffe in den Nd. mitgerissen wird. Die erhaltenen 
Praparate geben negative Biuret- u. MlLLON-Rkk. (J . biol. Chemistry 101 . 1—9. 
Juni 1933. Rochester, New York, Univ. of Rochester, School of Med. and Dent., 
Dep. of Obst. and Gynec.) W a d e h n .

F. G. Dietel, Untersuchungen iiber das Melanophorenhornwn. I I I .  (II. ygl. 
C. 1933. I I .  1538.) Es werden die Griinde experimentcll erhartet, aus denen sich
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ergibt, daB das Melanopliorenhormon m it lteinem der aus dem Hintcrlappen der Hypo- 
physe erhaltencn Wirkstoffe ident. ist. Das Melanopliorenhormon ist sehwerer 1. in 
Butylalkohol u. leichter 1. in A. ais dic anderen Komponentcn; es ist fiillbar durch 
Aceton. Durch seine W iderstandsfahigkeit gegen Laugen ist es von dem uterus-, blut- 
druck- u. darmwirksamen Faktor verschieden; es h a t eine schlechtere Diffusions- 
fahigkcit gegeniiber Kollodiumfiltem ais dio genannten Faktoren u. der antidiuret. 
Faktor u. ist sehwerer adsorbierbar ais dieser. Die Wrkg. des Mclanophorenhormons 
scheint beim Kaltbliiter ausschlicBlich auf die ExpansionswTkg. der Melanoplioren 
beschrankt zu sein. Im  Warmbluterorganismus diirftc das Melanopliorenhormon ais 
das Prod. eines in der Entw. rudim entar iibrig gebliebenen Zellkomplexes, dem keine 
spezielle Aufgabe zukommt, zu werten sein. (Klin. Wschr. 12. 1358—64. 2/9. 1933. 
Heidelberg, Univ.-Frauenklinik.) W a d e h n .

Samuel R. M. Reynolds, Ober die Einwirkung beslimmter Calciumsalze auf den 
ruhenden und den rhytlimisch sich kontrahierenden Uterus und Beóbachtungen uber 
die Wirkung von Hypophysenhinterlappencxlrakten. Ca-Gluconat u. CaCl2 hatten  in 
aquivalenter Ca-Konz. dieselbe Wrkg. Beim rhytlim. sich kontrahierenden Uterus 
des mit Thcclol behandelten kastrierten Kaninchens bcwirkt die Injektion von Ca-Salz 
das Auftreten einer Dauerkontraktion; beim „ruhenden" Uterus des kastrierten 
Kaninchens tr i t t  diese Wrkg. nicht auf. Die Latenzperiode fiir das Eintreten der Kon- 
traktion erscheint vor allem abhangig von der Geschwindigkoit, m it der die Injektion 
des Ca-Salzes ausgefiilirt wird. Auch die Kontraktionsdauer ist weniger abhangig von 
der verabfolgten Dosis, ais von der Geschwindiglceit, m it der diese appliziert wird. Pitressin 
hemmt die Dauerkontraktion nach Ca u. die rhythm. Kontraktionen u. macht das 
Uterusrohr vorubergehend uncmpfindlich gegen Ca u. Oxytoein. (Amer. J . Physiol. 105. 
358—65. 1/8. 1933. Clcveland, Western Res. Univ., School of Med., Dep. of Phys.) W a d .

Ernst Riiegg, Ober Adrenalinwirkung an der Hundeleber. Nach intraarterieller 
Injektion von Adrenalin wurden an der nach S ta u b  in situ durchstromten Hundeleber 
eine Abnahme des Ausflusses u. ein Anstieg des Arteriendruckes festgestellt. Gelegent- 
hch wurde eine Widerstandsverminderung in der Pfortader unter Vermehrung des 
Ausflusses beobachtet. Dio Adrenalininjektion in die Pfortader konnte zwei Yerschiedene 
Wrkgg. erziclen: entweder nahm der Pfortaderdruck zu u. der AusfluB sank oder der 
Pfortaderdruck nahm ab u. der AusfluB stieg, wahrend die Leber schrumpfte. Die 
Griinde dieser Erseheinungen werden besproehen. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 171. 716— 32. 5/9. 1933. Heidelberg, Univ., Pharmakol. Inst. u. 
Basel, Pharmakol. Inst.) WADEHN.

M. N. Achutin, Zur Frage der Empfindlichkeit des Darmes verschiedener Tiere 
gegen Adrenalin. Am empfindlichsten erwies sich der Meerschweinchendarm gegen 
Adrenalin (1: 800 Millionen u. dariiber), der Katzendarm war etwas weniger empfind- 
lich, noeh unempfindlicher war der Kaninchcndarm (1: 150 Millionen). Der Kaninchen- 
darm gibt aber gleiehmaBigere Kontraktionen ais die Darme der erst genannten Tier- 
arten. (Naunyn-Schmicdebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 668—71. 5/9. 
1933. Leningrad, Militarmediz. Akad., Pharmakolog. Labor.) W a d e h n .

J. F. Herrick, Hiram E. Essex, Frank C. Mann und Edward J. Baldes, Die 
Einwirkung der Verfiilterung von gctrockneter Schilddriise auf den Blutslrom in der 
Femoralarterie des Hundes. Nach E in tritt der bekannten physiolog. Erseheinungen 
nach Schilddriisenverfutterung erlióht sich die in der Zeiteinheit durch die Femoralis 
strómende Blutmenge um 200—300°/o. (Amcr. J . Physiol. 105. 434—35. 1/8. 1933. 
Rochester, Minnesota, Mayo Clin., Div. of Physic and Biophysic Res. and Inst. of 
Exp. Med.) W a d e h n .

Walter Freund, Zu meiner Milieilung uber die Thyroxinbehandlung der Hyperlonie. 
(Vgl. C. 1933. II- 1383.) Thyroxin-R.OCWE h a t sich wrciterhin bei gewissen Fallen 
von Hypertonie ais brauchbar erwiesen. (Therap. d. Gegen wart 74. 431. Sept. 1933. 
Bad Reinerz i. Schl.) F r a n k .

S. Lłebe, D ie Wirkung des Jodions auf die peripheren Gefafle. Das LiiWEN- 
TRENDELENBURGsche GefiiBpraparat vom iSom?reerfrosch rcagiert m it deutlicher 
GefaBerweiterung auf N aJ bei einer Verdunnung 1: 65. Diese Wrkg. nimmt mit sinken- 
der Konz. ab u. wird bei einer Yerdunnung 1: 700 etwa Nuli. Bei Verdunnungen 
1: 1000—1: 200000 werden geringe Verengerungen erhalten u. erst bei 1 :2  Millionen 
erfolgt plotzlich wieder Erweiterung, die noch starker ist ais bei 1:65. Nach Mitte Oktober 
reagiert das genannte Priiparat nicht mehr m it GefaBerweiterung auf die Zufiihrung 
der NaJ-Lsg. — Am Splanchnikuspraparat nach F r o h l ic h , bei dem die Nebennicren
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ebcnfalls durchspiilt werden, ergibt N aJ dio beschriebcno Erweiterung dor GefaBo 
auch beim Wintcrfrosck. Die Vasokonstriktion durch Adrenalin wird durch N aJ 
hemmend beeinfluCt. — Am Meerschweinchenpraparat tr i t t  auf N aJ  oine Gefafi- 
yeriinderung nieht ein; hingegen wird am isolierten Katzenbein durch gauz hohe Konzz. 
u. durch Yerdunnungen 1: 2MUlionen eine Beschlounigung der Durchstromung erreicht. 
(Naunyn-Schmiedeborgs Arch. oxp. Pathol. Pharmakol. 1 7 1 . 426—38. 1933. Halle a. S., 
Univ., Pharmakol. Inst.) WADEHK.

Frank P. Underhill und Thomas C. Jaleski, Der Calcium- und Kaliumgehali 
der. Organu beim Rund nach Thyreoiparalhyreoidektomie. Der Ca- u. K-Geh. der Musku
latur u. der Organo beim Hunde ist sehr groBen Schwankungen unterworfen. Bei 
Hunden, dencn Schilddriisen u. Nebenschilddriisen entfernt worden waron, lagen dio 
fiir Ca u. K  crhaltenen Werto innerhalb des n. Streuungsboroiehes. Bei der para- 
thyreoipriyen Tetanio war Ca im Serum vermindert, K  aber n. (J. biol. Chemistry 
101 . 11— 14. Juni 1933. New Haven, Yale Univ., School of Med., Dcp. of Pharmacol. 
and Toxieology.) W A D E IIN .

B. Sjollema und L. Seekles, Die neuromuskulćire Reizbarlceit in Beziehung zur 
Biochemie der Minerale. I II . Mitteilung. Die minerale Zusavimensetzung ton Blut- 
serum und Muskelprepsaft bzw. dereń Ullrafiltrałen im Zusammenhang mil derneuro- 
muskularen Iłeizbarkcit. Der Einflufl der Parathyreoideklomie au f das Ca/Mg-Verhaltnis 
des Blidserums. (II. ygl. C. 1933 . II . 1204.) Boi n. Fiitterung (Kaninclien) bzw. soleher 
mit abweichendem K/Na- Verhaltnis (wenig Na, viel K) wurden nur geringe Differenzon 
des Mineralgeh. des Blutserums gefunden. Der Gesamt-Ca-Geh. des Blutserums war 
bei anormaler Ca/P-Fiitterung u. bei anormaler Ca/P- u. Na/K-Fiitterung um 20 bis 
>  30% erniodrigt (Tetanie), im letzteren Falle nahm auch der Mg-Geh. bis 40% ab; 
die anorgan. P-Werte zeigten einen deutliehen Anstieg. Bei parathyreopriyer Tetanio 
(Hund) waren dio Ca/Mg- u. Ca/P-Quotienten herabgesetzt, bei Grastetanie (Rind) 
war ersterer stark  erlioht, letzterer nur ausnahmsweiso erniedrigt. Die Kaninchen 
zeigten' daher eine Analogie m it den paratliyreopriyen Hunden. Im  MuskelpreBsaft 
nahm der Gesamt-Ca-Geh. bei anormalem Ca/P- (u. Na/K-) Verhaltnis im F u tter bis 
um das 2—3-fache zu. Die Anderungen des ultrafiltrablen Anteils waren nieht deutlich. 
Es zeigte sich, daB dio neuromuskulare Reizbarkeit in einer anderen Weise m it der 
mineralen Zus. des Blutserums ais m it demjenigen des Muskelsaftes zusammenhangt. 
Der tlberschufi an anorgan., bas. bzw. sauren Elomenten im F u tter iibte nieht an 
erster Stelle einen EinfluB auf die Reizbarkeit aus. Im  Blutserum u. dessen Ultra- 
filtrat zeigt dor BafleniiberschuB keinorlei Beziehung zur Reizbarkeit u. ebenso- 
wenig zum Basen- (Siiure-) UbersehuB des Futters. (Biochem. Z. 264 . 316—33. 
14/9. 1933. Utrecht, Univ., Labor. med. Veterinarchemie.) SCHWAIBOLD.

E. Hammarsten, E. Jorpes und Cr. Agren, Versuche zur Reinigung von Sekrełin. 
IV. (III. ygl. G. A gken  u . O. W il a n d e r , C. 1 9 3 3 .1- 2967.) GróBere Mengen hochakt., 
elektrodialysierbares Rohsckretin lassen sich folgendermafien gewinnon: Verwendet 
wurde Schweinedarm u. zwar nur die ersten beiden Meter yom Pylorus ab. Sofort nach 
dem Schlachten den Darm umkehren, m it W. waschen u. 1/ 2 Stde. in V2o'n - H 2S04 
kraftig sehiitteln. Es wurden 80 m Darm in zwei 20 1-Glasflaschen, die um ihre hori- 
zontale Aehso rotierten, auf einmal in Arbeit genommen. Die entstehende wreiBliehe 
kolloidale FI. bleibt iiber Nacht bei 0° st-ehen, dann dekantieren u. Bodensatz ab- 
schleudern. 5 1 des Extraktes enthielten 50 000—75 000 Einheiten. Bei 0° t r i t t  inner
halb einer Woche kein Aktivitatsyerlust ein, bei Zimmertemp. ist in 4 Tagen dio 
Akt,ivitat yollig vernichtet. Den Auszug pro 1 m it 150 ccm 10%ig. HgSO., (5 Vol.-%  
H2S04) yersetzen u. m it starker Natronlauge unter kraftigem Riihren auf schwach 
kongosauer abstumpfen. Fallung absaugen, abpressen, m it 80%ig. A. waschen u. in 
80°/oig. A. (6 1 auf dio Fallung aus 20 1 Extrakt) aufsehwemmen. In  die Mischung
12 Stdn. lang H 2S einleiten, filtrieren, H 2S im Luftstrom entfernen u. Lsg. rasch im 
Hochyakuum bei 10° auf 250 ccm einengen. Es seheidet sich freier S ab. Mischung 
direkt mit gesiitt. Piltrinsaurelsg. im UbersehuB yersetzen. Is t die Mutterlauge nieht 
sofort klar, dann Zusatz yon konz. H 2SO.,. Nach 12 Stdn. bei 0° dekantieren, Fallung 
abschleudern u. m it angesauertem A. mehrfach ausziehen. Es wurden zur Extraktion 
160 ccm absol. A. +  40 ccm 2-n. H 2S04 benutzt. Die Fallung geht sehr langsam in 
Lsg., etwas gelbe unwirksame Substanz bleibt ungel. Zur braunen, klaren Lsg. 10 Vol. 
Aceton geben; nach 12-std. Stehen bei 0° absaugen u. m it Aceton u. A. waschen, im 
Vakuum trocknen. Der rein weiBe Riickstand betrug aus 5 1 urspriinglichem Auszug 
etwa 2,29 g; 0,03 mg dayon enthielten 1 Einheit. Die Ausbeute an a k t . Substanz
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war also ąuantitatiy. Dio Haltbarkeit- des Pulvers ist eino gute. Dio A ktivitat wird 
durch Behandlung m it verd. Schwefelsauro (20 g in 100 ccm Lsg.) iiber 3 Tage bei 
Zimmertemp. nieht geschwacht. Das Pulver enthiilt 2—3% Salze. (Biochem. Z. 264. 
272—74. 14/9. 1933. Stockholm, Karol. Inst., Mcdiz.-chem. Abt.) W a d e h n .

E. Hammarsten, G. Agren, H. Hammarsten und O. Wilander, Yersuchc zur 
Remigung von Sekretin. V. (IV. vgl. vorst. Ref.) Das in oben bescliriebener Weiso 
gewonnenc Rohsekretin wurde in gecigneter Weise durch Elektrodialyse durch Per- 
gamentmembran wciter gereinigt. Dio Temp. der Mittelkammer wurde zwischen + 1  
u. +15° einreguliert; in dio AuCenraumo floB ein langsamer Wassorstroin von,0°. 
Die Stromstarke wurde im Anfang der Dialyse bei 0,15 Amp. gehalten. Bei einer Konz. 
von l °/0 Rohsekretin wurden 0,02 Amp. (Wasserwert des App.) in etwa 3 Stdn. er- 
reicht, in dieser Zeit sammelten sich l 1/2—2 1 Kathodenfl. im AuffanggefaB an. Da 
das Sekrotinsulfat sich ais zersetzlioh erwies, wurdo in das AuffanggefaB 3 g Salicyl- 
saure (0,3 g Rohsekretin im MittelgefaB) bei Beginn der Dialyso eingelegt. Das Sekretin- 
salicylat ist 11. in W., wurde aber wrahrend der Dialyse u. des nachfolgcnden Eindunstens 
auf dio iiberschiissige Salicylsauro adsorbiert. — Die Kathodenfl. m it ungel. Salicyl- 
saure schnell im Hochyakuum bei 15° oindampfen, z. B. 8 1 Kathodenfl. auf 20 ccm 
Endfl. oinengen, Fiillung absaugen, m it wenig W. waschen u. im Hochvakuum trocknen. 
Ausbeuto an akt. Substanz etwa 79°/o- ^ nT weiteren Rcinigung das trockeno Salicyl- 
saurepulver in absol. A., zu gesatt. Lsg. aufnohmen, von unl. Bestandteilen befreien 
u. m it mohreren Voll. A. yersetzen. Das ausfallende Salicylat im Vakuum trocknen. 
Es liiBt sich durch einfaehe Umsetzung in wss. Lsg. m it entsprechenden Sauren leicht 
das Phosphat, Taurocliolat, Citrat, Oxalat usw. des Sekretins gewinnen. Diese Verbb. 
sind 11. in W. Swl. in W. u. absol. A. sind das P ikrat u. Pikronolat, wenn Neutralsalze 
nieht zugegen sind; das Pikrolonat ist 11. in 60—70%ig. A. Die Lichtabsorption des 
Phosphats im Ultrayiolott war dem der Gelatine sehr iihnlich; sie wird durch Zer- 
storung des grofiten Teils der biolog. A k tm ta t durch Erhitzen bei alkal. Rk. nieht merk- 
bar Terandort. Zur Herst. des Pikronolates wurde das Phosphat in wenig W. gel. u. 
m it gesatt. wss. Pikronolonsiiurelsg. zur maximolen Fiillung yersetzt. Nach 12-std. 
Stehen bei 0° dio gelbe Fiillung abzentrifugieren u. m it k. W. 3-mal waschen. Das 
Pikrolonat in 60°/oig. A. bei Zimmertemp. auflosen, etwas schwach akt. Substanz 
bloibt ungel., u. Lsg. im Vakuum zur Vertreibung des A.' eindampfen; nach 12-std. 
Stehen bei 0° Auflósung u. Ausfallung noch zweimal wiederholen. Eino Einlieit ist 
in 0,006 mg der letzten Fiillung enthalten. Es gelang, durch Umlóscn aus sorgfaltig 
gereinigtem, wasserfreicm Pyridin das Pikrolonat zu krystallisieren. Das Pyridin 
wurde 10 Tage lang m it Bariumoxyd getrocknet u. immittelbar vor Gobrauch unter 
LuftabschluB im Vakuum iiber BaO abdest. Das im Hoclwakuum getroeknete Sekretin- 
pikrolonat portionsweise m it Pyridin yersetzen, 1 Stde. unter LuftabschluB schiitteln, 
die Pyridinlsg. klar abzentrifugieren u. im Hochyakuum auf ein kleines Vol. ein- 
dampfon. Nach 12 Stdn. Stehen bei 0° Mutterlauge abschleudern u. den Riickstand 
m it stark  gekiihltem (feste Kohlensaure in Aceton) Pyridin zweimal waschen u. dann 
im Hoehvakuum vom Pyridin befreien. Dieser aus kleinen Krystallen bestehende 
Ruckstand wurde noch zweimal aus Pyridin umgel., wobei boi don Ausschiittelungen 
des Pikrolonates m it Pyridin stets ungel. Teile m it geringerer biolog. Wirksamkeit nieht 
in Lsg. gingen. Beim besten P raparat entsprach 1 Einheit 0,0042 mg; es bestand aus 
groBeren Krystallen. — Das Mol.-Gew. wfurde am Phosphat m it Hilfe der Ultra- 
zentrifuge zu 5000 festgestellt. Es erwies sieli dabei die Einheitlichkeit des Praparatcs. 
Die Analyse ergab: 46,08% C; 6,93°/„ H ; 14,3&—14,93% N ; 0,68—0,88% S. Biuretrk. 
stark positiy, Diacetylrk. positiy, Milion, Ninhydrin (4,6 mg/ccm) negatiy. Aromat. 
Aminosauren sind also wahrsclieinlich nieht yorhanden, dagegen wohl Arguiin; die 
Sehwefelanalyse deutet auf 1 Atom S pro Mol. hin. — Pepsin spaltet in 5 Stdn. 
etwa x/5 samtlicher Peptidbindungcn (unter der Annahme yon 25 derartigen Bindungen 
im Sekretinmol.). Aktiyierter Pankreasextrakt spalteto dio Halfte der B in d u n g e n  
in 2—2,5 Stdn. Aminopeptidasen griffen nieht an. — Das Verh. gegeniiber P e r m u t i t  
u .  Sauren u .  bei der Elektrodialyse sprechon fiir yorwiegond bas. Eigg. des Sekretins. 
(Biochem. Z. 264. 275—84. 14/9. 1933. Stockholm, Karol. In st., Med.-chem. 
Abt.) W a d e h n .

P. Dodel und P. Febvre, Die Mineralbeslandleile des Blulserum von Vipera As-pis 
und das Ubciieben ihrer isolicrlen Organe. Nachgewiesen wurden im Vipemserum Na, 
K , Ca. Auf Grund der quantitativen Ergebnisso Angabe eines Rezepts fiir eine Salz- 
lsg., die NaCl, KC1, CaCl2, NaHC03 u. Glucose enthalt, zur Lebenderhaltung von
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Streifen der willkurlieheń bzw. glatten Muskulatur. (Buli. Soc. Chini. biol. 14. 272—74.
1932. Clermont-Ferrand. Ecolo de Med. Labor. do Pliysiol.) Op p e n h e im e r .

Wilhelm Dyes, Ein wiclitiges Problem der Eiwei[S-, Felt- und Fcnnentchemie bei 
der Bekampfung der Volkskrankheit Diabeles. Aufforderung an Eett-, EiweiB- u. Ferment- 
chemiker, zu den Tliesen von R a g n a r  B e r g  Stellung zu nebmen: 1. Aeetonkórper 
ontstehen aus EiweiB; Diabetiker sterben an fehlerhaftem EiweiBstoffwechsel. 2. Aceton- 
kórperbldg. aus Fetten bzw. Fettsauren ist ausgescblossen. 3. Entstehung von fl-oxy- 
dierter Substanz setzt die Oxydation einer verzweigten C-Kette oder einer in /J-Stellung 
substituierten K ettc voraus, dereń Substituenten leioht duroh Hydroxyl ersetzt werden 
kónnen. (Chemiker-Ztg. 57. 133. 1933.) OrPENHEIMER.

U. S. VOn Euler, Slimulierende Wirkung von Dinilro-tx-naphthol, Methylenblau 
und verwandten Substanzcn auf den Almungawechsel in  vivo und in vilro. (Vgl. C. 1932.
II. 2672.) Dinitro-<x.-naphthol wirkt ebenso wie bei n. Hunden, Katzen u. Tauben, 
auch bei Tauben, denen die Nebcnnieren bis auf einen kleinen Rest entfernt sind, 
temperatursteigernd. Intravenós oder intraperitoncal verabreiehtes Dinitronaphthol 
(0,02 g/kg) steigert bei n. Tauben den Sauerstoffverbrauch bis zu 280%, bei der iso- 
lierten u. durchstrómten Hundepfote (0,026 g Dinitronaphthol/kg) bis zu 330%. Die 
Muskelstarrc setzt bei diesen Pfoten rascher ein ais bei n. Auf den Stoffweclisel des 
Hundeblutes wirkt die Naphtholverb. nicht ein, eine Methśimoglobinbldg. findet nicht 
statt. Der Stoffweclisel isolierter n. Hundepfoten wird durch KCN-Lsgg. voll-
stśindig gehemmt. Die den Stoffwechsel stimulierende Wrkg. des Dinitronaphthols 
wird durch 1/120o-i"- KCN-Lsgg. aufgehoben. a-Naphtholdoscn von 0,02 g/kg sind bei 
Tauben auf die Temp. unwirksam, Dosen von 0,03 bis 0,04 g/kg wirken sehwach 
erhóhend. Methylenblau (0,03 g/kg) u. ebenso Thionin erhóhen unter gleichzeitiger 
Vasodilatation bei der isolierten Hundepfote betrachtlich den Sauerstoffyerbrauch. 
Bei Anwesenlieit von Methylenblau reduzieren zwar 1/4;o-m. KCN-Lsgg. den Stoff
wechsel der Hundepfote betrachtlich, kónnen ihn aber nicht vollstandig hemmen. 
Die Stoffwechselsteigerung durch Thionin wird durch KCN unterbunden. Methylenblau 
steigert auch den Stoffwechsel von isolierten Hunde- u. Oehsennieren stark. Diese 
Wrkg. kann durch KCN teilweise aufgehoben werden. Toluylenblau, Bindschedlers- u. 
Malachiłgriln (0,0065—0,03 g/kg) wirken nicht auf den Stoffwechsel, sind aber starkę 
Vasokonstriktoren. Der durch Methylenblau stimulierte Stoffwechsel venosen Hunde- 
blutes wird nicht durch KCN-Lsgg. (V1000— l/50-m.) gehemmt; im Gegenteil bei ł/30o-m. 
KCN-Lsgg. kann sogar hierbei eine kleine Erhohung der stimulierenden Methylenblau- 
wrkg. beobachtet werden. (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 43. 67—85. 1932. 
Gaud, Lab. Pharmacodyn. et de Therapie de l’Univ.) M ahn.

Vincent du Vigneaud, Helen M. Dyer und J. Harmon, Die wachslums- 
fórdemden Eigenschafłen von Homocysłin bei Zugabe zu cystinarmer Nahrung und der 
Struklurbeweis fu r  Homocysłin. Nach der Isolierung des nachsthóheren Cystinhomologen 
Homocystin durch Zers. von Methionin m it H,SÓ.i (B u t z , d u  V ig n e a u d , C. 1933.
I. 2804) war es von Interesse, den EinfluB dieses Disulfides auf das Wachstum zu unter- 
suchen. Der endgultige Strukturnachweis, der noch ausstand, wird je tzt dureh Riick- 
vcrwandlung in Methionin geliefert. Homocystin kann durch Red. m it metali. Na in 
fl. NH3 in Homocystein ubergefuhrt werden, das bei Methylierung m it Methyljodid 
Methionin gibt. Homocystin vermag wie Cystin u. Methionin das Wachstum von 
Ratten zu fordem. Es wird der Zusammenhang zwischen Methionin u. Homocystin 
im Organismus diskutiert. Vielleieht ist im Stoffwechsel eine Entmethylierung moglich. 
In diesem Zusammenhang ist es besonders auffallend, daB andere Disulfide (Dithio- 
glykolsaure, /?-Dithiopropionsaure, u. a-Oxy-jS-dithiopropionsaure) keine waehstums- 
fordemde Wrkg. ausiiben kónnen. Wiinschenswert erscheint die Unters. der opt. 
Isomeren von Homocystin, die in Aussicht gestellt wird. (J . biol. Chemistry 101. 
719—26. Aug. 1933. Washington, George Washington Univ., Department of Bio- 
chemistry, School of Medicine.) S c h o b e r l .

George Wald, Vitamin A  in der Relina. In  den entsprechenden Geweben ver- 
schiedener Tierarten wurde Vitamin A festgestellt. Aus Rinderretina wurde ein E x trak t 
hergestellt, der etwa 0,2% Vitamńi A enthielt. Avitaminot. R atten  wurden durch
1 mg taglicho Zulage des Extraktes geheilt. Auf die mógliehe Beziehung dieses 
Vork. zu dem Auftreten von Xerophthalmie u. a. Erscheinungen bei A-Avitaminosis 
wird hingewiesen. (Naturę, London 132. 316— 17. 26/8. 1933. Zurich, Univ., Chem. 
Inst.) S c h w a ib o l d .
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Seiichi Izume, Yoshinori Yoshimura und Yasushi Hidaka, Unlersuchungen 
uber ezpcrimcntellc Racliitis. IV. (III. vgl. C. 1931. I. 1938.) Verschiedcne Proben 
yon Shoyuol (oin Nebenprod. bei der Herst. von Sojawiirze, dio aus Sojabohnen u. 
Weizen durch langdauernde geoignete Fermcnticrung gewonnen wird) liatten auf Grund 
spektrograph. Priifung einen Geh. an Ergosterin von 1,1-—1,4°/0, die daraus isolierten 
Sterinprodd. enthielten 16,7—20,0% Ergosterin. Shoyuol u. die daraus isolierten 
Sterinpraparate waren naeh ultravioletter Bestrahlung stark antirachit. wirksam 
(Heildosen 1/ 10 bzw. 1/l00 mg taglich). Der gróBere Teil des anwesenden Ergosterins 
ist offenbar durch Aspergillus oryzae u. andere Mikroorganismen wahrend der Fermen- 
tierung gebildet worden. Shoyuol erscheint ais die billigste Q,uelle Japans unter den 
Prodd., die zur techn. Gewinnung von Ergosterin in Frage kommen. (Buli. agric. 
cliem. Soc. Japan 9. 73—77. April/Juni 1933. Dairen, Manchuria.) S c h w a ib o l d .

B. L. Guyatt, H. D. Kay und H. D. Braniem, Beryllium-„Racliitis". Durch 
Ersatz von CaC03 in einem rachitogenon Futtergemisch (S t e e n b o c k  2965) durch 
eine aquivalente Menge yon BeC03 oder durch Zusatz kleiner Mengen von diesem zum 
n. F u tter entstehen bei Verfiitterung an jungę R atten Schadigungen an dereń Knochen, 
die gowisse Ahnlichkeiten m it Racliitis aufweisen u. die um so starker auftreten, je 
hoher dic Be-Zulagen sind. Róntgenphotograph. u. liistolog. Unterss. ergaben eine 
fast vollstandige Einstellung der Mineralanlagerung. Der Aschegeh. (%) der Knochen 
ist stark verringert. Der Geh. des Blutplasmas an anorgan. P  ist stark vcrringert, 
ebenso der Geh. der Leber an saurelósliclien P-Estern. Der Geh. der Nieren an Phos- 
phatase ist deutlich yermindert. Be wird in den Knochen nicht wesentlich eingelagort. 
Lebertran, bestrahltes Ergosterin oder direkte ultraviolette Bestrahlung haben keinen 
EinfluB auf diese Schadigungen. (J. N utrit. 6 . 313—24. Juli 1933. Toronto, Univ., 
Depp. Anatomy u. Biochem.) S c h w a ib o l d .

Siegwart Hermann, AusnahmsweUe Vertrdglichkeit gro/Ser und lange Zeit dar- 
gereichter Vigantolgaben bei einer Katze. Eine bei Beginn des Vers. etwas rachit. Katze 
yertrug die 30-fache Menge der sonst todlichen Dosis Vigantol, oline Schaden zu nehmen. 
Auffallig war allein eine allmahlich starker werdende o-fórmige Verkriimmung der 
Beine. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pliarmakol. 171. 756—58. 5/9. 
1933. Prag, Deutsche Univ., Pharmakol.-pharmakognost. Inst.) W a d e h n .

Atherton Seidell undMaurice I. Smith, tlber die Gewinnung von krystallisiertem, 
aniineuriłischem Viiamin (J?j) mit Hilfe von Pikrinsaure. (Vgl. C. 1933. II. 84 .1930 .1. 
1641.) E in Vitaminkonzentrat, aus Brauereihefe durch Adsorption (Fullererde), weiter- 
h in durch Extraktion, Benzoylierung u. Acetonfallung gewonnen, wurde in W. gcl. u. 
m it einer alkoh. Lsg. yon Pikrinsaure behandelt. Der zuerst entsteliende Nd. war 
wenig wirksam. Das Prod. der Fiillung m it Pikrinsaure aus dem eingeengten Filtrat 
konnte nach Reinigung in Methylalkohol in charakterist. Krystalle iibergefuhrt werden, 
von denen 0,015 mg taglich Polyneuritis bei R atten heilten. (J. Amer. chem. Soc. 55. 
3380—83. Aug. 1933. W ashington, U. S. Public Health Seryice.) Sc h w a ib o l d .

A. Geiger und A. Rosenberg, Methylglyoxal im, H am  und in der Cerebrospinal- 
flussigkeit bei Emahrungsstdrunge7i der Sauglinge mit tozischen Symptomen und bei der 
experimevidlen B  I-Avitaminose bei Hunden und Ratten. (I. vorl. Mitt.) In  yerglci- 
chenden Unterss. lieB sich eine Ahnlichkeit bzw. Iden tita t in der Metliylglyoxalaus- 
seheidung B-avitaminot. Hunde u. bei Sauglingen m it tox. Symptomen (Ernahrungs- 
storungen) feststellen, ebenso wie hinsichtlich der giinstigen Wrkg. einer Vitamin-B- 
Therapie. Es wird dies ais ein weiterer Beweis einer engen Beziehung zwischen B- 
Avitaminosis u. Sauglingstoxikose angesehen. (Klin. Wschr. 12. 1258—60. 12/8. 1933. 
Jerusalem, Univ., Dep. Bact. u. Hyg.) SCHWAIBOLD.

Paul Gyorgy, Richard Kuhn und Theodor Wagner-Jauregg, Ober das 
Vitamin B ,. (Vgl. C. 1933. II. 2288. I. 3724.) Ubersichtsbericht. (Klin. Wschr.
12. 1241—45. 12/8. 1933. Heidelberg, Kinderklinik, Kaiser - Wilh. - Inst. med.
Forschung.) SCHWAIBOLD.

M. van Eekelen, A. Emmerie, B. Josephy und L. K. Wolff, Vitam inC im 
Blul und H am  ? Das Trichloressigsaurefiltrat vom Blute des Menschen u. yerschiedener 
Tierarten zeigt nur geringe Red.-Wrkg. (Diehlorphenolindophenol), wesentlich starkerc 
jedoch nach Behandeln m it H 2S (0,5 bzw. 2,05 mg-% Vitam in C). Personen m it starkem 
Verzehr an Friichten u. Gemiisen zeigten starkere Red. ais solche m it Cerealienernahrung. 
Bei Zusatz yon Vitamin C zu Blut (in yitro) wird jenes schnell in die reversibel oxydierte 
Form  ubergefiihrt. Im  Harn ist die betreffende Substanz nur in reduzierter Form 
yorhanden. Intrayenóse Injektion von Citronensaft (eitronensaurefrei) yerursacht das
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Auftreten der oxydierten Form im H arn {Kaninclien). Auch sonstige chem. Rkk. 
erfolgen analog wie bei Vitamin C, so daB der reduzicrendc Faktor wahrscheinlich 
dam it ident. ist. (Naturę, London 132. 315—16. 26/8. 1933. Utrecht, Univ., Lab.

Geoffrey Bourne, ViłaminC in der Nebenniere. Zum Zweeko von histolog. Fiir- 
bungsverss. m it AgN03 auf Grund der Red.-Wrkg. des Vitamin C wurden Teile des 
Organa von verschiedenen Tierarten in Formaldehyddampf fixiert. Die Beobachtungen 
(Ort u. Art der auftretenden schwarzen Granula u. a.) werden beschrieben. Nach 
1-std. Wiissern der Organstueke traten  nach Behandeln m it AgN03 keine solche Er- 
scheinungen mehr auf. (Naturę, London 131. 874. 17/6. 1933. West. Australia Univ., 
Dep. Biol.) Sc h w a ib o l d .

Hans V0n  Euler und Carl Martius, U ber Reduklon [Enol-Tarlronaldehyd] und 
Ascorbinsaure. (Vgl. C. 1933. II. 409.) Aus der Formel C3H.i03 fiir das Reduklon folgt, 
daB dieses trotz seiner stark sauren Eigg. keine Carbonsaure sein kann, da die Formu- 
lierung ais Formylessigsaure nicht moglieh ist. Die Aciditat muB auf einer besonders 
aktiyierten Enolgruppe beruhen. Fiir die S truktur ais Oxyinethylenglykolaldehyd 
HOCH=C-CHO ist beweisend, daB sein durch Einw. von J 2 entstehendes um 2 H-Atome

iirmeres Dehydrierungsprod. m it Phenylhydrazin das Di- u. Triphenylhydrazon des 
Mesoxalaldehyds (Ber. dtsch. chem. Ges. 24 [1891]. 3255) liefert. Durch kurze Einw. 
von Diazomethan auf das Redukton entsteht ein Monomethylatlier, der durch Alkalien 
wieder verseift werden kann. E r reduziert nicht mehr u. zeigt kraftige Enolrk. m it 
FeCl3. Die Methylierung der zweiten OH-Gruppe gelingt n i c h t .  Reines Redukton 
ist unter LuftausschluB sehr haltbar, bei Ggw. andercr Zuckerzersetzungsprodd. oder 
von HCHO wird es in noch ungeklartcr Weise zerstórt. Oberhalb 100° polymerisiert 
es sich zu zahen, amorphen, nicht reduzierenden Prodd. Elektrolyt. Dissoziations- 
konstante des Redulitons: A'al8 =  1 ■ 10-5. Verbrennungswarme fur 1 Mol. bei kon
stantom Druck u. 20° 298,1 kcal (W. A. Roth). Die Lage der Absorptionsmasima 
im Ultraviolett ist wie bei der Ascorbinsaure stark yon der Aciditat der Lsg. abhangig. 
Bei ph =  2,0—4,0 liegt das Absorptionsgebiet bei 253—282 m/f m it einem Maximum 
bei 268 m//, bei pn =  5,7— 10 bei 265— 310 m/t m it einem Maximum bei 287 m /t 
(Helistrom). Redukton hat keine antiskorbut. Wrkg., im Gegenteil zeigten solche 
Tiere, die Ć-Vitaminfrei, aber m it Ascorbinsaure ernaln-t waren, post mortem noch 
starkere Skorbutsymptome, ais die C-Vitaminfrei u. ohne Ascorbinsaure em ahrten 
Kontrollen. Nach intraperitonealer lnjektion von Redukton in Meerschweineken 
beobachtet man keine Zunahme der Red.-Fiihigkeit in den Nebennieren. — Redukton 
ist (im Gegensatz z. B. zu Dioxyaceton) in Lsg. gegen Ultrayiolettbestrahlung bestiindig.
— In analoger Weise wie aus Glucose wurde das Redukton auch aus Fruotose, aus 
Pentosengemisch u. aus Dioxyaceton erhalten. — Ober die Formulierung der Vff. 
fiir die Ascorbinsaure vgl. C. 1933- II . 409. (Liebigs Ann. Chem. 505. 73—87. 4/8.

Fritz Micheel und Fritz Jung, Uber die Oxyletronsaure, den einfachsten S lo ff vom 
Typ der Ascorbinsaure. (Vorl. Mitt.) Oxytetronsaure (I bzw. II) wurde aus Benzoyl- 
glykolsduredlhylester u. K  ais Kondensationsmittel erhalten (Na yersagte, NaNH, 
gab nahezu quantitativ  Glykolsiiureamid u. Benzoesaureathylester, yielleicht Glykolicl 
ais Zwiselieuprod.). Glykolsaureester kondensiert sich scheinbar genau wie Essigester 
in der 1. Phase der Rk., sofern seine freie OH-Gruppe durch den Benzoylrest abgeschirmt 
ist. Der zu erwartende Dibenzoylglykolylglykólsdureesler (III) spaltet unter den Rk.- 
Bedingungen 2 Moll. Benzoesaureathylester ab (HI), u. es entsteht das Lactrm der 
2,4-Dioxy-3-ketobuUersdure (I oder H). Diese Oxytetronsaure gleicht weitgehend der 
Ascorbinsaure, sie ist in Lsg. enolisiert, das eine enol. OH ist m it Lauge (Phenolphthalein) 
glatt titrierbar, saure AgN03-Lsg. wird stark reduziert u. in saurer Lsg. werden 2 Atome

Hyg.) Sc h w a ib o l d .

OH

1933. Stockholm, Univ.) W il l s t a e d t .
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Jod  yerbraucht. Sie kann auoli aus 3-Bromtatrcmsav.re (L. W o lf ,  Liebigs Ann. Chem. 
291 [1896]. 231) durch Ersatz des Br durch OH erhalten werden (die Reindarst. auf 
diesem Wege gelang noch nicht). Vff. wollen die Synthese, die bei Verwendung von 
l-Tlireonsaureester zur Ascorbinsaure fiihren konnte, weiter ausbauen. Osytetronsauro 
ist in  Gaben yon 10 mg taglich (Meerschweinchon) antiskorbut. unwirksam.

V e r s u c h e .  Oxytetronsaure, C4H40.„ Benzoylglykolsaureathylester (aus Glykol- 
saureathylester u. Bonzoylchlorid in Pyridin-Chlf.) m it 1—2 Moll. K  3—4 Stdn. unter 
N2 auf dem W.-Bad erhitzt, m it der ber. Mcnge verd. H 2SOlt unter Bzl. zers., wss. Lsg. 
im Vakuum bei 25—30° unter CO;, eingedampft, Ruckstand m it Essigester extrahiert, 
eingedampft u. aus A. umkrystallisiert, gibt Krystalle, F. 153°. Die abgetrennte Bzl.- 
Schicht enthalt weitere Mengen Oxytetronsaure neben Benzoesiiureathylester u. Aus- 
gangsmaterial. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 1291—92.13/9. 1933. Gottingen, Univ.) C or.

Fritz Micheel und Th. Moll, Zur Frage der Identitdt von Ascorbinsaure und Vita- 
m in C. (VI. Mitt. iiber das Vilamin G.) (V. vgl. C. 1933. II. 1540.) Vff. haben die 
Schutzwrkg. der Monoacetonascoi-binsaure bei parenteraler Verabreichung untersucht, 
da dio Aktiyitiit dieser Verb. bei peroraler Darreichung mogliclierweise darauf zuriick- 
zufiihren ist, daB der Acetonrest durch die Magensaure abgespalten wird. Wahrend 
Ascorbinsaure peroral u. subcutan angewandt gleich wirksam ist, war die Monoaecton- 
verb. bei subcutaner Anwendung vollig unwirksam, wodurch der SchluB, daB Ascorbin
saure selbst u. nicht eine Verunreinigung fur die antiskorbut. Wirksamkeit yerantwort- 
licli ist, eine weitere Stiitzo erhalt. Noch nicht entschieden ist die Frage, ob Ascorbin
saure nur das Provitamin C ( ist. Aus den beschriebenen Verss. (vgl. Original) geht 
hcryor, daB aus yerschiedenen Ausgangsmaterialien (Nebennieren, Paprika, Apfel- 
sinen) gewonnene Prodd. keine auffallenden Unterschiede der Wirksamkeit zeigen. 
Acetonascorbinsaure ist im Vergleich zu Ascorbinsaure bei peroraler Darreichung nur 
V2— 1/3 so wirksam. Bei subcutaner Verabreichung ist die Wirksamkeit noch erheblich 
geringer, wenn nicht yóllig aufgehobcn. Tagesdosen von 1,5 u. 0,5 mg subcutan zeigen 
keine Schutzwrkg. Bei den Tieren [Monoacetonascorbinsaure parenteral] zeigte sich, 
daB auBer den typ. Skorbuterscheinungen an den Priidilcktionsstellen, Leber u. Herz- 
muskel yerfettet waren. Die Verfettung ist m itunter hochgradig u. schon makroskop. 
erkennbar (scheinbar tox. Wrkg. der subcutan yerabreichten Acetonverb., im Gegen
satz zur Ascorbinsaure)! Dimethylascorbinsdure (F. 63°) ist ebenfalls antiskorbut. 
unwirksam. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 219- 253—56. 26/8. 1933. Gottingen, 
Univ. u. Darmstadt, Forschungslabor. E. M e r c k .) CORTE.

Y. Kotake und M. Nishigaki, Ober Vitamosazon. Vff. haben aus dem Kammer- 
wasser des Auges eine Verb. isoliert, die eine hohc Jodsaurezalil zeigt, die Tp.OMMERsche 
Probe schon in der Kalte gibt, KM n04-Lsg. sofoi't reduziert, sich in wss. Lsg. (besonders 
bei schwach alkal. Rk.) beim Durchleiten yon 0 2 zers. u. m it Phenylhydrazin ein Osazon 
gibt, F. 205—206° ( Yitamosazon), das analyt. einem Hexosazon entspricht u. in verd. 
Na2C03-Lsg. 1. ist. Sie findet sich ferner in der Nebenniere, dem Hoden, der Lunge, 
dem Gehirn, der Milz u. der Leber. Aus einer A rt japan. Orange konnte dasselbe Osazon 
isoliert werden, so daB móglicherweisc die reduktionsfahige Verb., die dem Vitamosazon 
zugrunde liegt, Ascorbinsaure ist. Das Kammerwasser des Kaninchens zeigt stets 
die Folin -D enIS -Probe (Wolframsaure +  NaOH), die yóllig parallel m it der hohen 
Jodsaurezalil geht. Aus Tabellen (vgl. Original) ersieht man, daB die Jodsaurezalil 
des Fleisclifressers bedeutend kleiner ist ais die des Pflanzenfressers.

V e r s u e h e .  Vitamosazon, Kammerwasser vom friseh geschlachteten Rind 
durch Kochen vom EiweiB befreit, wird m it Pb-Acetat u. Pb-Essig gefallt, der Pb- 
Essignd. m it CH3OH gewaschen, in CH3OH suspendiert u. m it H 2S zers. u. das Filtrat 
eingedampft. Der zuruckbleibende Sirup in  W. gel. gab alle oben angegebenen Rkk. 
Mit Phenylhydrazinhydrochlorid u. Na-Acetat entstand das Osazon, kurze, goldgelbe 
Nadeln, F. 205—206°, stark rechtsdrehend, farbt sich m it konz. H 2SO., orangegelb 
(Glucosazon farbt sich Schwarz). 2,4-Diiiitrophenylhydrazinverb., C18H ,80 J2Ns, aus dem 
oben beschriebenen Sirup, Prismen aus Pyridin, F. ca. 240° (bei schnellem Erhitzen). 
Vitamosazon aus Stierlioden zeigte [a]n =  +184° (in 0,2°/0ig. Na2C03-Lsg.), J Io l.-G e w . 
in Campher 377 (ber. 354). Vitamosazon aus einer Art japan. Apfelsine aus yerd. A.,
F . 207° (keine Depression m it Stierhodenpraparat), [a]D =  +931,6° (in 0,2°/oig. Na2C03- 
Lsg.). Scheinbar ha t bei der Isolierung aus Stierhoden eine partielle Racemisierung 
stattgefunden. Vff. halten Vitamosazon fiir ein Lacton des Osazons der Oxyascorbinsdure 
HI, fiir die das Formelbild yon M ic h e e l  u . K r a f t  (C. 1933. I. 3733) am besten zu 
passen scheint. Das Vitamosazon entsteht walirscheinlich auf folgendem Wege:
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CO--------------------- .
OH OH C = N -N H .C 8H5 I
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C H . O H - C l ^ C - C O O H  CH2OH • C l^ ^ J C  • COOH (jjj.
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Aua Stiorhoden habon Vff. nach Durchloiten yon 0 2 noch ein gelbes Pentosazon isoliert, 
aus A. +  wenig W. feine, lange Nadeln, F. 156—160°, unl. in 0,2%ig- Na2C03-Lsg., 
gibt dio Orcin-HCl-Probe, dio einen Absorptionsstreifen zwischen C u. D  nahe D zoigt. 
Das gleiche Osazon IV konnte auch aus Kammerwasser, aber nicht aus Apfelsinen- 
saft isoliert werden. Wahrscheinlich bildet es sich aus einer Dehydropentose, die bei 
Zers. m it 0 2 aus Ascorbinsaure durch Decarboxyliorung cntstclit. Vff. halten es fiir 
moglich, daB die boi Pentosurie im Harn aufgofundene l-Xyloketose m it Ascorbinsaure 
in Żusaminenhang steht:

OH H  OH
H C ------rC-O H  H -C —C—C— C— CH2OH

11  — CH3O H .c L ^ J . :C-OH *  IV  ’ jj OH H
H <•> C6H5-NH-N N •NHCeH s

(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 219. 224—32. 26/8. 1933. Osaka, Med. Pak. d. 
Kaiserl. Univ.) Co r 'i*l:.

Hans v. Euler und Erika Klussmann, Zur Biochemie der Carotinoide und des 
Yitamins C (Ascorbinsaure). (Vgl. C. 1933. II. 2157.) Die Auflósung von Carotin 
durch wss. Lsgg. yon gallensauren Salzen wird durch Zusatz von Aminosauren, z. B. 
Alanin, deutlich gefórdert. Das beste Losungsverf. ist das 1. c. beschriebeno durch 
Schmelzen von Carotin unter LuftaussehluC m it der Gallensaure u. Lósen der Schmelze 
in Alkali. Wenn das pa den W ert von 7—-7,5 unterschreitet oder die Gallensaure von 
anderen Stoffen gebunden wird (was wahrscheinlich in der Lcber stattfindet), so wird 
das Carotin wieder freigesetzt. Auch andere Carotinoide zeigen dcnselben Losungseffekt.
— Durch Vergleieh der Intensitat der Absorptionsbande 620 m /l nach Zusatz yon 
SbCl3 m it der m it reinen yitamin-A-Standardpraparaten erhaltenen konnte — in 
Erganzung fruherer qualitativer Messungen (C. 1932. II. 2674) — zum ersten Małe 
Vitamin A in Eidotter ąuantitatiy  bestimmt werden. Es wurden 9 y  Vitamin A pro 
1 g Eidotter gefunden. In  Eiern, dereń Dotter eine tiefgelbe Farbę zeigte, fanden Vff. 
40 y Carotin pro g D otter (friihere Verss., die viel niedrigere Carotinwerte ergeben hatten, 
waren an Wintereiern ausgefuhrt). — Extrahiert man gekeimte Bohnon u. bestimmt 
den Vitamin-C-Geh. durch Titration m it 2,6-Dichlorplienolindophenol, so findet man 
yiel weniger Vitamin C ais bei der biolog. Priifung. Diese Differenz verschwindet, 
wie Vff. feststellen, wenn Extraktion der Bohnen u. Titration unter LuftausschluB 
yorgenommen werden. Ungekeimte Bohnen enthalten sehr wenig Vitamin C. Bei 
der Keimung wird es reichlich gebildet. — Der hohe Geh. der Nebennieren an Ascorbin
saure tr i t t  nicht hervor, wenn man Schnitte dieses Organs in Ringerlsg. auf die Ge- 
schwindigkeit der 0 2-Zehrung untersucht. — Milch u. Bogen yon Fischen enthalten 
yerhiiltnismaBig wenig Vitamin C (0,04—0,14 mg/g). (Hoppo-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 219. 215—23. 26/8. 1933. Stockholm, Univ.) W il l s t a e d t .

I. A. Smorodinzew, N. W. Schirkow und P. W. Zyganowa, Zur Kennłnis der 
Mushdautolyse. I. Mitt. Der Einfluji der Temperatur a u f die Verteilung des Sticl-stoffs 
im Rindfleiscli. Best. des Gesamt-N, Amino-N u. Rest-N in wss. Fleischausziigen nach 
dem Aufbewahren des Fleisclies bis zu 48 Stdn. bei 4, 17— 18 u. 25— 37°. (Biochem. Z. 
262. 425—31. 27/6.1933. Moskau, Wissenschaftl. Forsch. List. d. Floischindustrie.) Loh.

Ralph H. Cheney, Beziehung der Coffeindosierung zum Korpergev;icht bei Be- 
trachtung des Verhaltens der guergestreiften Muskulatur. (Vgl. C. 1933. II. 1209.) (J. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 45. 389—401. 1932. Woods Hole, Mass. Marino Biolog. 
Labor.) Op p e n h e im e r .

Oskar Eichler und Hans Miigge, Zur Frage der Schddlichkeit des Coffeins bei 
chronischer Zufuhr. Chroń. Coffeinzufuhr bei B atten  ohne EinfluB auf Gew.-Kuryen, 
Fruchtbarkeit, Sterblichkeit usw. durch 4 Generationen. (Naunyn-Schmiedebergs 
Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 89—96. 1932. GieBen, Univ. pharmakol.
Institut.) Op p e n h e im e r .
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Yuichiro Watanabe, Pharmakologische Studien uber Apocodein. Nacli Verss. an 
Hunden iibt Apocodein kcinc starko lokale Reizung aus. Die Wrkg. auf das Zentral- 
nervensystem hangt von der Hohe der Dosis ab. Im allgemeinen paralysiert es zunachst 
nach einer leichten Stimulation das Gchirn, schlieBlich lóst es durch Stimulation des 
Ruekenmarkes tetan. Krampfe aus. [Verss. an weiBen Mausen, an n. u. decerebrierten 
Fróschen (r. nigromaculata).] Anfangs stimuliert Apocodein das Froschlierz, spater 
w irkt es paralysierend, am SchluB fiihrt cs zu diastol. Stillstand. Durchgang des Apo- 
codeins durch die Leber scliwacht die Wrkg. auf das Herz ab. Beim Kaninchen wirkt es 
sofort blutdruckerniedrigend. Die periplieren Gefafie der Króte (B. vulg. formosus 
Boulenger) werden erweitert. Die Wirkungsart auf den isolierten Darm (Kaninchen, 
weiBe Ratten, Frósche) wird von der Hóhe der Dosis bestimmt. Im  allgemeinen werden 
Tonus u. Bowegung im Anfang erhoht, spater unter Paralyse gehemmt. Weder Pilo- 
carpin noch BaCl„ wirken auf durch Apocodein paralysierte Praparate stimulierend ein. 
Die Uteruskontraktionen (Kaninchen) werden zuerst gesteigert, aber spater verringert. 
Das fiir die Verss. yerwendete Apocodeinpriiparat war sorgfaltigst gereinigt u. selbst 
aus reinem Codoin hergestellt. (Sei-i-kwai med. J. 51. Nr. 6. 1—24. 1932. Tokyo, 
Dcp. Pliarmacol. of Tokyo Jikeikwai Med. Coli. [Orig. japan., Ausz. engl.].) M ahn.

Em. Perrot und O. Gaudin, Wirkung von Pyrethrin auf den isolierten Kaninchen- 
darm. Pyrethrinemnhioncn paralysieren beim isolierten Kaninchendarm die Peristaltik 
u. erniedrigen den Tonus des Darmes. Der Wirkungsgrad ist der Starkę der Dosierung 
proportional. Nach Kombinationsverss. m it Pilocarpin u. Atropin wirkt Pyrethrin 
nieht iiber den Parasympathikus auf den Darm ein. Dagegen ist Pyrethrin ein Anta- 
gonist zu BaCl,,. Die paralysierende Wrkg. des Pyrethrins scheint nach diesen Vers.- 
Ergebnissen vor allem eine Muskelwrkg. zu sein. (Buli. Sci. pharmacol. 40. 7—13. 
Jan . 1933.) ' M ahn.

Em. Perrot, O. Gaudin und M. Rondeau du Noyer, Pyrethrin in  der Be-
kampfung von Helminthiasis der Schafe und von Syngamosis (Syngamus tracliealis) der 
Huhner. Die Mortalitiit einer Schafherde durch Helminthiasis lieB sich durch jahrlich 
dreimalige Yerabreichung eines keratinisierten Pyrethrinpriiparates (Vermosin) von 
ca. 70°/o auf l,5°/o erniedrigen. Die gleichen guten Erfolge zeigten die Pyrethrinpraparate 
bei der Priiyentivbchandlung von Hiihnern gegen Syngamus trachealis. (Buli. Sci. 
pharmacol. 40. 13— 19. Jan. 1933.) M a h n .

N. J. Mo di, Ezperimcnte mit Milch. Milch iibt auf durchstrómte Froschherzen 
(R. Indiea u. Tigrina) in situ eine adrenalinahnliche Wrkg. aus. Diese stimulierende 
Wrkg. ist nach den Vers.-Ergebnissen nieht durch den Ca-Geh. der Milch yerursacht. 
In  gleicher Weise wie die Milch wirken auch Casein, Molken, Milchzucker u. der alkoh. 
E xtrak t der Milch stimulierend auf das Herz. Die Wrkg. dieser Substanzen ist schwacher 
ais die der Milch selbst. Die verseliiedenen Milcharten (Frauen-, Kuh-, Ziegen- u. 
Trockenmilch) wirken verschieden stark. (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 43. 
111—21. 1932. Lucknow, Physiol. Lab.) Ma h n .

Max Kaspar, Unsere Erfahrungen mit der Evipan-Natriumnarkose. Zur Herst. 
der injektionsfertigen Lsg. vcrwendet Vf. nur das in Ampullen gelieferte k ry s ta l l in .  
Evipan-Na-Salz, da bei Gebrauch der konz. Lsg. oft langdauernde u. ausgedehnte 
Thrombosen entstanden.' (Med. W elt 7. 1285—86. 9/9. 1933. Nurnberg, Allgem. stadt. 
Krankenh.) F e a n k .

H. Bauschat, Uber ein neues Suprareninersatzprdparat „Corbasil“. Corbasil 
(I. G. F a r b e n ) ,  o-Dioxyphenylpropanolamin, ein chem. dem Suprarenin nahestehender 
Kórper, vermag in der Lokalanasthesie vollkommen das Suprarenin zu ersetzen. Es 
besitzt geringere Toxizitat bei besserer Haltbarkeit. (Med. Klinik 29. 1249—50. 8/9. 
1933. Hildesheim, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

C. Romer und H. A . Meyer, Theophyllin ais Diuretikum. Theophyllin bewahrte 
sich ais wirksames Diuretikum; bei durch Leberzirrhose hervorgerufener Ascites vcr- 
sagte die Wrkg. (Dtsch. med. Wschr. 59. 1391—92. 3/9. 1933. Hamburg, Allgem. 
Krankenh. St. Georg.) F e a n k .

T. Gordonoff, Die Expektoration und die Expektorantien. (Vgl. C. 1933. I. 256.) 
Je  nachdem die in der Lunge angehauften Sekrete durch Sekretolyse oder durch Sekreto- 
motorik hinaus befórdert wurden, teilt Yf. die Expektorantien ein in Sekretomotorika 
u. Sekretolytika. Herzmittel sowio Substanzen, die die Atmung anregen, wirken in- 
direkt ais Expektorantien. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 271- 382—87. 
Juni 1933. Bern.) F e a n k .
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I. Lange, Peremesin, ein giftfreies Mittel gegen Erbrechen (besonders Schwanger- 
scJiaftserbrechen, See-, Luft-, Eisenbahnkrankheit etc). Peremesin (Herst. CllEM. F a b r . 
V0N HEYDEN A.-G., Radebeul-Dresden) enthiilt pro Tablette 0,05 g Cerooxalat in 
Form eines kolloidlosiichen Komplexes. Das Praparat wurde mit Erfolg gegen das 
Erbrechen der Schwangeren u. gegen Seekrankheit vcrwendet. (Mtirićh. med. Wschr. 
80. 1327—28. 25/8. 1933. Leipzig.) F r a n k .

Hans K. Hirschberg, Peremesin zur Behandlung des Schwangerschaftserbrechens. 
(Munch. med. Wschr. 80. 1328—29. 25/8. 1933. Leipzig.) F r a n k .

Jonas Kairiukstis, Ober Benzin- und Kohlenwasserslofflherapie des Asthma 
bronchiale. Gegen Asthma bronchiale werden intramuskulare Injektionen von Bzn. 
u. aliphat. KW-stoffen, in 01ivenól gel., empfohlen. Neobenzinol ist eine in Ampullen 
abgefiillte Lsg. von Bzn. in Oliyenol. (Munch. med. Wschr. 80. 1401—02. 8/9. 1933.
Kaunas [Litauen], Staatl. Krankenh.) F r a n k .

von Linden, E. Herzberg und E. Guttmann, Cwprolect, ein neues, reizloses und 
gemchloses Antisepticum fiir Haut und Schleimhaut. Cuprotect (Herst. F a . S e r i n o i ,
G. M. B. H., Pforzheim-Dillstein i. Baden) enthiilt 33 g CuCL, 100 ccm Glycerin, 
1000 ccm 95°/o'g- A., daneben ais Farbstoff 0,08 g Methylenblau oder 0,3 g Maigrun. 
Das P raparat entfaltet eine liohe baktericide Wrkg. u. wird an Stelle von Jodtinktur 
zur Vorbereitung von Operationsflaehen empfohlen. (Munch. med. Wschr. 80. 1325 
bis 1326. 25/8. 1933. Bonn, Berlin.) F r a n k .

Alfred Joseph, Arzneifestigkeit w id salvarsanresistente Syphilis. Klin. Berieht. 
(Therap. d. Gegenwart 74. 407—11. Sept. 1933. Berlin.) F r a n k .

L. Reiner und C. S. Leonard, Studien iiber den Meclianismus der chemothera- 
peulischen Wirkung. I I I . Unterschied zwischen parasiticidaler und virulenzvermindemder 
Wirkung von Arsenpraparaten. (II. ygl. C. 1931. I. 1130.) R atten  wurden m it be- 
handelten u. unbehandelten Trypanosoinen (Trypan. eąuiperdum) infiziert. Die 
Trypanosomen wurden in vitro m it einigen Priiparaten des 5- u. 3-wertigen A s : Na- 
p-Arsanilat (Soamin), N-Phenylglycinamid-4-arsinsdure (Tryparsamid), 3-Acetyl- 
amino-4-oxyphenylarsinsaure (Karophen), 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzoldihydro- 
chlorid(Arsphenamin),3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarseiiobenzolformaldehydsulfoxylsdure(Neo- 
arsphejiamin), 3,3'-Bis-<x>-sulfomethylamino-4,4'-dioxyarsenobenzol (Sulfarsplienamin), 
3-Amino-4-oxyphenylarsinoxyd (Arsenoxyd), Arsenobenzoldiglucosidlsg. (Stabilarsan) in 
yerschiedenen Mcdien: Citratplasma von R atten u. Kaninchen oder Nahrbouillon 
behandelt. Die Konzz. der As-Praparate wurden dabei so gewahlt, daC dio Beweglich- 
keit der Trypanosomen wahrend der Behandlungsdauer nieht yerandert wurde. Die 
im Citratplasma behandelten u. den R atten  iibergeimpften Trypanosomen zeigten 
gegeniiber den unbehandelten Kontrolltrypanosomen eine merklich schwachere Yirulenz. 
Dagegen war die Virulenz der m it den As-Praparaten behandelten Trypanosomen 
nieht vermindert, wenn Nahrbouillon ais Medium yerwendet u. das Plasma sorgfaltigst 
gewaschen wurde. E rst Zusatz einer kleinen Globulinmenge aus Pferdeserum zur N ahr
bouillon ergab die gleichen Ergebnisse, die bei Anwendung von Plasma beobaehtet 
worden waren. Infektioncn m it einer groCen Mengo behandelter u. einer kleinen Menge 
unbehandelter Trypanosomen (kombinierto Infektion) unterschieden sich nieht von 
den Kontrollinfektionen, so daB demnach gebundenes As nur auf die Trypanosomen 
einwirkte, an die es gebunden war. Auf Grund dieser Ergebnisse schlossen die Vff., 
daB As unter bestimmten Bedingungen in Gegenwart von Plasma direkt auf die Try
panosomen einwirkt, wobei eine Verb. zwischen den As-Verbb. u. dem Globulin an 
genommen wird. Verbb. des 5-wertigen As wirkten unter diesen Bedingungen im  
allgemeinen nieht auf die Trypanosomen ein. (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 43. 
10—36. 1932. Tuckahoe, N. Y., Burroughs Wellcome and Co., Exp. Res. Lab.) M a h n .

L. Reiner, C. S. Leonard und S. S. Chao, Studien iiber den Meclianismus der 
chemotherapeutischen Wirkung. IV. Die Wirkung der Blockade. au f die chemotherapeutische 
Wirkung des Plasmas von Tieren, die mit Arsenpraparaten behandelt waren. (III. ygl. 
vorst. Ref.) Der As-Geh. des Plasmas von R atten  u. Kaninchen, denen As-Praparate 
[Neoarsphenamin, Arsphenamin, Soamin, Tryparsamid) injiziert worden waren, war 
bei Bloekierung des reticuloendothelialen Systems durch chines. Tusche erhoht. Diese 
Erkóhung des As-Geh. im Plasma stoigerte, wie die Verss. ergaben, die nach der in 
der yorhergehenden Arbeit angegebenen Metkode durchgefiihrt wurden, die chemo- 
therapeut. Aktiyitiit des Plasmas der m it den As-Praparaten behandelten Tiere. Die 
Steigerung der chcmotherapeut. A ktivitat fuhrte zwar nieht zur Abtótung der Para- 
siten, wohl aber zu einer weiteren Virulenzverminderung. Die Speicherung des As
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in Leber u. Milz blieb durcli die Blockierung zumindest einige Stdn. naeli der lnjektion 
unbeeinfluflt. (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 43 . 37—48. 1932. Tuekahoe, 
N. Y., Burroughs Wellcome and Co., Exp. Res. Lab.) Ma h n .

L. Reiner und C. S. Leonard, Studien iiber den Mechanismus der chemothera- 
peulischen WirJcung. V. Vergleich des Grades der Methylc.nblaureduklion und der Virulenz- 
verminderutig von Trypanosomen, dic mit Arsenprdparatm mit und olme Nałriumthio- 
glykolat behandelt waren. (IV. vgl. vorst. Ref.) In  vitro m it verschiedenen As-Praparaten 
(3-A?nino-4-oxyphenylarsinoxyd, Neoarsplienamin, Sulfarsplienamin, Na-Arsanilat) vor- 
behandelte Trypanosomen, dereń Beweglichkeit durch die Vorbehandlung jedoch noch 
nicht yerandert war, zeigten einen Virulenzabfall, aber unter anaeroben Bedingungen 
prakt. keine veriinderte Wrkg. auf die Methylenblaureduktion. Ein Zusatz von Na- 
Thioglykolat zu den Lsgg. der As-Prilparate hob dereń virulenzvermindernde Wrkg. 
vollstandig auf; die Methylenblaureduktion wurde ein wenig abgesehwiŁeht. Das 
Eehlen eines Untersehiedes in der hemmenden Wrkg. des Thioglykolates auf die viru- 
lenzerniedrigende Wirksamkeit von 3- u. 5-wertigen As-Praparaten wird besprochen. 
(Arch. int. Pharmacodynam. Thćrap. 43. 49—62. 1932. Tuekahoe, N. Y., Burroughs 
Wellcome and Co., Exp. Res. Lab.) M a h n .

Hellmut Anton, Zur Frage nach dem Vorhandensein einer Beziehung zwisehen 
Giftresistenz und Fełtgehalt weiper Mduse. Die Verinutung, daB durch Aufnalime von 
A. in den Fettdepots eine grófiere Resistenz fettreicherer Tiere gegeniiber fettarmeren 
vorhanden sei, lieB sich nicht bestatigen; im Gegenteil, magere Tiere schienen sogar 
weniger empfindlich ais fette. Die Giftdosis des A., bercchnet auf fettfreie Lebend- 
substanz, ist bei fetten u. mageren Tieren die gleiche. Tetanustoxin gegeniiber sind 
magere, unterernahrte Tiere resistenter ais reichlich ernahrte. (Arch. Hyg. Bakteriol. 
105 . 275—86. Munchen, Hygien. Inst. d. Univ.) O p p en h e im e r.

A. H. Vossenaar, Wirkung von Atemgiften. Zusammenfassender Berieht. So- 
lange iiber die N atur einer Qasvergiftung irgendwelche Zweifel bestehen, ist von der 
C02-Atmung abzusehen u. nur die reine 0 2-Atmung anzuwenden. (Gasmaske 5 . 144—47. 
Sept. 1933. Heerlen [Holland].) F r a n k .

John H. Draize, Die Wirkung von telrathionsaurem Natrium und von Methylen- 
blau bei Blausdure- und Kohlenoxiydvergiftungen. In  Verss. an Kaninchen konnte Vf. 
feststellen, daB sich intravenose Lijektionen einer 20/ Oig. wss. Lsg. von Na2SĄOe ais 
ausgezeiehnetes Gegengift bei HCN-Vergijtung erwiesen. Die Wrkg. ist besser ais die 
von intravenósen Metliylenblauiniektionen. Auch bei m it CO-vergifteten Kaninchen 
leistete Na2S:10 6 mehr ais Methylenblau. Es wird empfohlen, diese an Tieren gemachten 
Beobachtungen aueh am Menschen zu erproben. (Science, New York 78- 145. 18/8. 
1933. Wyoming [U. St. A.], Univ.) F r a n k .

Hans Schneider, Uber akute Benzinvergijtung. Klin. Berieht. Nach reiclilichen 
Mahlzeiten, im Zustande der Verdauung, sollten Hantierungen m it Bzn. mit gróBter 
Vorsicht crfolgen. (Med. Klinik 29 . 1168—69. 25/8. 1933. S tadt Neunkirchen [N.-0.], 
Krankenh.) F r a n k .

Martin Jacoby und Helene Friedel, Ober den Calcium-Magnesiumquotienten des 
Blutserums bei der Oxalsdurevergiflung. Nach Yergiftung von Kaninchen durch sub- 
cutane lnjektion von oxalsaurem Na  konnte im Blut eine regelmaBige Abnahme der 
Ca-Werte u. parallel damit eine Zunahme der Mg-Werte beobachtet werden. (Bio- 
chem. Z. 260 . 451—53. 5/5.’ 1933. Berlin, Krankenh. Moabit.) F r a n k .

W. Graubner, Coramin und Schlafmilleli-ergiftung. Coramin ist kein absol. 
sieheres Mittel bei Schlafmittelvergiftung. (Therap. d. Gegenwart 74. 430—31. Sept. 
1933. Baden-Baden, Sanat. Biililerhohe.) F r a n k .

T. P. Churchill und F. H. van Wagoner, Cinchophenvergiftung. Experimen- 
telle Unters. an Hunden. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 28- 581—82. Northwestern Univ., 
Med. School, Dep. of Pathol.) O p penhe im er.

Herm. Weber, Ober Vergiftungen durch einheimische Giflpflanzen. tJbersichts-
referat. (Med. Welt 7. 1307—09. 16/9. 1933. Berlin, Lazaruskrankenh.) F ra n k .

Waldemar Hug, Der Róntgenkater und seine Bekampfung mit Cardiazol-Ephedrin. 
Cardiazól-Epliedrin, in Form von Tabletten oder Tropfen, verhinderte, vor der Be- 
strahlung gegeben, das Auftreten von Róntgenkater. (Strahlentherapie 47- 708—14- 
9/8. 1933. Mannheim, Stadt. Krankenanst.) F r a n k .

William H. Howell, A tcxt-book of physiology; 12 th  rev. ed. P liiladelphia: Saunders 1933. 
(1132 S.) 7.— .
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F. Pharmazie. Desinfektion.
Wolfes, Pharmazeutisches und Medizinisches vom Mutterkom. Vortrag. Ober 

Geschichte, Priifung, Inhaltsstoffo u. Zubereitungen. (Pharmaz. Ztg. 78. 724. 12/7. 
1933.) D e g n e r .

C. B. Gnadinger und c. S. Corl, Untersuchungen iiber Pyrelhmmbliiten. VI. Py- 
rethrum cinerariaefolium aus Dalmatien. (V. vgl. C. 1933. II. 740.) Dalmatiner Bliiten 
dor Ernto 1931 enthielten 8—9 Mon. nach der Ernte im Mittel 0,58°/o Pyrethrin, die 
Ernte 1932 im Mittel 0,82°/o. (Soap 9. Nr. 7. 82—85. Juli 1933.) G k i m h e .

C. H. Liberalli, Chemische Untersuchujig von M ikania hirsutissima U. C. Die 
Pflanze ist in der brasilian. Pharmakopoe offizinell (Diureticum). Folgende Bestst. 
wurden vorgenommen: Feuchtigkeit, Loslichkeit in Bzl., Methanol, k. W., verd. H 2S04, 
verd. NaOH, Br2-W. u. NH3; Celluloscgeh.; Asche. Saponin in Spuren, Alkaloide u. 
durch Emulsin spaltbare Glucoside sind nicht vorhanden. (Rev. Soc. brasil. Chim. 4. 
5—30. Marz 1933. Rio de Janeiro, Dep. Nacional de Salude publica.) W il l s t a e d t .

Fred W. Freise, Aus der Praxis der siidamerikanischen Curarebereiter. Auf 
eigenem Augenschein beruhende ausfiihrliche Mitteilungen iiber Herst. u. Verwendung 
des Curare u. fremde Zusiitze fiir die verschiedenen Zwecke. (Pharmaz. Ztg. 78. 852 
bis 853. 19/8. 1933. Rio de Janeiro.) DEGNER.

F. Gstirner und K.Rosenthal, Uber sellene Tinkluren und Fluidextrakle. IV. 
(III. vgl. C. 1932. II. 3915.) Angaben iiber Geruch, Geschmaek, Zus. u. Capillarbild 
von 43 Tinkturen u. Fluidextrakten, teilweise auch der qualitativcn Rkk. m it FeCl3 usw. 
(Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 74. 361—66. 15/6. 1933. Halle a. S.) S c h o n f e l d .

R. Dietzel und K. Saxholm, Sludien iiber den Eeinheitsgrad offizineller Arznei- 
mittel. II . E in  Beitrag zu ihrer Normung. Nach den im Teil I. (vgl. C. 1933. I. 3102) 
entwickelten Grundsatzen wurden die 44 tibrigen anorgan. Arzneimittel des D . A. B. 6 
untersucht. Tabelle der Ergebnisse im Original. Berichtigungen u. Erganzungen zu I. 
(Pharmaz. Ztg. 78. 769—72. 26/7. 1933. Miinchen, Univ.) D e g n e r .

G. D ultz , Bestandleile des menschlichen Kórpers in  der Verwendung ais Heilmiltel 
fruher und jetzt. Bericht iiber Geschichtliches u. noch oder erst in der Ggw. gebrauch- 
liehe Verwendungsweisen, wie Transfusionen, Transplantationen, Schweifltherapie, 
„Humanol“ (Menschen-[Lipom]-fett) u. „Grayidan“ (Schwangerenharn nach Sam - 
K O FF). (Siiddtsch. Apotheker-Ztg. 73. 470—72. 18/8. 1933. Leipzig.) D e g n e r .

— , Mundwascliungen. Fiir eine Anzahl Desinfizierungsmittel in Lsg. wird der 
relativo antisept. Wirkungswert in Min. angegeben. Vorschriften fiir antisept. Mund- 
spiilungen. (Manufactur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J . 4. 207. Ju li 
1933.) E l l m e r .

G. C. van Waisem, Uber die oligodynamische Wirkung gemsser schwerer Mełalle 
und dereń Venvertung in der Mikroskopie. Vf. weist auf die geringe H altbarkeit von w'ss. 
Lsgg. (z. B. von Glucose u. Cocain), selbst bei Aufbewahrung in dunklen Flaschen, 
hin, die er auCer auf den chem. EinfluB des Glases auf die Wrkg. yon Bakterien u. 
Algen zuriickfuhrt. Ais gutes Gegenmittel gegen den letztgenannten EinfluB empfiehlt 
er die bakterientótende Wrkg. von gewissen Schwermetallen, die sogenannte oligo- 
dynam. Wrkg. dieser Metalle. Fiir besonders geeignet halt er Ag-Pulver, m it dem er 
bei seinen Verss. eine ca. 1-jiihrige Haltbarmachung der Lsgg. erzielen konnte. (Z. wiss. 
Mikroskopie mikroskop. Techn. 49. 469—70. April 1933. Haarlem.) W o e c k e l .

Walter Kohler, Miinchen, Kunstliche Zahnersalzmiltel. Diejenigen Teile des aus 
Olas, Cellon, Kunstharz o. dgl. liergestellten Mittels, w'elche das Fleisch, den Gaumen 
usw. bedecken, sind durchsiehtig u. ungefarbt, um die bedeckten Teile der Kinnbacken 
usw. in ihren natiirlichen Farben erscheinen zu lassen. (Aust. P. 8959/1932 vom 
29/8. 1932, ausg. 13/4. 1933.) S c h u t z .

Max Rock, Diisseldorf-Oberkasscl, Kunstliche Ersalzteile fu r  das Innere und
Aujiere des menschlichen und tierischen Kórpers, dad. gek., daB zur Herst. dieser Teile
reines, krystallisiertes A l20 3, das in bekanntem Fornigebungs- u. nachfolgendem Sinte- 
rungsprozeB verarbeitet wird, Verwendung findet, das m it einer glanzenden, durch- 
scheinenden Glasur oder Emailleschicht aus minerał. Stoffen oder aus indifferenten 
organ. Kondensations- oder Polymmsationsprodd. iiberzogen ist. (D. R. P. 583 589 
KI. 30d yom 22/4. 1932, ausg. 6/9. 1933.) S c h u t z .

Christian Struckmann, Bremen, Sterilisieren von arztliclien, insbesondere chirur- 
gischeyi Instrumenten, dad. gek., daB die Geriite nach dem Sterilisieren durch sterilisierte
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Kulilluft abgekiihlfc werden, die durch Yoruberfiihren von K altluft an einem Heizkórper 
erhitzt u. danach abgekiihlt wurde. Die iibrigen 3 Anspriiehe betreffen Vorriehtungcn 
zur Ausfiihrung des Verf. (D. R. P. 583 013 KI. 30i vom 19/12. 1931, ausg. 26/8. 
1933.) S c iiu t z .

Armand Walfard, Frankreich, Umfiillen, Klarę*und Sterilisieren von Fliissigkeiten. 
Man verwendet eine sterilisierende Fl. allein, oder im Gemiseh m it einem Gas, urn Luft- 
beriihrung zu vermeiden, zum Keimfreimachen derjenigen Teile der Apparatur, welche 
die zu filtrierende bzw. kliirende PI. durehstrómt. (F. P. 743 270 vom 16/9. 1932, ausg. 
27/3. 1933.) Sc h u t z .

G. Analyse. Laboratorium.
G. E. F. Lundell, Die ćhemische Analyse der Dinge, wie sie sind. Allgemeine

Betrachtungen. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 221—25. 15/7. 1933. Washington,
D. C., Bureau of Standards.) E c ic s t e ik .

Joseph Fischer, Ein einfaches und leislungsfdhiges Membranmanometer aus Glas 
oder Quarz. An Stello des zur Verfolgung von Druckanderungen nicht geeigneten 
„Tiekmanometers“ empfiehlt Vf. Glas- bzw. Quarzmembranmanometer mit elast. 
Faden ais Hebelubertragung. Die Selbstherst. der Instrumente (Ansehmelzen von 
Stabchen an Quarzmembranen nach L oC K S P E IS E R , C. 1930. II. 1735, durch auf- 
einanderfolgendes Aufschmelzen kleiner Quarzplattchen) wird im einzelnen beschrieben. 
Das Gehiiuse kann aus Pyrex-Duranglas hergestellt werden, das durch Aufbrennen 
von Liistcrfarbcn platiniert u. unter Verwendung von geschm. AgCl m it platiniertem 
Quarzglas hochvakuumdicht vcrkittet wird. Bei Ausfiihrung des Manometers in 
Motali werden s ta tt Faden Blattfedern venvendet. (Chem. Fabrik 6. 377— 78. 6/9. 
1933. Breslau, T . H., Anorg.-chem. Inst.) R . K . M u l l e r .

H. B. Gordon, Selbst hergeslellter Siedepu7iktsapjiarat nach Collrell-Washbum.
Eine einfache Ausfuhrungsform des zuletzt yon D a v is  (C. 1933. I. 3218) yerbesserten
COTTRELL-App. wird an Hand einer Zeichnung beschrieben. (J . chem. Educat. 10.
489. Aug. 1933. Auburn, Alabama, Polytechn. Inst.) Sk a l ik s .

Eugene W. Blank, Yictor Meyer-Apparat. Eine verbesserte Form des C. 1931.
I. 2509 referierten App. wird beschrieben. (J. chem. Educat. 10. 505—06. Aug. 1933. 
Allentown, Penns.) S k a l ik s .

J. J. Manley, Beobachtungen an Prazisionsgewichlen. Der Ursprung der Ober- 
flaehenfilme wird untersucht, die sich beim Aufbewahren von Priizisionsgewichten 
bilden, u. ihr EinfluB auf die M. wird bestimmt. Ferner wird untersucht, m it welchen 
Mitteln allgemein dio Konstanz der M. yon Prazisionsgewichten erhalten werden kann. 
Einzelheiten vgl. im Original. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 16. 489—504. Aug. 1933. Oxford, 
Magdalen College.) S k a l ik s .

A. KrauB, „Einfrieren“ der Sauerstoffreduzierventile. Das Einfrieren von Sauer- 
stoffreduzierventilen tr i t t  ein, wenn bei niedriger Aufientemp. das Gas mit hoher Ge- 
schwindigkeit (4000 l/h) das Ventil verlaBt u. vorher einen Druck von mindestens 
100 a t besaB. Dieser Ubelstand wird abgestellt, wenn man zwischen Flasche u. Yentil 
einen Trockner einbaut, der mit Hilfe von CaCl2 dem 0 2 die Feuchtigkeit entzieht. 
(Autogene Metallbcarbeitg. 26. 262—64. 1/9. 1933. Frankfurt a. M.) L u d e r .

Alfred Leman, Laboraloriumsnotiz: Yorrichiung zum kontinuierlichen Ausziehen 
einer waftrigen Losung mit Ather. Die nach dem Prinzip des SoxH L E T app. angeordnete 
Vorr. besteht aus einer dreifacli tubulierten Flasche, in dereń mittleren Tubus das 
Verlangerungsrohr des Kuhlers bis an den Boden hineinragt. In  einen seitlichen Tubus 
ist das Heberrohr eingesetzt, das zum A.-Dest.-Kolben fiihrt. Die A.-Dampfe ziehen 
durch ein seitlich an das Verlangerungsrohr des Kuhlers angesetztes Rohrstiick in 
den Kiihler. Durch den dritten Tubus der Flasche wird die zu estrahierendo Lsg. 
eingefullt u. dann der Tubus yerschlossen. (Buli. Soe. chim. France [4] 53. 635—36. 
Jun i 1933. Lille, Freie Fak., Lab. f. org. Chemie.) R. K. Mu l l e k .

R. Jacquemain, Apparat zur Sublimation ton Jod. An einem ca. 300 ccm 
fassenden Erlenmeyerkolben wird unten ein weiter m it Einschliffstopfen yerschlieB- 
barer waagerechter Tubus angebracht, durch den die m it zu sublimierendem J  be- 
schickten Schiffchen am Boden des GefaBes eingefiihrt werden. Am unteren Ende 
des eingeschliffenen RuckfluBkuhlers ist ein kleiner Becher angehangt, der bei der 
Sublimation (auf dem Sandbad) W. u. H 2SO,, auffangt. Naeh beendeter Sublimation wird 
dieser Becher entfernt, die Schiffchen werden zur Halfte mit H 2S 0 4 gefullt u. durch
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einen seitlich angeschmolzenen Hahn evakuiert, wodurch das J  rasch getrocknet wird. 
Dio Schiffchen werden cntfemt, dns J  von den Wiinden abgekratzt u. durch den untern 
Tubus cntleert. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 53 . 633—35. Juni 1933. Besanęon, 
Naturw. Fak., Lais. f. angow. Chomie.) R. K. M u l l e r .

C. D. Wilson, G. T. Parker und K. C. Laughlin, OlasfuUkorper fiir  Laboratoriums- 
fraktionierkolonnm. Vff. empfehlen, Glasstabo zu ongen Spiralon zu biegen u. kleino 
Stucke davon ais Fiillkórper zu verwendon. (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 2795—96. 
Juli 1933. Pennsylvania, State College.) EcKSTEIN.

A. Buchner und A. Etzrod, Das Gleichslromnelz ais Wechselstromąuelle fiir Mef3- 
zwecke. Es wird fiir Briickonmessungen eino Wechsclstromąuelle vorgeschlagon, dio 
geeignot ist, don elektromagnet. Summer zu ersetzen. Dio MeBwechselspannung kann 
aus dem Starkstromnetz, speziell dem Gloichstromnotz, entnommen werden. Jedes 
Gloichstromnetz, m it Ausnahme der Batteriespeisung, besitzt eino Wechselstrom- 
komponente, dio sich leicht durch einon Kondensator abspalten lafit. Bei der iiblichen 
Netzspannung von 220 V betragt die Wechselspannung rund 9 V effektiv, doch ist 
dieser W ert durch Bclastungsanderungen starken Schwankungen unterworfen. Es 
'viid dio Ursache der Welligkeit des Gleichstroms geschildert u. dio Konstruktion 
eines derartigen „Netzsummers“ beschriobon. Bei der Entnahme des Wechselstroms 
aus dom Gleichstromnetz kommt man nicht wesentlich uber 1 W att Wechsclstrom- 
leistung hinaus, da der innero W iderstand des Netzes groB ist. (Z. Elektrochem. angow. 
physik. Chem. 39 . 668—70. Aug. 1933. Gottingen, Pliys.-Chem. Inst. d. Univ.) G a e d e .

B. W. Robinson, Die Eleklrometertriode im Róntgenionisationsspektrometer. Dio 
von T e e g a n  (C. 19 3 3 . I. 3975) ompfohlene Róhre wird vom Vf. seit 18 Monaten an- 
gowandt. (Naturę, London 1 3 1 . 546.15/4. 1933. London, D a v y - F a r a d a Y Lab.) S k a l .

O. Dahl, L. R. Hafstad und M. A. Tuve, Uber die Technik und Verwendung von 
Wilsonnebdkammem. Vff. beschreiben die Veranderungen der Anordnung einer W iLSON- 
BLACKETTsohen Nobolkammer, die erforderlich sind, u m  die Ionenbahnen hoher Ge- 
schwindigkeit aus einem Hochspannungsrohr aufzunehmen. Die W iLSO N -K am m er 
arbeitet in jodor Stellung. AuCerdem wird eine neue Hg-Bogenlampe, die zur Belichtung 
feinkómiger PositivemuIsionen geeignet ist, beschrieben. (Rov. soi. In s tru m e n ts  4 . 
373—78. Juli 1933. Carnegie Institution of Washington.) G. S c h m id t .

HerschelHunt, Spektroskopie in  der Chemie. I. Flammenspektren. Die Anwendung 
des Taschenspektroskops m it AMici-Prisma u. des B uN SEN schen Spektroskops wird 
beschricben. Die Wellenlangen der wichtigsten Linien u. Banden fiir <iie Identifizierung 
von 18 Elementen werden angegeben. (J. chem. Educat. 10 . 487—89. Aug. 1933. 
Lafayette, Indiana, Purdue Univ.) S k a l ik s .

A. K. Russanow, Speklroskopische Analyse von M ineralim mit Hilfe des Acetylen- 
luftbrenners. Die direkte Analyse von festen Stoffen m it Hilfe der fiir Lsgg. yie&ach 
ver\vendeten Flammenmethode zeiehnet sich aus durch Einfachheit der Flammen
spektren u. durch die Abwesenheit von zahlreichen Linien der Elektroden, die in den 
Bogen- u. Funkenspektren auftreten. Um den bis jetzt bestehenden Mangel eines hand- 
lichen Verf., das eine sichere, dauemde u. gleichmaBige Einfiihrung der Analysen- 
substanz in die Flamme ermoglicht, zu beheben, beschreibt Vf. die Konstruktion 
eines Brenners m it einer durch einen Luftstrom betatigten Einblasvorr. Die Flamme 
'ńrd dadurch in allen Teilen gleichmaBig gefarbt. Die durch das Einblasen erregten 
Spektren sind glanzender u. linienreicher ais die durch Einfiihrung der Substanz von 
auBen. Durch Einblasen von Mineralpulvern in die Acetylen-Luftflamme konnen 
naehgewiesen werden: K , Na, L i, Rb, Cs, Ca, Sr, Mg, Tl, In , Cr, Cu, M n, Ag, Fe, 
Co, Ni. Unter konstant bleibenden Bedingungen der Erregung von Spektren er- 
móglicht das Verf. uber den quantitativen Geh. an Elementen in der Analysensubstanz 
zu urteilen. In  Glimmem betragt die Empfindlichkeitsgrenze fiir den Nachweis von 
Rb 0,005°/0 fiir Cs 0,004% bei Verwendung des Einblasverf. (Z. anorg. allg. Chem. 
214. 77—80. 2/9. 1933. Moskau, Spektroskop. Labor. d. Inst. f. angew. Minera- 
iogie.) E. H o f fm a n n .

Welton J. Crook, Metallurgische Spektralanalyse. Aufbau u. Anwendungsweise 
emes grofien Gitterspektrographen fiir Metallanalysen. Wesentlich ist die neue A rt 
der Auswertung, wobei das aufgenommene Spektrum vergróBert (1 A entsprieht 5 mm)

eine Tafel projiziert wird, die die Spektren von 33 ubliehen Elementen enthalt. 
-Das muhevolle Arbeiten m it dem Mikrokomparator wird ganz umgangen. An Hand 
^on Aufnahmen wird das Verf. fiir einige Werkstoffe vorgefiihrt. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treat. 21 . 708—32. Aug. 1933.) G o ld b a c h .
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R. Legendre, Ein neues Colorimeter. Ausfuhrliche Bcschroibung u. schemat. 
Darst. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 1875—77. 19/6. 1933.) EĆKSTEIN.

G. A. Millikan, Ein einfaches photoelektrisches Colorimeter. Das Colorimeter 
benutzt die Cu-CuO-photoclektr. Differentialzelle u. Farbfilter u. hat sich im besonderen 
zur Messung der 0 2-Sattigung von Hiimoglobinlsgg. bewahrt. Mit Hilfc dieser cin- 
fachen Apparatur ist es móglich, schnelle, von subjektivcn Einfliisscn freie Messungen 
an kleinen Fliissigkeitsmengen auszufiihren. (J. Physiology 79. 152—57. 4/9. 1933. 
Cambridge, Univ., Physiol. Labor.) W A D E H N .

G. Frederick Smith und V. R. Hardy, Schnelle Herstellung von wasserfreiem 
Na „CO% fiir die Acidimetrie. Dissoziation und Entwasserung von NaHC03 unter ver- 
mińdertem Druclc. Die Dissoziation von NaHC03 bei vermindertem Druck (rotierendc 
Olpumpe) wurde untersucht. Bei 77° beginnt die Dissoziation u. wird bei 305° in 
weniger ais 2 Min. vollstiindig. Die Entwasserung des auf die geschilderte Weise bei 305° 
gewonnenen Na2C03 dauert im Vakuum 15 Min. (bei gewóhnlichem Druck 2 Stdn.). 
Eine weitergehende Dissoziation tr it t  auch bei langer dauerndem Erhitzen nicht auf. 
(J. chem. Educat. 10. 507—08. Aug. 1933. Urbana, Univ. of Illinois.) S K A L IK S .

J. A. V. Butler und G. Armstrong, Elektrometrische Titrationen mit Sauerstoff- 
elektroden. Vff. finden, daB eine Pt-Elektrode, die erst kurze Zeit anod. polarisiert 
ist u. dann einer sehr kurzeń kathod. Polarisation ausgesetzt ist, gut reproduzierbaro 
Potentiale gibt, die von dem Ph der Lsgg. abhangig sind. Die fiir die elektrometr. 
Titrationen benutztc Apparatur ist besehrieben. Die Ergebnisse der Messungen sind 
graph. u. tabellar. wiedergegeben. Die Methode yersagt bei HC1 u. leicht oxydierbaren 
organ. Sauren. Ebenso gibt Phosphorsaure schlechte Werte. (Trans. Faraday Soc. 29- 
862—63. Aug. 1933.) G a e d e .

Werner Hiltner, Neuarlige Elektrodenpaare fiir die potejitiometrische SchneU- 
analyse. (Vgl. C. 1933. I. 2980.) Salzelektroden kónnen auch ais Indicatorelektroden 
angewandt werden, z. B. die AgJ-Elektrode fiir Cl', Br', J ',  SON', CrO,", AsO/", 
(COO)2", S 03", S" usw., bedingt auch fur S20 3"  u. CN'. Die AgJ-Elektrode ermóglicht 
die potentiometr. Best. allerKationen,die m it den genanntenAnionen wl.oder komplexe 
Salze bilden, femer dio potentiometr. Verfolgung von Fallungsrkk. Fiir Titrationen 
m it S20 3"  (Best. von Cu”) ist besonders eine Ag2S-Elektrode (Ag-t)berziig auf Pt 
m it S" sulfidiert) geeignet. Die Móglichkeit, weitere solche „Elektroden zweiter Art“ 
hcrzustellen, wird diskutiert. (Chemiker-Ztg. 57. 704. 6/9. 1933. Breslau, Univ., Chem. 
Inst.) R. K. M u l l e r .

E lem ente und anorganische Verbindungen.
R. C. Hoather, Apparat zur Schnellbeslimmung von in Wasser gelostem Sauerstoff 

oder anderen Gasen. Ein mit nichtporósen Siedeerleichterern beschickter Dest.-Kolben 
ist m it einem dreifach durchbohrten Stopfen versehen, durch den ein Heberrohr (mit 
Schraubenąuetschhahn verschlieBbar), das absteigende Dampfrohr u. ein Rohr zur 
Verb. m it den Probenpipetten hindurcligefiihrt werden; auch die letztere Yerb. ist 
dureh Schraubenąuetschhahn abschlieBbar. Wenn der Dampfraum vollstandig mit 
Wasserdampf gefiillt ist, wird das zunachst eingebraehte W. durch das Heberrohr 
abgelassen u. dio zu untersuchende Probe eingefullt. Das entwickelte Gas wird unter 
Hg aufgefaugen u. kann dann analysiert werden. Aus dem Pipettenrohr kann man dem 
Inhalt des Dest.-Kolbcns Reagenslsgg. zuflieBen lassen. (J . Soc. chem. Ind., Chem. 
& Ind. 52. 689—90. 25/8. 1933. London, Univ. College, RAMSAY-Lab. f. physik. u. 
anorg. Chemie.) R. K. M u l l e r .

W. I. Panassjuk, Reagens zur Sauerstoffbeslimmung. Die Verss., das P y ro g a llo l  
im Orsatapp. durch m it H 2S 0 4 angesauerte bzw. neutrale Lsgg. von FeS04 oder FeCl2 
zu ersetzen, ergaben negative Resultate. — Eine Absorption des 0 2 in einer Fc(OH)2- 
Lsg., welche durch Fallung von FeS04 m it Na OH gewonnen wurde, findet z war statt, 
doch yerliiuft dio Oxydation sehr langsam. Bessere Resultate werden erhalten, wenn 
die Fallung des F eS 0 4 m it 10°/0ig. NH4OH-Lsg. erfolgte. Infolge der V e rs c h m u tz u n g  
der Capillarróhrchen in letzterem Falle muBte auch von diesem Verf. abgesehen werden. 
Giinstige Resultate werden dagegen erhalten, wenn zur NH4OH-Lsg. W e in s a u r e  hinzu- 
gesetzt wird. Die Absorption des 0 2 erfolgt m it dieser Lsg. Yollstandig, jedoch la n g s a m e r  
ais m it der Pyrogallollsg. Eine Beschleunigung laBt sich erreichen, wenn die Konz. 
der Lsg. erhoht wird u .  die Capillarróhrchen des AbsorptionsgefaBes durch C u -D ra h t-  
stiickchen ersetzt werden. Die Absorptionslsg. w ir f l  am besten wie folgt h e rg e s te l l t :  
35,4 g F eS 0 4 werden k. in 120 ccin W. gel. u. filtriert, z u  der Lsg. werden darauf 10 g
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Weinsauro in 45 ccm 25%ig. NH 3 zugesetzt. Bei der Luftanalyse mit dieser Lsg. wurdo 
der 0 2 in 7—8 Minuten absorbierfc. Auch dic Verss. zur Analyso yon Gcneratorgas 
ergaben befriedigende Resultate. Die Verss. werden fortgesetzt. (Ukrain, chem. J. 
[ukrain.: Ukraiński chemitschni Shumal] 7. Wiss. Tcil. 94—97. 1932.) K l e v e e .

M. Hegediis, Uber die Schwefelbestimmung in Sphalerit und in anderen Mineralien. 
Vf. stellte fest, daB beim AufschluB von Sphalerit u. anderen S-haltigen Mineralien 
m it Kónigswasser naeh WlNKLEE Verluste durch Bldg. von SC12 entstehen. E r emp- 
fichlt die Verwendung von HNO., u. reinem Br. Verluste durch Bldg. yon SBr2 konnten 
nieht beobachtet werden. Das WlNKLEEsche Halbmikroverf. ist fiir die Best. kleinster 
Substanzmengen S-haltiger Mineralien vorteilhaft. (Z. analyt. Chem. 94 . 101—11. 
18/8. 1933. Budapest, Kgl. Ung. Petrus-P&zm&ny-Univ.) EcKSTEIN.

Hildę Thurnwald und A. A. Benedetti-Pichler, Mikroanalyluche Bestimmung 
der Phosphorsaure nach der Molybdaimethode. Es wird iiber Verss. zur Best. kleincr 
Mengen Phosphorsaure nach der Methode yon SONNENSCHEIN (ygl. J . prakt. Chem. 
53 [1851]. 339) berichtet. Die P O /"  werden ais Ammoniumphosphormolybdat zur 
Ausfallung gebracht. Der Nd. wird in NH3 gel. u. aus dieser Lsg. werden die P O /"  
ais M gNH,P04 • 6 HoO ausgefiillt. Dieser Nd. wird zur Wiigung gebracht. Die an- 
gcgebenen Beleganalysen zeigen eine gróBte Abweichung von 0,07% (bezogen auf 
den P 20 5-Geh.) yon der Theorie. Im  F iltra t vom Ammoniumphosphormolybdatnd. 
kónnen weitere Bcstandtcile bestimmt werden, da die Entfernung des nur in geringem 
Uberschusse zur Anwendung gelangenden Molybdatreagenses keine Sehwierigkeit 
bereitet. (Z. analyt. Chem. 8 6 . 41— 45. New York Uniy., Washington Sąuare College, 
Chemistry Department.) DusiNG.

Joseph Lindner, Uber die Storung der mafianalylischen Kolilenmurebestimmung 
durch den Kiesdsauregehalt der Barytlaugen. Entgegen der von D i t t l e e  u . H u e b e e  
(C. 1 9 3 1 . II . 2037) vorgeschlagenen Venvendung yon 0,01-n. Ba(OH)2-Lsg. u. Methyl- 
rot ais Indicator zeigt Vf., daB yerdiinnte Ba(ÓH)„-Lsgg. um so mehr S i02 aus den 
GlasgefiiBen aufnehmen kónnen, je yerdiinnter sie sind, wodurch die C02-Werte zu 
hoch ausfielen (vgl. C. 1 9 2 7 . I I . 2556). Die Ggw. von BaCl2 yermindert dio Loslichkeit 
des Ba-Silicats u. dadurch dic Aufnahmefaliigkeit fiir SiÓ2. Ais Titrierfl. dient 0,1 
oder hóchstcns 0,05-n. Ba(OH)2-Lsg., die etwas BaCl2 enthalt, ais Indicator Phenol- 
phthalein. (Z. analyt. Chem. 94. 1—7. 1933. Innsbruck.) EcKSTEIN.

F. S. Pertschik, SchneUanalyse von Wasserglas. Das Verf. von T a n a n a j e w  
(Betriebslab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 19 3 2 . Nr. 8/9. 24) ist auch zur Wasser- 
glasanalyse yerwendbar. S ta tt H N 0 3 u. N H ,N 03 benutzt Vf. HC1 u. NH.,C1. Zur 
Si02-Best. werden 2 g Wasserglas nach Zusatz yon 1,5—2 g NH,C1 u. 15 ccm HC1 
10 Min. auf dcm sd. W.-Bad erhitzt, mit 50 ccm h. W. verdiinnt u. schnell filtricrt. 
Der Nd. wird erst yorsichtig yerascht u. dann %  Stdc. auf dem Geblasc gcgliiht. Zur 
Alkalibest. werden 2 g in h. W. gel. u. m it HC1 u. Methylorange ais Indicator titriert. 
Analysendauer fur beidc Bcstst. 3 Stdn. (Z. analyt. Chem. 94 . 23—24. 1933. Kiew, 
Ukrain, wissensch. Forseh.-Inst. f. Baumaterialien.) E c k s t e in .

Carl G. Schwalbe und Gertraud Just, Zur Kenntnis der Fluomalriumbeslunmung 
nach Penjield. Zur Best. des N aF in dam it konseryierten Holzarten wird das Holz 
mit Ca-Aeetatlsg. getrankt, yorsichtig yerascht, das N aF in CaF2 iibergefiihrt u. nach 
P e n f i e ld  m it Quarzpulver u. H 2SÓ4 weiter behandelt. Vff. empfehlen zur quanti- 
tatiyen Erfassung des SiF., einen besonderen App., der eine eingeschmolzenc Glas- 
filterplatte enthalt, die auBerst kleine Luftblasehen durch das breiige Gemisch yon 
SiO:, CaF2 u. H 2SO., durehdringen laBt, wodurch das SiF4 vollstandig in die Vorlage 
iibergetrieben wird. (Z. analyt. Chem. 94 . 86—89. 18/8. 1933. Eberswalde.) E c k .

J. H. Boulad, Konduklometrisches Verfahren zur Tilration von Kalium. An Stelle 
der yon R a u c h  (C. 1 9 2 7 . 1. 2224) yorgesclilagencn potentiometr. Titration von K" 
mit Ca2Fe(CN)6, in alkoh. Lsg., die eine Riicktitration des Uberschusses m it ZnSO,, 
erfordert, empfiehlt Vf., dieselbe Rk. konduktometr. zu yerfolgen. Die Titration wird 
in neutraler oder gegen Phenolphthalein schwach alkal. Lsg. vorgenommen. Bei einer 
K -Konz. von ca. 0,015—0,06-n. soli die Lsg. ca. 36 Vol.-% A., bei Konzz. unter 
0,01-n. bis herab zu ca. 0,004-n. ca. 50 Vol.-% A. cnthalten. Durch Zugabe von Ca" 
zweckmaBig ais Ca-Acetat kann die Fiillung beschleunigt werden. Das Reagens soli 
mindestens 20—30-mal so konz. wie die K ' enthaltende Lsg. sein, die Einstellung erfolgt 
mit KMn04 oder konduktometr. m it einer Lsg. von bekanntem K'-Geh. ZweckmaBig 
werden bei der Titration auf je 50 ccm 0,5— 1 g K 2CaFe(CN)6-Krystalle zugefugt.
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N a‘, Ca" u. Mg" storen liicht, Ba" u. Schwermetalle niussen abwescnd soin. SO./' 
oder P O /"  werden m it Ca-Acetat entfernt, wenn sio nieht schon bei Zugabe von A. 
\i. Neutralisation von dem yorhandenen Ca" gefallt werden. Die Genauigkeit des Verf. 
wird m it 1— 2 %  angegeben. (J. Soc. cliem. Ind., Chem. & Ind. 52. Trans. 270— 72. 
25/8. 1933.) 11. K . Mu l l e r .

O. Brunck, Die gewichtsanalytische Bestimmung des Calciums und seinc Trennung 
von Magnesium. Vf. empfiehlt dio Best. des Ca aus li., schwacli ammoniakal. Lsg. 
m it Ammonoxalat u. Wagung des Nd. nach Trocknen bei 105— 110° ais CaC2O4-H 20 . 
Die Trennung vom Mg gelingt unter Yermeidung einer zweiton Fallung, wenn dio Konz. 
des Mg 0,07—0,08 g/100 ccm nieht iiberstoigt. Das Verhaltnis Ca: Mg ist daboi von 
untergeordneter Bedeutung. (Z.analyt. Chom.94. 81—86.18/8. 1933. Freiberg [Sachsen], 
Bergakademio.) EcKSTEIN.

W. Kemula und J. Bygielski, Qualilative und quanłitalive spektrographische Be
stimmung des Berylliums in Mineralien und Gesleinen. Fiir dio spektrograpli. Best. des 
Bo werden 2 Methoden angegeben. Bei dor ersten Methode wird die Substanz zur 
charakterist. Strahlung durch den hoehgespannten, schnell schwingenden elektr. Bogen 
erregt. Die Erregbarkoit des Be iibertrifft um das 500-facho diejenige des Na; auf Grund 
der Linie 3131 A laBt sich Be in reinen Be-Lsgg. bis zur Konz. 0,000 009 gatom/1 nach- 
weisen; von anderen Be-Linien eignen sich fiir spektrograph. Unterss. noch 2348,6, 
2494,4, 2650,9, 3130,4, 3321,4 u. 4572,7 A. Am empfmdlichsten ist aber die Linio 
3131 A. Durch unmittelbare Analyse dor festen, m it HC1 befeuchteten Gesteinsprobo 
kann man hóclistens die qualitative Zus. feststelleii; die oinzige rationelle Methodo der 
Analyse im hochgespamiten, sehwach schwingenden Bogen ist dio Unters. der Lsgg. 
In  Ggw. von Na, K, Li, Cs, B, Ca, Ba, Mg u. Al laBt sich Be bis zur Konz. von 0,001% 
bestimmen (auf Grund der Linie 3131 A). In  Ggw. von Fe, Ni, Co, Cr, Mn, Ti, Zr, W,
V u. Mo ist man gezwungen, sich der Linie 2348,6 A zu bedienen, die Grenze der Be-Best. 
betragt darni nur 0,001% , bzw. 0,01% Be, wenn man sich der Linie 2494 A bedienen 
muB. Beispiel: Ein Gemisch (0,1 g) von Beryli der Zus. 3 Be0-A l20 3-6 S i02 u. Granit 
(1:100) wird in H F  gel., abgeraucht, m it HC1 in die Chloride ubergofuhrt u. in 10 ccm gel. 
Die Lsg. enthielt 0,0005% Bo. Nach der Linie 3131 A wurde festgestellt, daB derBe-Geh. 
gróBer ais 0,0001% u. kleinor ais 0,001% ist. — In  der zweiten Methode dient der Gleicli- 
strombogen ais Erregungsąuelle. Die Unterss. betrafen insbesondere die Roproduzierbar- 
keit der Aufnahmen u. die Gewinnung von wenig komplizierten, nieht allzu linienreichen 
Spektren. Die Reproduzierbarkeit der Spektren wird starlc verbessert (vgl. FESEFELDT,
C. 1929. I. 1843) durch Anwendung eines hochgespannten Stromes (10—20Amp.), 
wenn die Elcktrodenenden eine kleine Oberflache haben, wenn die untersuchte Substanz 
absol. trocken ist. Es wurde hierbei ein noues Verf. der aufeinanderfolgenden Aufnahmc 
der Spektren der zu analysierenden Substanz ausgearbeitet, das die Entdeckung von 
Elementen gestattet, dereń charakterist. Spektrallinien durch die Ggw. anderer Ele- 
mente maskiert werden. Experimentell wird das durch Pliotographieren der nach- 
einander verlaufenden Stadien der Yerbrennung u. der dam it yerbundenen fraktio- 
nierten Dest. der Elemente erreicht. Mittels dieser Methode kann 0,01% Bo im Gemisch 
m it Na, K, Ba, Mg, Al, Si u. m it Granit auf Grund der Linien 3131 A u. 2348,6 A be- 
stim m t werden. Bestimmt wurde der „dśimpfende" EinfluB yerschiedener Elemente 
auf die Emission der Be-Linien. E r entspricht dor Reihenfolge: K, Na, Ba, Ca, Mg, 
Al, Si. Diese Reihenfolgo stim m t gut uberein m it dem Ionisationspotential dieser Ele
mente. (Przemysł Chem. 17. 89—97. Mai 1933. Lemberg, Univ.) ScHOŃFELD.

Paul Klinger und Otto Schliessmann, Bestimmung von Zirlcon in Eisen, Slahl 
und Ferrolegierungen mit Hilfe von Phenylarsinsaure. Dio bisherigen Verff. zur Best. 
von Zr in Eisenlegierungen werden kurz besprochen, das Ivupferronverf. wird kritisiert. 
Fiir die Verwendimg der Phenylarsinsaure zur Zr-Best. wird die Arbeitsweise beschrieben 
u. die Genauigkeit des Verf. durch Vergleich m it dem Kupferronverf. bei Roheisen, 
C-Stahlen, legierten Stahlen u. Ferrozirkon nachgepruft. Das Verf. arbeitet rascher 
u. ist bei legierten Materialien zuverlassiger. (Arch. Eisenhuttenwes. 7. 113—15. Aug. 
1933. Essen, Chem. Hauptlabor. Fried. Krupp A.-G.) W e n t r u p .

J. G. Thompson und J. S. Acken, Bestimmung der Tonerde und Kieselsaure im 
Stald nach dem Salzsdureriickstandsverfahren. Das Analysenverf. wird beschrieben. Der 
Stahl wird m it Salzsaure (1 :2 ) behandelt, der Riickstand wird aufgeschlossen, Si02 
abgeschieden u. m it H 2F 2 bestimmt. Im  F iltrat des Aufschlusses wird Al, nach Ab- 
trennung von Fe, Cr, Mn durch NaOH-FaOung, ais Phosphat bestimmt. Mn kann.in 
der NaOH-Fallung bestimmt werden. Durch anwesendes Al-Nitrid wird das Verf.
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nicht gestórt, wenn der N2-Geh. gering ist. Bei nitriertem Materiał erscheint Al fast 
nur ais Nitrid im Riickstand. Vorgleichsverss. zeigen gute tlbereinstimmung des 
beschriebenen Verf. m it dem Brom- u. H N 03-Verf. Bzgl. der ErfaCbarkeit des MnO 
aus Mn-Silicaten wurde gefunden, daB das Verf. nur bei Silieaten m it mehr ais 50% S i0 2 
angonahert riclitige Werte liefert. Ebenso kann S i02 aus Silieaten nur unter diesen 
Bedingungen genugend genau bestimmt werden. (Bur. Standards J . Res. 9. 615—23.
1932.) W e n t r u p .

J. Golse, Ober die Reaktion von Spacu. Zusammensetzung des komplexen Kupfer- 
Pyridin-Sulfocyanidniederschlages. Dic Zus. des bei der Bk. zwischen Cu", SON' u. 
Pyridin nach S p a c u  (C. 1930. I. 264) entstehenden Nd. kann wegen seiner Zcrsetzlich- 
keit nicht direkt erm ittelt werden. Eine Unters. zu ihrer indirekten Ennittlung wird 
beschrieben. Best. des SCN' (ais B aS04) u. des Pyridins (ais Chloroplatinat) in der 
iiberstehenden Lsg. u. des Cu" (< 1  mg colorimetr. in der Lsg., >  1 mg im Nd.). 2 Verbb. 
sind zu unterscheiden: (SCN)2Cu(C5H 5N)2, unl. in W. u. Chlf., u. eine andere, nur bei 
Ggw. eines Pyridinuberschusses existenzfiihige, in Chlf. 1. Verb., vermutlich (SCN)2- 
Cu(C6H 5N)4. Unterss. bzgl. des Einflusses der Cu-, der SCN'- u. der Pyridinkonz., 
der Temp. u. der Verdunnung ergaben folgendes: die Fallung des Cu nach SPACU ist 
nie vollstandig, sondern es bildet sich ein Gleichgewicht. Dieses wird zugunsten der 
Nd.-Bldg. yerschoben durch SCN'-t)berschufi, zu ihren Ungunsten durch Pyridin- 
uberscliuB, Yerdunnung u. Temp.-Erhóhung. (Vgl. auch C. 1933. II . 2427. 2428.) (Buli. 
Tray. Soc. Pharmac., Bordeaux 71. 126—51. 1933.) DEGNER.

Naoto Kameyama und Shoji Makishima, Bestimmung kleiner Wismulmengen 
neben viel Kupfer und Chlorid. Verf. beruht auf der Adsorption des Bi ais bas. Salz 
durch frisch gefalltes M n02. Vff. yersetzen die ganz schwach ammoniakal. Lsg. m it 
5%ig. M nS04-Lsg. u. dann tropfenweise m it n. KM n04-Lsg. Die Fallung ist je nach 
den Bi-Mengen mehrfach zu wiederholen. Dio Ndd. werden in H 2S 04 u. etwas H 20„ 
gel. u. das Bi entweder m it o-Oxychinolin oder colorimetr. m it Tetracetylammonium- 
jodid bestimmt. (.J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 364 B —65 B .Juni 1933. 
Tokyo, Imperial Univ. [Orig.: cngl.].) EcKSTEIN.

Organische Substanzen.
S. Z. Rogiński und F. H. Rathmann, Die Bestimmung von Propylen und Cyclo- 

propan nebeneinander. Das Gasgemisch kann leicht, schnell u. quantitativ mittcls 
wss. J-Br-Lsg. analysiert werden. Dio gleiche Lsg. gestattet eine vollstandige Ent- 
femung von Propylen aus Cj'dopropan. Messungen der Isomerisationstempp. ergaben 
die Richtigkeit der von T r a u t z  u. W in k l e r  (C. 1923. I. 1213 u. 1216) gefundenen 
Werte. (J. Amer. chem. Soc. 55. 2800—05. Juli 1933. Leningrad, U. S. S. R., Inst. 
of Chemical Physics.) E c k s t e in .

L. Palfray, S. Sabetay und Denise Sontag, Nachweis des primdren Phenyldihyl- 
alkohols ais Oxalat. Zum Nachweis des in zahlreichen ath. ólen vorkommendcn priniaren 
Phenylathylalkohols w7erden 5 Tropfen des Ols wenige Minuten m it 0,1 g wasserfreier 
Oxalsaure aufgekocht, nach Zusatz von 1 ccm W. u. 2 ccm A. erneut erhitzt u. ab- 
gekiihlt, wobei das Oxalat auskrystallisiert. F. 50—50,5°, nach Umkrystallisieren aus 
80°/oig- A. bei 51—51,5°. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15. 338—-39. 15/8.
1933.) ‘ E c k s t e in .

L. Marks und R. S. Morrell, Die Bestimmung des Carbonyl- und Aldehydgehaltes
non organischen Verbindungen. Wertbeslimmung von Plienylhydrazin. Vff. unterziehen 
bekannte Methoden zur Best. der CO<-Gruppe in organ. Verbb. einer krit. Betrach- 
tung. Sie kommen fiir drei Methoden, die Phenylhydrazin u. FE nL iN G sche L sg. be- 
nutzen, zu folgendem Resultat: die Methode von M a c  L e a n  arbeitet nicht siehor, 
wenn eine Substanz (ygl. J . biol. Chemistry 7 [1913]. 611) unbekannter Zus. vorliegt. 
Dio Methode von W a t s o n  S m i th  (Chem. News 93 [1906]. 83) ist unzuverlassig. 
E l l i s ’ (ygl. C. 1927. II. 143) Abanderung der Methode von W a t s o n  S m i th  gibt 
zufriedenstellende Resultate; sie kann gleiohzeitig zur Wertbest. des Phenylhydrazins 
benutzt werden. (Analyst 56. 508— 14. 1931. Birmingham, Central Technical College, 
Chemistry Department.) D u siN G .

Richard Kuhn und Hubert Roth, Mikrobestimmung von Acetyl-, Benzoyl- und 
C-Methylgruppen. Beschreibung eines App. zur Mikrobest. von Acetyl- u. Benzoyl- 
gruppen, m it dem es moglieh ist, die gebildete Essigsaure bzw. Benzoesaure unter 
gewóhnlicliem Druck zu dest. Die Verseifung kann m it H 2S 0 4 oder Toluolsulfosaure 
ebenso wie m it wss. u. alkoh. Alkali durchgefuhrt werden. Der App. kann auch zur
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Best. C-standiger CH3-Gruppen nach K u h n  u . L ’O r s a  (C. 1931. II. 3127) verwandt 
werden. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 . 1274—78. 13/9. 1933. Heidelberg, Kaiser-Wilh.- 
Inst. f. med. Forsch., Inst. f. Chomie.) ScHON.

O. L. Osburn, H. G. Wood und C. H. Werkman, Die Beslimmung der Ameisen- 
sdure, Essigsaure und Propionsaure nebencinander. Die Best. der Ameisensiiure erfolgt 
zweekm&Big s ta tt m it HgCl2 nach A u e r b a c h  u . Z e g l i n  (C. 1923. II. 1138) mit HgO, 
da offenbar ein Teil des HgCl, durch anw'esende Red.-Mittel, wie Acetylmethylcarbinol, 
reduziert wird. Wie in den friiheren Arbeiten von W e r k m a n  (C. 1 9 3 2 .1. 1274 u. 1275) 
werden die Teilungskonstanten festgestellt. Sie betragen bei Verteilung zwischen A. 
u. W . fiir die HCOOH: 84,5; fiir Eg. 82,1 u. fiir Propionsiiure 58,8. Zur Best. der Eg. 
u. der Propionsiiure wird eine indirektc Titrationsmethode beschrieben. Zur beąuemen 
Feststollung der Ergebnisse wird die Aufstellung eines Nomogramms empfohlen. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 247—50. 15/7. 1933. Aiues, Iowa Agricultural 
Esperim ent Station.) E c k s t e i n .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Sydney L. Wright und Crispin L. Allison, Die Beslimmung der Oesamtbasen. 

Dio Methode von W. C. St a d ie  u .  E. C. R oss (C. 1926. I. 1467) wird fiir Bestst. an 
Matcrialien, dio reich an Ca u. P  sind (Faeces), modifiziert (vgl. K i r J AU, C. 1929.
II. 2997, 1931. II. 2763). Die Basen (B) werden an H 2SO.t gebunden u. diese hernach 
m it Benzidinchlorhydrat bestimmt.

1. B2SO„ +  C12H 8(NH2)2-2HCI — >-2 BC1+C 12H s-(NH2)2-H 2S 0 2 j
2. H 2SO, +  C12H 8(NH2)2- 2HCI— ->■ 2HC1 +  C12Hs- (NH2)2-H 2SO,I

Wenn das F iltrat titriort wird, so ist eine Best. der iiberschiissigen H 2SO., nicht 
nótig, da nur die yorher gebundene H 2SO., erfaBt wird. Bei der Veraschung muB bei 
Ggw. yon Phosphaten darauf geachtet werden, daB event. gobildeto Metaphosphate 
in Orthophosphate umgewandolt w'erden. Bis 0,015-mmol. P  wird die Probe in cin 
Zentrifugenglas gebracht, 2 Tropfen 0,04%ig. Bromkresolgriin zugefiigt, m it HC1 oder 
NH 3 auf Farbumschlag eingestellt, auf 20 cem verd., 1 ccm 1/30-mol. Ferriammonalaun 
(I, 1,6%) u- tropfenweise 0,5°/o NH3 zugesetzt, bis die Farbo nach griin solu- blau um- 
sehliigt. Fiir gróBere oder unbekaimte Phosphatmengen wird 0,5— 1,0 ccm %-mol. I 
angewendet. Der Nd. wird abzentrifugiert u. die Lsg. filtriert. Es empfiohlt sich, vor 
yollcndeter Fallung sehon einmal zu zentrifugieren, um Sicherheit fiir Ggw. eines 
Fe-t)berschusses zu haben. Kontrollen zeigten, daB nicht durch Adsorption von Basen 
an don Nd. Verluste entstehen. Wiehtig ist jetzt, daB fiir das Gliihen der Sulfate dio 
Bedingungen richtig eingehalten werden, da wohl Na2SO., u. Iv2SO., bestiindig sind, 
MgSO, aber S 0 3 abspaltet u. CaSO, swl. werden kann. Ein aliąuoter Teil (0,08 bis 
0,25 Milliaquivalente Baso) wird unter Zugabe von etwas H 2SO., in einen Pyreskolben 
gebracht u. das W. auf dem Dampfbad entfemt. Ein tlberschuB an H 2S 0 4 ist cr- 
wiinseht. Es wird jetzt auf der Heizplatte erhitzt, bis die S 0 3-Entw. nachliiBt u. dann 
in einem Ofen von 500—600° erhitzt (5—10 Min.), bis dio S 0 3-Entw. beendet ist. Nun 
werden 15 ccm W. zugefiigt, alles in Lsg. gebracht (unter diesen Bedingungen bleiben 
derartige Ca-Mengen 1. in W.), 3 ccm Benzidinlsg. (4g  in 45 ccm n. HC1 +  375 ccm W.) 
zugesetzt u. 15 ccm des F iltrats m it carbonatfreier 0,02-n. NaOH gegen Phenolrot in 
der Hitze titriert. Bei holiem Ca-Geh. (>  0,03 Milliaąuiyalente) erwarmt man eret 
m it 5 ccm 0,05-n. HC1, ehe man nach dom Abkiihlen das Rcagens zufiigt, fiillt dann 
auf 25 ccm auf u. titriert 20 ccm. (J. biol. Chemistry 100. 1— 11. Marz 1933. Phila- 
delphia, Univ. von Pennsylvania, John Herr Mussor Dep. of Research Mcd.) REUTER.

Donald E. H.Frear und O. J. Kahlenberg, Eine Studie iiber die Genauigkeit der 
M c Cruddenmethode fiir Calcium und Magnesium in biologisclien Malerialien. Mc CrUD- 
d e n  (J. biol. Chemistry 7 [1909/10]. 201; 10 [1911/12]. 187); Modifikation von 
J . O. H a l v e r s o n  u .  J . A. S c h u l z  (J. Ind. and Eng. Chem. 12 [1920]. 77). M o r r i s , 
N e l s o n  u .  P a l m e r  (C. 1931. II. 2234) hatten yorgeschlagen, die Asche m it wasser- 
freier Soda zu schmclzen u. erheblich hohere Werte gefunden ais die ersten Autoren. 
Vff. kónnen die groBen Vorteile des Sehmelzens bestatigen u. kónnen z. B. von zu- 
gesetztem Ca u. Mg 100% wieder finden. Ca-Best. 2—6 g Substanz werden bei 600° 
in 6 Stdn. in Pt-Schale yerascht, 2 g Na2C03 zugesetzt u. auf liochstens 900° erhitzt. 
Es wird in yerd. HC1 gel. u. S i02 auf dem W.-Bad abgeschieden. Dies ist unentbehrlich. 
Weitere Best. nach H a lv e r s o n  u .  S c h u l z  (1. e.). — Mg-Best. F iltrat yom C a-O x a la t 
m it H N 0 3 auf dem W.-Bad abgedampft, dann nochmals m it HC1. Nach dem Verd. 
u. Neutralisieren wird Mg ais Mg-Citrat gefallt (2-mal) u. ais MgO bestimmt. (J. biol.
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Chcmistry 100 . 85—95. Marz 1933. Inst. of Animal Nutrition, Pennsylvania S tate 
Coli., State Coli.) * R e u t e r .

F. Holtz und Chr. Roggenbau, Zur Kenntnis des Bromspiegels. Bcmerlcungen 
zu den Verdffentlichungen ton H. Zondek, A . Bier und Mitarbeitcrn. Um die Zuver- 
liissigkeit der von H. Z o n d e k ,  A. B i e r  u . Mitarbeitern angegebenen Br-Mikroanalysc, 
im Blut (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 2197. 2861. 3192), die ais Grundlage fiir die Theorie von 
ZONDEK iiber den Schlaf u. iiber das man.-depressive Irresein dient, zu priifen, 
lieferten Vff. den genannten Autoren Blutproben von psych. Kranken, bald mit, bald 
ohne Zusatz von KBr zur Unters. ein. Dic Unters.-Ergebnisse bewiesen die Un- 
zulanglichkeit der yerwandten Analysenmethodik. In  den gleichen Blutproben wurden 
verschiedene Werte gefunden, die ganz erlieblich von den von H. Z o n d e k  fiir die 
Psychosen angeblich charakterist. erklarten Zahlen abwichen. (Klin. Wschr. 12.
1410—11. 9/9. 1933. Berlin, Charitce.) F r a n k .

Hermann Zondek, Entgegnung zu der Arbeit von F. Holtz und Chr. Roggenbau.
Yf. erklart, daB dic Br-Mikrobcst.-Nethodo nach R o m a n  klin. einwandfreie W erte 
ergibt u. daB die von ihm erzielten Ergebnisse, die sich auf mehr ais 100 Einzelanalysen 
stiitzen, richtig sind. In  5 von R o g g e n b a u  zur Kontrolle unter verschiedenen Namen 
eingesandten Blutproben, die aber dem gleichen Kranken m it man.-depressivem Irre
sein entstammten, wurden gut ubereinstimmende Br-Werte gefunden. Der Methode 
yon R o m a n  haftet eine gewisse Schwierigkeit der Ausfuhrbarkeit an. (Klin. Wschr. 12 .
1411— 12. 9/9. 1933.) F r a n k .

L. Pincussen, Bemerkungen zu der Arbeit ton F. Holtz und Chr. Roggenbau. Die
Angabe yon H o l t z  u. ROGGENBAU, daB in einem groBen Teil der von ihnen iiber- 
sandten Mischungen nicht die berechneten Br-Werte wiedergefunden wurden, wird 
yon Vf. bestatigt. Das gleiche gilt von den Analysen der eingesandten Blutproben, 
die in keiner Weise die Theorie yon H . ZONDEK iiber den Br-Spiegel bei gewissen 
Geisteskrankheiten stiitzen. Es wurden dagegen friihcr von Vf. in Kontrollen m it 
zugesetztem Br stets richtige W erte gefunden, u. auch sonst entsprachen die Br-Werte 
im Blut, Harn u. Faeces regelmaBig den erwarteten Ergebnissen. Die jetzigcn Fehl- 
schliige diirften durch gewisse unbekannte Verhaltnisse bei der Schmelze zu erklaren 
sein. (Klin. Wschr. 12 . 1412. 9/9. 1933.) F r a n k .

R. Douris und M. Plessis, Nachweis der Chlorate und Broniate im Blut und Urin. 
Nach parenteraler Zufuhr des Chlorats gliickt der Nachweis (DENIGESschc Rk.) im 
Blut u. Urin. Die Bromate dagegen werden einer yollkommenen Red. im Organismus 
unterworfen, so daB ihr Nachweis im Blut u. Urin nie gelingt. (C. R. Seances Śoc. Biol. 
Filiales Associees 107 . 576—78. Paris, Hópital Leopold Bellan.) O p p e n h e im e r .

James B. Ayer, Mary Elizabeth Dailey und Frank Fremont-Smith, Die 
quantitative Eiweifibestimmung in  der Cerdbrospinalfliissigkeit nach Denis-Ayer. Modi- 
fikation der bekannten Methode durch Schaffung einer neuen EiweiB-Standardlsg. u. 
von yeranderten Bedingungen bei der Verd. des Liquor zwecks Verminderung der zur 
Unters. nótigen Menge u. Verbesserung der Genauigkeit. (Arch. Neurol. Psychiatry 
26. 1038—42. Boston, City Hosp.) Op p e n h e i m e r .

Paul Schugt, Vereinfaclite Aufnahme- und Belcuchlungsapparaturen zur Her- 
stellung ton Mikroaufnahmen. (Mit Abbildungen.) (Pharmaz. Ztg. 78. 733—36. 15/7. 
1933. Beuel/Bonn.) D e g n e r .

B. Melichar, Bereitung ton Tilrierflussigkeilen fiir die pharmazeutische Analyse. 
An Stelle yon in der Acidimetrie, Oxydimetrie, Jodometrie u. Argentometrie yerwendeter 
HC1 (eingestellt nach NaHC03), M OHRschem Salz, K 2Cr20 7 u. NaCI wird yorgeschlagen, 
ais Standard Lsgg. von Salicylsaurc, As20 3 u. NaCI anzuwenden. (Casopis ćeskosloy. 
Lek&rnictya 13 . 141—56. 1933 [nach franzós. Auszug ref.].) SCHÓNFELD.

David Epstein, Paraldehyd bei der Digitalisprufung nach dem Katzenterfahren. 
Paraldehyd bietet gegeniiber A. ais Anastheticum folgende Vorteile: geringere %ig. Ab- 
weichung der Ergebnisse vom Durchschnitt (3,7°/„ s ta tt 9,2°/0 m it A.), gróBere Einfach- 
heit in der Ausfiihrung u. tJberwachung des Verf. u. Auskommen m it 10 ccm FI. je 
Vers. s ta tt 300 ccm bei A. Durchtrennung der Halsvagi u. Anwendung von Atropin 
bieten neben Paraldehyd keine Vorteile. (Quart. J .  Pharmac. Pharmacol. 6 . 169—73. 
Apr./Juni 1933. Cape Town [Siidafrika].) D e g n e r .

James H. Defandorf, Untersuchungen iiber die biologische Wertbestimmung der 
Digitalis: Froschterfahren. Literaturiibersicht. Eigene Verss. ergaben folgendes: Die 
Absorption einer Tinktur vom Bauchlympbsack aus in 1 Stde. im Herbst bei 22,5 bis 
25,5° (Optimum 23°) ist bei den Weibchen im Yerhaltnis >  2,5 : 1 besser ais bei den
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Mannchen, A.-Gelih. von 0—20%  beeinflussen sie prakt. nicht, sie ist vom Lymphsack 
der Mannchen aus beim 1-Stde.-Verf. in 17,1%, im 4-Stdn.-Verf. in 93,4%  der Tiere 
vollstandig; die kloinste systol. Herzstillstand bewirkende Gabc ist im Fruhjahr beim 
1- u. beim 4-Stdn.-Verf. 0,7—0,8 mg je g, sie liegt beim intramuskularen Verf. von 
D o o l e y  u . H i g l e y  (C. 1 9 2 2 . IV. 979) wenig hoher u. beim intravenósen Verf. von 
S m i th  u . Mc C l o s k y  (Publ. Health Rep. Supp. 52  [1925]) bei 0,4 mg je g. D as 
U.-S.-P.-Verf. sollte durch Besehrankung auf die Verwendung der Mannchen u. Aus- 
dehnung auf 4 Stdn. Beobaehtungszeit verbessert werden. (J. Amer. pharmac. Ass. 
22 . 599—608. Ju li 1933. Washington, D . C., U. S. A., George Washington-Univ.) D e g .

Ernst Johan Ottosson, Ystadt, Schweden, Erhitzen von Fliissigkeiten fiir medi- 
zinische und chemische Zweckc. Das Heizelement ist in einer isolierenden durchsichtigen 
M. aus Glas oder Quarz in einem Winkel von etwa 45° angebracht, um die El. am Ubcr- 
kochen zu Y o rh in d ern . Durch ein Rohr kann man die FI. im App. beobaehten. (E. P. 
3 9 4 1 9 1  vom 30/9. 1932, ausg. 13/7. 1933.) S c h u tz .

H. Angewandte Clieinie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Zehnle, Dic Druckwasserheizung in  der chemiscJien Industrie. Vortrag. (Bev. 
Chim. ind. 42 . 150—53. Jun i 1933. Mulhauscn, Caliąua S. A.) R. K. M u l le r .

— , Dic Eindampfung von Dickstoffen. Es wird uber die m it einem kontinuierlich 
arbeitenden zweistufigen Vakuumverdampfer der Firm a E d u a r d  S e y f f e r t , Dussel
dorf, erhaltenen Ergobnisse beim Eindampfen von Schlempe berichtet, die eine erhebliche 
Dampfersparnis gegenubor Trogverdampfung erkennen lassen. Die Arbeitsweise des 
App. wird beschrieben. (Chcmiker-Ztg. 57. 663—64. 23/8. 1933.) R. K. Mu l l e r .

British Dyestuffs Co. Ltd., iibert. von: Anthony James Hailwood und Arnold 
Shepherdson, Manchester, Verfahren zur H  er stellung fein  verteilter fester Stoffe. Die zu 
zerteilenden Stoffe werden in einer FI. m it unl., festen Stoffen, die harter sind ais die zu 
zerteilendon, in drehbaren oder in m it Riihrwerken yersehenen Behaltern behandelt. 
Ais Zerkleinerungsmaterial dient z. B. Fe, Cu, Sand, welches nach dem MahlprozeB 
aus der Mischung wieder entfernt wird. Nach dem Verf. wird z. B. Indigo mittels 
Eisenpulver in kolloidale Lsg. gebraeht. (A. P. 1 837 772 vom 9/4. 1928, ausg. 22/12.
1931. E. Prior. 11/4. 1927.) H o rn .

Hall & Kay Ltd., Herbert Kay, James Harry Hall und Alfred Myers, England, 
Trochien von L u ft und anderen Gasen. Die zu trocknenden Gase werden uber ein end- 
loses Band geleitet, das vorteilhaft m it hygroskop. Stoffen, z. B. m it CaCl2, impragniert 
ist. Das Band wird uber Leit- u. Fiihrungsrollen in Zickzacklinien durch die Kammer 
bewegt u. wird nach seinem A ustritt aus der Kammer in einem Trog m it CaCl, getrankt u. 
in einer Wiederbelebungskammer uber einer dampfbeheizten Walze getrocknet. 
(E. P. 372 740 vom 6/11. 1930, ausg. 9/6. 1932.) H o rn .

Cecil Gordon Vokes und Herbert Dingle Fry, London, Filtrieren von Luft und 
anderen Gasen. Um die Lebensdauer der Filtertiicher zu erhohen, sind die Zuleitungs- 
offnungen zu den einzelnen Fiłterelementen m it Metallgaze oder Leitblechen versehen, so 
daB in dem Gas vorhandenes 01 oder W. sieh absetzen muB. (E. P. 390 243 vom 
10/11. 1931, ausg. 27/4. 1933.) HORN.

Joseph Fernand Alfred Antoine Marie Dorion, Paris, Verfahren zum Abtrcnnen 
von Rauch und Staub aus Gasen. Abgase, die noch unverbrannte Kohleteilchen, Flug- 
asche u. dgl. enthalten, werden in Waschtiirmen m it z. B. yernebelter Waschfl. bc- 
handelt. Der sich bildende Schlamm wird durch Dekantieren geklart u. z. B. im 
Vakuumfilter vorgetrocknet. Der dann noch 25—50°/0 W. enthaltende Schlamm wird 
sodami brikettiert u. in dieser Form verbrannt oder weiter aufgearbeitet. Die vom 
Schlamm abgetrennte FI. w rd  wieder in die Wasehturme zuruekgefiihrt. (E. P. 390 144 
vom 26/6. 1931, ausg. 27/4. 1933. F . Prior. 19/9. 1930.) HORN.

Research Corp., New York, Verfahren zum, eleklrostalischen Reinigen von Gasen. 
Um gróBere Ablagerungen von Flugasche u. Staub aus Abgasen auf den Sammel- 
elektroden zu verhindern, werden diese m it kolloidalen Lsgg. berieselt. Ais solche 
Netzfll. konnen z. B. Mischungen von W. m it Natrium-silicat oder organ. Stoffe dienen. 
Die Waschfl. nimmt die anfallenden Staubteilehen auf u. fiihrt sie zu dem am Boden
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der Vorr. vorgeśehenen Sammelbehiilter. (E. P. 393 906 vom 10/2. 1933, ausg. 6/7.
1933.) H o r n .

Imperial Chemical Industries Ltd., iłbert. von: Arthur Maurice Clark, England, 
Verfahren zum Abscheiden von Schwefel aus Oasen und Ddmpfen. Dor in den Gasen 
enthaltene S soli in elementarer Form abgesobieden werden. Es werden die S 0 2 ent- 
lialtenden Gase z. B. durch Oborleiten iiber Koks bei 1100° reduziert u. die erhitzten 
Gase durch Vorbeileiten an stark  gckiihlten Flachen um mindestens 5— 10° in der 
Sekunde bis auf ca. 100° abgekiihlt. Das Absotzen der Schwefelteilchen an den Kiihl- 
flachen wird vermieden u. dio kolloidal im Gas schwebenden Teilchen konnen durch 
Filtration odor elektr. abgesehieden werden. (A. P. 1 905 901 vom 14/6. 1931, ausg. 
25/4. 1933. E. Prior. 31/5. 1930.) H o r n .

Heinrich Koppers Akt.-Ges., Essen, Ofenfiir die Durclifulmmg von Gasreaktionen 
auf hoher Temperalurstufe. Die fiir die Durchfiihrung der Bk. erforderliche Warme 
wird den in dem Ofen angeordneten feuerfesten Fiillstoffen durch Gasverbrennung 
zugefiihrt u. abwechselnd in einem zweiten Zeitabschnitt die gowiinschte Rk. durch 
Durchleiten des Gasgemisches durch die aufgeheizte Rk.-Kammer durcligefuhrt. Nach 
der Erfindung soli don Rk.’-Raumon eine feuerfeste Filterschicht vorgelagert sein, 
bei der das Verhaltnis von Oberflache zur Steinmasse besonders groB ist. Die Gase 
sollen moglichst wenig W iderstand an diesen Stoinen finden. Es soli z. B. Koksofengas 
mit W.-Dampf umgesetzt oder Methan in RuB u. H„ therm. zers. werden. (D. R. P.
581 434 KI. 12g vom 19/8. 1930, ausg. 27/7. 1933.) ‘ H o r n .

Paul Askenasy, Karlsruhe, Verfahren zur Erzeugung einer Oberfldchenverbrennung 
fiir chemische, metallurgisćhe und andere Schmelzprozesse, dad. gek., daB man die die 
Verbrennung u. Schmelzung unterhaltcndon Gase durch mohrere Diisen unter Ober- 
druck u. in tangentialer Richtung in schaumartiger Verteilung in die Schmelze einpreBt, 
wodurch Teilo der Schmelze in einem durch die Strómungsrichtung der Gase bestimmten 
Sinno umgewalzt worden. In  den Beispielen ist die Behandlung von Naturphosphat, 
schwefelarmem Kupferstein u. einer bas., tonerdereichen Hoehofensclilacke beschrieben. 
(D. R. P. 580 214 KI. 12g vom 26/6. 1930, ausg. 7/7. 1933.) H o r n .

Emil Raymond Riegel, Industrial chemistry; 2 n d  ed. New York: Chemical Catalog Co. 1933.
(800 S.) 8°. 1 ea. cl., 6.— .

II. Gewerbekygiene. Rettungswesen.
K. Niederer, Gasschulzgerate in  der chemischen Industrie. Yf. teilt einige Er- 

fakrungen mit, die bei der Verwendung von Gasschutzgeraten verschiedener Firmen in 
chem. Betrieben gemacht wurden. (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 28. 229. Ju li
1933.) F . B e c k e r .

George F. Jaubert, tiber die Almungsapparate mil Alkaliperoxyden (Ozylilhes). 
Gegeniiber den App. m it Flaschen komprimierten Sauerstoffs u. Patronen von Soda 
oder kaust. Alkalien sind App. m it Sehichten (Patronen) von granulierten oder gepreBten 
wasserfreien Alkaliperoxyden besonders geeignet, um fur die Atmung vergiftete Luft zu 
regenerieren. Zur Verwendung geeignet sind Na20 2 „Oxylithe S“, K N a0 3 „Oxylithe PS“ , 
K2Na05 „Oxylithe P PS“ . Prakt. gelangt vor allem letzteres, K 2NaOfi „Oxylithe P P S “ , 
zur Anwendung. 181 g liefem 216 1 Sauerstoff. Es zeicknet sich aus durch die relativ 
groBe Menge Terfiigbaren Sauerstoffs bei geringem Gewicht u. durch seine physilcal. 
Eigg., die erlauben, in regelmaBigem Strom vergiftete Luft zn regenerieren u. selbst 
durch dichte Schichten relativ leicht Luft durchzulassen. Patronen von wasserfreiem 
Peroxyd sind unbegrenzt haltbar. Gefahrlos sind sie in gróBerer Menge anzuhaufen, 
ohne sich selbst zu zerstoren. Sie sind unyerbrennlich, jedoch starkę Osydationsmittel, 
u. deshalb sind leicht brennbare Stoffe sorgfaltigst Yor iknen zu sckiitzen. (C. R. kebd. 
Sóances Acad. Sci. 197. 484—86. 16/8. 1933.) E . H o ffm a n n .

Jason T. W. Mann, Vakuumtrockner. Im  AnschluB an den Berieht von G ib so n  
(C. 1933. II. 1732) schOdert Vf. eine aknlicke Explosion eines Vakuumtrockners, die 
mit soleker Heftigkeit erfolgte, daB von den im Trockner befindlichen Becherglasem 
keine Spur mehr in den Triimmem entdeckt werden konnte. (J. Soc. ehem. Ind., 
Chem. & Ind. 52. 13. 1933. Bexley H eath, Kent.) R. K. M u l l e r .

S. F. Dudley, F. G. Edmed und R. C. Frederick, Weitere Untersuchung iiber die 
Bildung von Kóhlenoxyd aus Anstrichfarbe in geschlossenen Raumen. (Vgl. C. 1932. I.
oo2.) Gezeigt wird, daB Leinolfarbe in geschlossenen Raumen (Schiffen) nicht nur
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gefahrlicho Mengen CO bildet, sondern auch durch 0 2-Absorption bei der Trocknung 
eine bedenkliclie, in einigen Fiillen fast 0 2-freie Atmosphare entstehen laBt. (J. of ind. 
Hyg. 15. 1—7. Jan. 1933. Greenwich, Iloyal Naval Med. School.) G r o s z f e l d .

Julius Wiistenhofer, Dortmund, Verfahren zur Herabminderung der Explosions- 
wirkungen von Oasgemischen in Bergwerkcn unter Venvendung yon Wasserriegeltoren, 
dad. gek., daB dem W. CO„ absorbierende Substanzen, z. B. Kalkmilch, zugesetzt 
werden. — Die im Nachsehwaden enthaltene C02 soli absorbiert werden, um ihn reicher 
an O., u. frei von C02 u. dam it ohne schadliclie Einw. auf den menschliehen Organismus 
zu machen. (D. R. P. 580 276 KI. 5d vom 22/6. 1932, ausg. 8/7. 1933.) G e i s z l e r .

III. Elektrotechnik.
Maurice Billy und Felix Trombe, Elektrisclie Ofen mit abnehmbaren und aus- 

wechselbaren Teilen. Vff. schlagen vor, in elektr. Ofen einzelnc, fiir sich an die Strom- 
quelle angeschlossene Heizelemente u. entsprechende Wiirmeisolationsstucke an- 
zuwcnden, so daB eine Auswecliselung ausfallender Teile unter Betrieb moglich wird. 
Einzelne Ausfiihrungsformen werden beschrieben. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 53. 
536—41. Jun i 1933.) R. K. M u l l e r .

H. Warren, Isólationm. X II. Emails, Ansiriche usw. AUgemeine Besprechung 
der technischen Aussicliten. (XI. ygl. C. 1933. II. 918.) Isolierwrkg. u. Anwendung 
yerschiedener Emails u. Schutzanstriche. Isolierstoffe fiir Sonderfalle. (Electrician
111. 281—82. 8/9. 1933.) . ____  R. K. M u l l e r .

Ruben Condenser Co., NewRochelle, New York, iibert. von: Samuel Ruhen, 
New Rochelle, Eleklrolytisclier Kondensator, bei dem die Anodo aus einem filmbildenden 
Metali, z. B. Al, Ta, Mg oder ihren Legicrungen, vor dem Zusammenbau auf elektrolyt. 
Wege m it einem den Stromdurchgang hindernden Film versehcn ist, u. bei dem ein 
pastenfórmiger Elektrolyt, z. B. aus einer Mischung yon (NH4)3B 03, H3B 0 3 u. Athylen- 
glykol angewendet wird. Um den Wirkungsgrad des Kondcnsators zu erhóhen, taucht 
man die Anodę vor dem Auf bringen des Elektrolyten in eino Fl. von geringerer Viscositat, 
ais die des Elektrolyten, z. B. in Glycerin, Athylenglykol, Glucose oder eincn anderen 
mehrwertigen Alkohol m it mehr ais 2 OH-Gruppen. (A. P. 1 909 506 yom 12/4. 1932, 
ausg. 16/5. 1933.) G e i s z l e r .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin, Telefonseckabel mit mehreren 
Sprechkreisen u. einem diese umschliefienden starken Pb-Mantel, dad. gek., daB zur 
Vermindcrung der Verzerrung des Sprechstromes, hcrvorgerufen durch Wirbelstrome 
im Pb-Mantel, hauptsachlich bei hoheren Frequenzen, unter dem Pb-Mantel eine zu- 
sammenhangende, geschlossene metali. Schicht aus magnet. Materiał angeordnet ist, 
die dio Stromsprechkreise gemeinschaftlich umschlieBt. — Die magnetisierbare Schicht 
kann in Rohrform ausgefiihrt sein. (N. P. 50152 vom 18/3. 1926, ausg. 1/2. 1932.) Dr.

Siemens-Schuckertwerke A.-G., Berlin, Bleikabel mit nalitlosem Mantel, in dessen 
Innerem der Ausdehnung u. Zusammenziehung folgende zusammendruckbare Stoffe, 
insbesondere Isolationsmassen, angebracht sind, dad. gek., daB diese Stoffe aus 
Schwammgummi bestehen. (N. P. 50 522 vom 10/10. 1929, ausg. 4/4. 1932. D . Prior. 
13/10. 1928.) D r e w s .

Alfred Oberle, Kansas City, Missouri, V. St. A., Stephan Mittler, Wien, und 
Johann Bacsa, Pressbaum, Niederosterreich, Elektroden fiir alkalische Akkumulatoren. 
Elektroden aus Ni, Co, Fe oder Cd werden zunachst mehrmals oberflachlich in alkal. 
Lsg. anod. oxydiert u. darauf in der Lsg. eines Neutralsalzes desselben Metalls, 
aus dem die Elektrodenoberflaclie besteht, kathod. reduziert. (Can. P. 302 386 V0IU 
1/8. 1928, ausg. 22/7. 1930.) Eben.

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, und Evelyn William Madge, Birmingham, 
Bleisammler. Um bei starkeren Erschutterungen ein Herausfallen der akt. M. aus den 
Sammlerplatten zu yerhuten, bettet man sie in mikroporósem Gummi ein, der in der 
Zelle selbst gebildet wird, u. m it Kanalen yersehen ist, um dio freiwerdenden Gase ent- 
weichen zu lassen. Der Gummi wird aus einer wss. Emulsion erhalten, der Stoffe zu
gesetzt sind, die die M. nach einer bestimmten Zeit zum Koagulieren bringen. Die Vul- 
kanisierung des Gummis wird unter solchen Bedingungen yorgenommen, daB ein \er- 
dampfen der in den Poren yorhandenen Fl. yerhindert w’ird. (E. P. 394 803 yom 27/5.
1932, ausg. 27/7. 1933.) G e i s z l e r .
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Georg Liidecke, Miinchen, Poróse und durclildssige t)berzuge fu r  positive Kathoden 
von galmnischen Zellen. Das Uberzugsmittel besteht aus einer rascli trocknenden Lsg. 
von Acetylcellulose in CHC13, dem event. A. zugesetzt ist. Die Acetylcellulose soli frei 
von suspendierter Cellulose sein. In  die Lsg. werden z. B. Mh-Graphitelektroden ein- 
getaucht. (Aust. P. 6558/1932 vom 16/3. 1932, ausg. 30/3. 1933. Schwz. Prior. 23/3.
1931. Zus. zu Aust. P. 1256/1931; C. 1932. I. 1406.) M . F. M u l l e r .

Canadian Westinghouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, iibert. von: Harry
D. Madden, Montclair, New Jersey, Masse zum Verbinden des Gluhlampensockels mit 
der Glashiille, bestehend aus einer Mischung eines zementartigen Stoffes u. eines Metall- 
pulvers, besonders Eisenpulver. Nach Aufbringen auf die Glashiille wird die M. 
mittels Hochfreąuenzstrom erhitzt. (Can. P. 299111 vom 30/4. 1927, ausg. 8/4. 
1930.) G e i s z l e r .

Electrical Signs & Displays, Ltd., Montreal, Quebec, Canada, iibert. von: Paul 
Franęois Joseph Lebrun, Montreal, Einschrnelzdraht fiir  elektrische Gliihlampen. Zur 
Herst. einer dichten Verb. zwischen dem aus W bestehenden Einschmelzdraht u. der 
Glashiille, die einen von dem des W  versehiedenen Ausdehnungskoeff. besitzt, oxydiert 
man den D raht an der Obcrflache u. yerschwciBt ihn daim m it dem vorzugsweise aus 
einem Borosilieat bestehenden Glas. (Can. P. 299 737 vom 12/4. 1929, ausg. 29/4. 
1930.) G e i s z l e r .

Samuel Ruben, New Rochelle, New York, Fangstoff fu r  Gasrestc in  Vakuumrdhren. 
Es werden Mg2Si oder Ca2Si in Vorschlag gebracht, die in einem Róhrchen aus Ni oder 
Mo untergebracht sind. Das Mg2Si ha t den Vorzug, daB es bei 800° in Mg u. MgSi 
zerfallt. Das Mg yerdampft u. beseitigt die bei dieser Temp. yorhandencn Gase, wahrend 
die Rohre noch m it der Pumpo verbunden ist. Nach dcm Zuschmelzen der Rólire 
wird auf 1150° erhitzt, bei welclicr Temp. das MgSi verdampft u. die letzten Gasreste 
absorbiert. (A. P. 1895 490 vom 10/2. 1932, ausg. 31/1. 1933.) G e i s z l e r .

Allan B. Colby, Providence, Rhode Island, Unterbringung des Fangstoffes in  
Yakuumrohren. Um ein Anloten des Fangstoffes, yorzugsweise Mg, an den Trśiger zu 
vermeiden, legt man ihn in einen offenen Behalter m it umgeborteltem Rand, unter den 
eine Haltefeder greift, die das Mg fest auf den Boden des Behiilters driiekt, der vorzugs- 
weise an einem Einftihrungsdraht in der Rólire befestigt ist. (A. P. 1 916 204 vom 19/6.
1929, ausg. 4/7. 1933.) G e i s z l e r .

Gleichrichter-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Vakuumdichte und ąuecksilber- 
lestdndige Elektrodcneinfuhrung in  Quecksilberdampf-Glasgleichrichter, bei welcher die 
Elektrode von einem aus zwei Metallen ziisammengesetzten Hiitchen getragen wird, 
einem kupfernen u. einem dar iiber befindlichen, dem Gleichricbterinnern zugekebrten 
Teil aus ąuecksilberbestandigem Materiał, dereń R and m it dem Glas der Rohren- 
wandung verschmolzen ist, dad. gek., daB die Rander der beiden getrennt voneinander 
angefertigten Hutchen eine Rinne bilden, in die das Glas der Einschmelzung hinein- 
gezogen u. eingesehmolzen ist. Die eigentliche Abdichtung bewirkt hierbei das Kupfer- 
hiitchen, wahrend das aus ąuecksilberbestandigem Materiał, z. B. Eisen, bestehende 
Hiitchen zusammen m it dem Glas der Einschmelzung yorzugsweise den Schutz gegen 
die Einw. des Quecksilbers bewirkt. Die patentierte A rt der Einschmelzung soli eine 
betriebssichere u. bestandige Vakuumdichtung gewahrleisten. (D. R. P. 582 750 
KI. 21g vom 9/1. 1931, ausg. 23/8. 1933.) '  H E IN R IC H S .

Hanns Stammreich, Berlin-Charlottenburg, Verfahrcn zum Betriebe von Metall- 
ilampflampen mit bei hoherer Temperatur ais Quecksilber siedenden Metallen, bei denen 
die Elektroden aus Legierungen von Bestandteilen m it verschiedenem Siedepunkt bzw. 
Dampfdruek bestehen, welche in  der Lampe einer fraktionierten Dest. derart unter- 
worfen werden, daB die zur Bldg. des Liehtbogens nieht gewiinschten Metalldampfe in 
einer Vorlage auBerhalb des Leuchtrohres kondensiert werden u. von dort erst nach 
Loschen der Lampe in den Flammbogenraum zuriickgelangen, dad. gek., daB das aus 
dem hóher sd. Anteil gebildete Kondensat unm ittelbar nach seiner Verdichtung da- 
durch ununterbrochen zu dem Metallvorrat an den Elektroden zuruekgefiihrt wird, 
daB eine vom Flammbogen zur Vorlage fiihrende Yerbindungsrohre, bestehend aus 
zwei durch einen Kniek verbun denen Rohrstiieken, die vom Knick aus einerseits zum 
Flammbogenraum, andererseits zur Vorlage geneigt- sind, Verwendung findet, u. daB 
die Temp. des zum Flammbogenraum geneigten Rohrstiickes iiber dem Kp. des leichter 
siedenden u. zwischen dem F. u. dem Kp. des hoher siedenden Bestandteiles der 
Legierung gehalten wird. — Durch das Verf. soli erreicht werden, daB unmittelbar 
von Betriebsbeginn ab das Spektrum des hoher siedenden Anteiles in besonders bohem
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MaBe ausgestrahlt wird. (D. R. P. 583 035 KI. 21f vom 12/2. 1929, ausg. 26/8.
1933.) H e i n r i c h s .

C. H. F. Muller Akt.-Ges., Hamburg-Fuhlsbiittel, Verfahren zur Herstellung 
von Bóntgenróhrenanoden, dereń Antikathodenmaterial in  ein Metali guter Warmeleit- 
fahigkeit eingebettet ist, dad. gek., daB zur Erzielung eines guten Warmekontaktes 
zwischen dem Anodenkorper u. dem eingebetteten Metali nach dem GuB der Anoden- 
korper durch ein Vergutungsverf. ein feines Krystallgefuge erhalt. Die Vergutung 
erfolgt z. B. in der Weise, daB zuniichst dio frisch gegossene Anodę in der Gcgend ihrer 
Vorderflaclie abgeschreckt wird, daB dann die Anodę in einer Presae unter gleicli- 
zeitiger Erhitzung einem Stauchverf. unterzogen wird u. daB sehlieBlich die gestauehte 
Anodę in ihrer ganzen Liinge auf kurze Zeit nachgegliiht u. nach langsamer Abkiihlung 
an der Luft fertig yerarbeitet wird. (D. R. P. 582 751 KI. 21g vom 7/9. 1930, ausg.
22/8. 1933.) " H e in r i c h s .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin, Oluhkathode. Man bringt auf das 
Metali Alkalicarbonat auf u. erhitzt auf iiber 1050°, zwecks Erzeugung eines festhaften- 
den Uberzuges; ais Metalltriiger verwendet man Ni oder Ni-Legierungen. (Tschechosl. 
P. 43 601 vom 28/12. 1928, ausg. 10/5. 1933. A. Prior. 31/12. 1927.) S c h o n f e l h .

Vereinigte Telephon- und Telegraphenfabriks-Akt.-Ges. Czeija, Nissl & Co., 
Wien, Bei niedriger Temperatur emittierende Kathode, dad. gek., daB man einen Kem  ver- 
wendet, der aus einer Legierung besteht, die nur W u. Mo in gleichen Teilen enthalt, 
u. dor an seiner Oberflache mit einer akt. Scliicht bedeckt ist. — Da dor Kern yollstandig 
aus Metali besteht u. kein fremdes Aktivierungsmittel enthalt, sind die Kathoden selir 
fest u. auBordem billig, weil zu ihrer Herst. keine sehwierigen Arbeitsgange notwendig 
sind. (Oe. P. 133 280 vom 18/12.1930, ausg. 10/5.1933. E . Prior. 26/6.1930.) G e is z l .

Steatit-Magnesia A.-G., Berlin, Dielektrikum fiir  elektrische Kondensatoren. Ais 
Dielektrikum wird eine von Weichmachungsmitteln, sauren oder alkoh. Begleitstoffen 
freie, sowie keine sauro oder alkoh. Gruppe enthaltende reine Cellulose verwendet. 
Die Gewinnung dieser Cellulose erfolgt durch Auslaugen, Dampf- u. Vakuumbehandlung. 
Vgl. F. P. 710 983; C. 1931. I I . 3520. (TJng. P. 105 295 vom 31/1. 1931, ausg. 1/3.
1933. D. Prior. 10/2. 1930.) G. KÓNIG.

Meirowsky & Co. Akt.-Ges., Porz a. Rh., Oetrdnktes Dielektrikum fu r  elek
trische Kondensatoren, dad. gek., daB den Metallbelegungen unm ittelbar benachbart 
Cellulosefasern, insbesondere Cellulosepapiere oder Cellulosegewebe u. m it zunehmendem 
Abstand von den Belegungen Hadernfaserstoffe, insbesondere Hadernpapiere oder 
Haderngowebe, angeordnet sind. — Durch dio Erfindung soli ein besonders hoher Grad 
von Bestiindigkoit gegeniiber dem Einsetzen von Glimmentladungen erreielit werden. 
Dies beruht darauf, daB die Cellulosefaser gegeniiber der Einw. elektr. Glimm- u. 
Strahlungsvorgange in hohem Grade chem. inaktiy ist u. daB die Hadernfaser, ins
besondere bei den infolge der dielektr. Erwarmung auftretenden hohen Tempp. be
sonders geringe dielektr. Verluste erleidet. Ais Cellulosefaser kommt z. B. Natron- 
cellulose u. Sulfitcellulose, ais Hadernfaser kommt Hanf u. Flachs in Betracht. (D.R.P.
582 974 KI. 21g voin 13/9. 1931, ausg. 25/8. 1933.) H e i n r i c h s .

Erwin Falkenthal, Berlin-Dahlem, Verfahren zur Herstellung der Halbleiter- 
schicht aus Selen o. dgl. fiir  Photo- oder Oleichrichterzellen, dad. gek., daB die Halbleiter- 
masse nach dem Aufstreichon, Aufgiefien oder Aufspritzen auf die erwiirmt gelialtene 
Elelctrode im noch fl. oder halbfl. Zustand einem zweckmaBig erwiirmten PreBluft- 
strom derart ausgesetzt wird, daB eine gleichmaBig dicke, glatte, blasenfreie Scliieht 
erzielt wird, worauf, gegebenenfalls nach einer kurzeń Abkiihlung, dio Formierung der 
M. in einem Durchlaufofen erfolgt. —■ Das Verf. gestattet eine FlieBarbeit ohne IJnter- 
brechung, es macht eine PreBvorr. entbehrlich. Die FlieBarbeit geht beispielsweise 
derart vor sich, daB zunachst die Elektroden durch eine selbsttatige B esc h ic k u n g s-  
vorr. auf ein endloses, laufendes Band geziihlt, dann iiber Heizflammen hinweg unter 
eine selbsttatige Aufspritzvorr. gefiihrt, dort m it der passenden Solenmenge yersehen 
u. von hier weiter erst durch einen HeiBluftstrahl, dor die Solenmenge verteilt, dann 
durch einen Kaltluftstrom liindurch dem Ofen zugefuhrt werden. Diesen durchlaufen 
sie, gehen dann durch einen zweiten Kaltluftstrom hindureh u. gelangen sehlieBlich 
zum Sarnnelabwurf. (D. R. P. 582 343 KI. 21g vom 11/10. 1931, ausg. 12/8. 
1933.) H e i n r i c h s .

Union Switch & Signal Co., Swissvale, Pen., ubert. von: Philip H. Dowling, 
Swissvale, Herstellung von Kupferoxydulgleichrichtern. Die K u p f e r o s y d u l s c h i c h t  einer. 
boiderseitig m it Cu20  uberzogenen Kupferplatte wird durch Anlegen einer geniigeiul
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hohen Spannung vom Stroni durohschlagen, dann wird diese Seite m it einer Bloiplatte 
belegt, die mit der einen Stromzufuhrung verbunden wird. Es wird ein guter elektr. 
K ontakt zwischen Blei- u. Kupferplatte erreicht. (A. P. 1915 984 vom 28/1. 1933, 
ausg. 27/6. 1933.) G e i s z l e r .

IV. Wasser. Abwasser.
Robert T. Sheen, Nomogramm zur schnellen Berechnung ton Sulfal-Carbonal- 

terhallnissen. Das abgebildete Nomogramm besteht aus folgenden parallelen Leitern 
in gleichem Abstand: 1. Gesamtalkalitat, ausgedriickt in 10_G Teilen CaC03. 2. Sul- 
fate, ausgedriickt in 10~6 Teilen S 04. 3. Verhaltnis Na2SO.,: Na2C03. Die Anwendung 
wird an 2 Beispielen erlautert. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 276—77. 16/7.1933. 
Philadelpliia, Pa., W. H. & L. D. B e t z .)  R. K. M u l l e r .

H. Bach, Zur Beslimmung des Wassergehaltes im Klurschlamm. Bei der indirekten 
Best. des W.-Geh. aus der Trockensubstanz wird ein um den Betrag der m it W.-Dampf 
fliiclitigen Stoffe zu hoher W ert ermittelt. Es wird ein fiir die Best. des W. im Klar- 
sehlamm geeigneter App. bcschrieben, in dom in Anlehnung an die W.-Best. in Brenn- 
stoffen aus einer gewogenen Schlammenge das W. mit Xylol abdest. u. in einem M eB - 
rohr aufgefangen wird, wobei mhidestens 99% des vorhandenen W. erm ittelt werden. 
(Gesundheitsing. 56. 417—18. 2/9. 1933. Essen, Emschergenossenschaft.) M a n z .

Bamag Meguill Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zum Reinigen von Abwassern 
mit Hilfe des elektr. Stromes in Form von Gleichstrom unter Verwendung von Elek- 
troden, dereń Oberflachen stark durchbrochen sind, z. B. von Metallsieben, gelocliten 
Blechen o. dgl. Durch die elektr. Einw. werden die Verunreinigungen teilweise gefallt 
u. teilweise direkt zerstórt, z. B. wird H 2S dabei zerlegt. Evcnt. wird die elektr. Reinigung 
mit einer chem. Behandlung, z. B. Red., Oxydation, Saure- oder Alkalieinw. oder k a ta
lyt. Beeinflussung, yerbunden. In  einem Beispiel werden Kohlewasch- u. -filterwasser 
gereinigt. Ebenso kónnen auch Haushaltabwasser u. a. gereinigt werden. (F. P. 
743 621 yom 6/10. 1932, ausg. 4/4. 1933. D. Prior. 1/9. 1932.) M . F. M u l l e r .

Heinrich Blunk und Max PriiB, Essen, Verfaliren zur Reinigung von Abwasser 
durch stufenweise biologische Behandlung, bei welcher das Abwasser in der ersten Stufe 
in einem biolog. Kórper, in der zweiten Stufe nach dem Belebtschlammverf. behandelt 
wird, dad. gek., daB ais biolog. Kórper in der ersten Stufe ein Tropfkórper zur Ver- 
wendung kommt, aus dem das Abwasser zusammen m it dem ausgeschiedenen Humus- 
schlamm unmittelbar der nachgeschalteten Belebtschlammanlage zugeleitet wird. Vgl.
D. R. P. 441 851; C. 1927. I. 2679. (D. R. P. 582 965 KI. 85c vom 18/10. 1928, ausg. 
25/8. 1933.) M . F .  M u l l e r .

Otto Kammann, Hamburg, Yerfahren zum Reinigen von Gerberei- und dhnlichen 
Abwassern, die fiir Mikroorganismen giftige oder entwicklungshemmende Stoffe ent- 
halten, durch Behandlung m it belebtem Schlamm, der aus hauslichen Abwassern 
stammt u. dessen Organismenwelt durch stufenweise steigenden Zusatz des zu reinigen- 
den Abwassers diesem allmahlich angepaBt wird, dad. gek., daB dem belebten Schlamm 
wahrend der Einarbeitungsperiode gleichzeitig mit dem zu reinigenden Abwasser geringe 
Mengen yon Kupfersalzen zugesetzt werden, die die Entw. der fiir die biolog. Reinigung 
schadlichen Organismen hemmen, ohne die fiir die biolog. Reinigung wirksamen Orga- 
nismen zu schadigen. Dazu zwei weitere Anspriiche. (D. R. P. 582 662 KI. 85c yom 
26/1. 1928, ausg. 19/8. 1933.) M . F .  M u l l e r .

Dorr Co., Inc., New York, Behandlung von Abwasserschlamm nach dem Absitzeh 
vor dem Kochen. Nach event. Zusatz von saurebildenden oder sept. Bakterien wird 
der Schlamm eingedickt, indem die Fl. móglichst abgetrennt wird. Vgl. E. P . 388 250;
C. 1933. I. 3226. (E. P. 390 194 yom 24/8. 1931, ausg. 27/4. 1933. A. Prior. 11/10. 
1930.) M . F . M u l l e r .

Georg Omstein, Berlin, Verfahren zur clektromeirischen, insbesondere potentio- 
inelrischen Messung und Regdung des Gehaltes von Wasser an wirksamem Chlor bei 
Gegenwart ton Ammoniak oder Ammonterbindungen, dad. gek., daB man die durch die 
Anwesenheit von Ammoniak oder Ammonyerbb. erzeugte MeBstórung durch Zusatz 
von Sauren, wie Salzsaure, oder solcher Verbb., wie Kupfersulfat, die m it Ammoniak 
Komplexverbb. zu bilden vermógen, beseitigt. — Eine Beeinflussung der Messung 
durch die zugesetzten Stoffe, die das Chlor wieder frei machcn, erfolgt iiberraschender- 
weise nicht. (D. R. P. 582470 KI. 421 vom 13/6. 1931, ausg. 15/8. 1933.) H e i n r .

XV. 2. 171
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V. Anorganische Industrie.
Stanisław Wein, Neue Methode zur Bestimmung der Ausbeute der Ammoniak- 

ozydation. Die bisherigen Methoden der Ausbeutebest. bei der NH3-Verbrennung (vgl. 
B e r l -L u n g e , Chem.-techn. Untorsuchungsmetliodcn, Bd. I I  [1932], S. 576—80) 
sehlieBen Fehlerquellen ein, besonders infolge der Mogliekkeit der W.-Dampfkonden- 
sation in der Gasprobe u. der dadurck bedingten Einsaugung gróBerer Mengen Ver- 
brennungsprodd. u. der nacktriiglichcn Lsg. von NO im kondensierten W. Es wird fiir 
dio Probenahme ein Verf. beschrieben, bei dem die Gasprobe in einer Abzweigleitung 
„heifi“ aufgenommen wird, oline Gefahr der Dampfkondensation. Ais theoret. Grundlage 
des analyt. Verf. dient dio Formel: 4 N H 3 +  5 O, =  4 NO +  6 H 20 . Die Best. der 
Oxydationsausbeute erfolgt nach );%  =  A '/A  ■ 100 (A ' =  analyt. ermittelte g, A =  
theoret. Menge g gebundenen NH3); A  =  0,2246 V-b!T  (F  =  1 N 0  in 101 Ver- 
brennungsgase bei r\ =  100%, b — Druck der Gasprobe in mm Hg, T  — absol. Temp.). 
Es wird ein Nomogramm zur boąuemercn Best. der Ausbeute angegeben. (Przemyśl 
Chem. 17 . 75— 80. 1933.) Sc h o n f e l d .'

Naoto Kameyama, Shun-iehi Kurosawa und Takeo Miki, Darstdlung ton 
Nałriumcarbamat aus Natriumnitrat in fliissigem Ammoniak. (Vgls C. 1929. I. 1552.) 
Durch Einleiten von C 02 in oine Lsg. von N aN 0 3 in fi. NH 3 wird NaC02N H 2 naeh 
der Gleichung N aN 03 +  NH4C02N H 2 =  NaC02NH2 +  NH4N 0 3 m it einer Ausbeute 
von ca. 96 — 98% erhalten u. zwar bei Tempp. von 1—35° u. aus Lsgg. verschiedencr 
Konz. (J. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 36 .165 B — 66 B. April 1933 [Orig.: engl.]. 
Tokyo, Univ., Abt. f. angew. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

H. Sinozaki und Z. Okamoto, E in  rnodifizierter Le Blanc-Sodaproze/i, ausgehend 
ton Natriumsulfat. Vff. untersuchen die an Na2S 04 -f- 2 C =  Na2S -j- 2 C02 an- 
schlieBende Rk. Na2S +  C02 +  H20  =  Na2C03 +  II2S in troekenem Zustande. Die 
Rk. yerlauft bei 300—500° innerhalb 10 Miń. fast Tollstandig, wenn C02 u. H 20  etwa 
in der doppelten theoret. Menge angewandt werden. Akt. Kohle beschleunigt die Rk. 
Das durch Red. von Na2SO., m it Holzkohlo oder Kohle hergestellte Na2S, das noch 
m it C verunreinigt ist, wird rasek u. vollstandig in Na2C03 umgewandelt. S wird fast 
vollstandig ais H2S gewonnen. Eine techn. Durclifiilirung des Vcrf. erscheint moglich. 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 144 B —45 B. April 1933 [Orig.: engl.]. Tokyo, 
Techn. Forsch.-Inst.) R. K. Mu l l e r .

Tokichi Noda und Ei-ichi Ueda, Untersuchungen iiber die Calcinierung ton Kalk- 
słein. I. Vff. erhitzen zylindr. Korper aus CaC03 m it mehreren eingesteckten Thermo- 
elementen in Luft, C02 u. Wasserdampf u. beobachten an der Temp.-Anderung den 
Fortschritt der Calcinierung. Die Rk.-Geschwindigkeit bei 1100° ist etwa doppelt so 
groB ais bei 1000°, bei 120p° nicht ganz doppelt so groB ais bei 1100°. C02 u. in geringen 
Mengen auch Wasserdampf zeigen keinen wesentlichen EinfluB auf dic Rk.-Geschwin
digkeit. Die Zers. beginnt bei 925—950° zunachst im Innem  der Probestiicke. — II. Die 
Wirlcungen des Zusalzes ton Salzen au f die Calcinierung. Durch Zusatz von Salzen 
wird die Calciniergeschwindigkeit nierklick kerabgesetzt. Die Zers. beginnt bei niedrigerer 
Temp. (905—930°), die zur Erkóhung der Oberflachentemp. erforderlielie Zeit wird 
verlangert. Das erhaltene CaO ist weich u. porós. Die Wrkg. ist am starksten bei KC1, 
schwiicker bei MgCl2 u. LiCl, am schwacksten bei SrCl2. NH.,C1 bildet durch Zers. im 
Ofen HC1, die m it dem entstehenden CaO unter Bldg. von CaCl2 reagiert. (J. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 137 B —41 B. Apnl 1933 [Orig.: engl.]. Tokyo, 
Univ., Teckn.-ehem. Lab.) R. K. Mu l l e r .

H. Soyer, Die Industrie der naiurlichen und aklitierten Bleicherden. Allgemeincs; 
Montmorillonit, Bentonit, Otaylit, Beaumontit, Halloysit, Alloplian; Aktivierungs- 
verff. (Patentliteratur); Aussichten der Bleickerdonindustrie in Frankreich. (Rev. 
Chim. ind. 42. 174—78. Juli 1933. Lyon, Univ.) R. K. Mu l l e r .

W. C. Holmes & Co., Ltd., Huddersfield, Charles Cooper und Daniel Mayon 
Henshaw, Huddersfield, Verarbeiten ton ammoniakhaltigen Fliissigkeiten durch Be- 
handeln mit Wasserdampf, wrobei der benótigte W.-Dampf durch die mittels indirekter 
Bekeizung kervorgerufene Verdampfung der FI. erzeugt wird, aus der das freie NH3 
abgetrieben wurde. (E.P. 392 560 vom 17/11. 1931, ausg. 15/6. 1933.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. JI., Herstellung ton Ammonsulfat- 
salpeter, iiberwiegend in Form des Doppelsalzes (NH.,)2S 04-2 N H 4N 03, dad. gek.. daB 
man in Ammonnitratlaugen bzw. Ammonsulfatlaugen NH 3 u. H 2S 0 4 bzw. NH3 u.
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H N 03 in solchen Mengen einfiihrt, daB durch die hierbei auftretende Warme, ins- 
bcsonderc Neutralisationswarme, das W. ganz oder teilweise yerdampft. (D. R. P.
581 867 KI- 12k vom 14/4. 1927, ausg. 4/8. 1933.) D r e w s .

Barrett Co., New York, iibert. yon: Christopher G. Atwater, Tarrytown, Ge- 
mnnuiig ton grobkornigem Ammonsulfat. Man liiBt die NH3-haltigen Gase der Rcihe 
nach durch eine Serie von Sattigern strómen, die mit H 2SO., verschiedener Konz. 
beschickt sind. Im  ersten Sattiger betriigt der SaureuberschuB z. B. 2,5%, so daB 
dio Bldg. groBer Krystalle begunstigt wird. Im  zweiten Sattiger arbeitet man m it 
einem SaureuberschuB von 5— 6% ; unter diesen Bedingungen entstehen yorwiegend 
kleinere Krystalle, dio man in den ersten Sattiger zuriickbringt, in dem sie sich ver- 
groBern. (A. P. 1 917 915 vom 7/7. 193Q, ausg. 11/7. 1933.) D r e w s .

Chemische Fabrik Joh. A. Benckiser G. m. b. H., Ludwigshafen a. E h., und 
Albert Reimann sen., Ludwigshafen a. Rh., Ilerstellunsj ton neutralem Nairium- 
pyrophosphat. Nur 2 Moll. Krystallwasser enthaltendes Dinatriumphosphat wird ent- 
wassert u. bis zum Gliihen erhitzt. (E. P. 395 642 vom 24/2. 1933, ausg. 10/8. 1933.
D. Prior. 9/5. 1932.) D r e w s .

Arthur Vietor Leggo, Melbourne, V erfliiclitigen ton Arsenik. Das rohe Arsenik 
wird, gegcbenenfalls zusammen m it Sand, an einer oder an mehreren Stellen oberhalb 
des Herdes eines Ofenraumes eingefiihrt. Der gasfórmige Brennstoff tr i t t  ebenfalls 
an yerschiedencn Stellen langs der Ofenkammer, vermischt m it Luft, ein. W ahrend 
der Durchfiihrung des Verf. wird das Arsenik von Hand oder mechan. geriihrt. Die 
As20 3-Dampfe werden in besonderen Kondensationsraumen nicdergesehlagen. Man 
erhalt auf diese Weise ein gereinigtes Prod. — Die zur Durchfiihrung des Verf. ge- 
eignete A pparatur wird an H and von Zeichnungen jiiilier erliiutert. (Aust. P. 6894/ 
1932 vom 11/4. 1932, ausg. 11/5. 1933.) D r e w s .

Alfred Mentzel, Berlin, Sodaterfaliren mit Nebengewinnung ton Ammoniak oder 
Ammonsulfat nach L e b l a n c  aus N a2S 0 4 gemaB P aten t 558 750. Das Verf. ist dad. 
gek., daB das Rk.-Gemisch fein gemahlen u. brikettiert der Cyanisierung zugefuhrt wird. 
Ygl. F . P. 739 393; C. 1933. I. 2449/50. (D. R, P. 582 896 KI. 12 1 vom 16/7. 1931, 
ausg. 24/S. 1933. Zus. zu D. R. P. 558 750; C. 1932. 11. 267 [F. P. 721 875].) M. F. Mii.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Ernst Janecke, 
Heidelberg, Friedrich Frohwein, Ludwigshafen, Hans Gunther Griitzner, Bitterfeld), 
Verfahren zum Entwassem kryslallwasserlialtiger Salze, die nicht in betrachtlichem MaBo 
in fi. Ammoniak 1. sind, insbesondere Y o n  Alkali- oder Erdalkalisalzen, dad. gek., daB 
man die Salze mit fl. NH3 behandelt. Nach den Beispielen wird Glaubersalz u. Calcium- 
chlorid m it fl. NH 3 gewaschen. (D. R . P. 578 285 KI. 12g vom 29/11. 1928, ausg. 
12/6.1933.) H o r n .

St. Joseph Lead Co., New York, Herstellung ton kryslallinischem Zinksulfid, dad. 
gek., daB rohe Zinksulfiderze in einer gegen L uftzu tritt geschiitzten Kammer erhitzt 
werden, worauf man die aus dem Ofen entweichenden Zinksulfiddampfe in nicht oxy- 
dierender Atmosphare abkiihlt, u. den hierbei erhaltenen Rauch, sowie das nicht oxy- 
dierendc Gas durch Sammeleinrichtungen, wie Sackfilter o. dgi., leitet. — Zur Er- 
hitzung des Erzos verwendet man zweckmaBig einen elektr. beheizten vertikalen Rohr- 
ofen. Die Wegfiihrung der Zinksulfiddampfe vom Ofen erfolgt z. B. durch Herabsetzung 
des Partialdruckes des Zinksulfids, oder unter Yerwendung eines Stromes eines in- 
differenten Gases, oder auch iiberhitzten W.-Dampfes, durch die die Dampfc in die 
Kondensationskammer gefiihrt werden. (N. P. 50 295 vom 19/3. 1930, ausg. 7/3.
1932.) ' D r e w s .

Sulphide Corp., Wilmington, iłbert. von: Sulphur and Smelting Corp., Dover, 
ubert. von: Longyear Process, Inc., Marquette, iibert. von: Comstock & Wescott, 
Inc., Boston, iibert. von: Ernest W. Wescott, Niagara, FaliS, Kreisprozep zur Uber- 
fuhrung ton Eisensulfid in  Eisenoxyd und eletnentaren Schicefel mit H ilfe ton  Sauer
stoff und Chlor. Das Fe-Sulfid wird zuerst m it S-Chlorid behandelt, so daB neben 
ejementarem S noch FeCl2 erliaiten wird. Mit Hilfe von Cl2 wird sodann das FeCl2 in 
FeCl3 ubergefiihrt. Letzteres wird hierauf durch Einw. von 0 2 in Fe-Oxyd umgewandelt, 
wahrend Cl, in Freiheit gesetzt wird. Das CL dient zur Erzeugung yon S-Chlorid u. 
reCl3. (Hierzu vgl. A. P . 1 898 701; C. 1933. I. 3115.) (Can. P. 301944 vom 14/5. 
1928, ausg. 8/7. 1930.) D r e w s .

Peter Spence & Sons Ltd., Manchester, Howard Spence und William Basil 
Llewellyn, Manchester, Basisches Titansulfat. Man hydrolysiert Lsgg. des vier- 
■ffertigen Ti, die ais Saureradikale liauptsachlich Chloride neben geringen Mengen von

171*
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Sulfat enthalten, wobei je Mol. TiO» nieht weniger ais 0,13 Mol. S 0 3 vorhanden sein 
sollen. (E. P. 393 264 vom 25/8. 1931, ausg. 29/6. 1933.) D e e w s .

-----------------------
[russ.] Lew Masimowitsch Iolson, Lcitfaden der cheraischen Kontrolle in der Salz-Sulfat-

produktion. Moskau-Leningrad: Goschimtechisdat 1933. (56 S.) 1 Rbl.

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
Marc Larcheveętue, t/ber die Anwendung ton Oalenit, naturlicliem Schwefelblei in 

der keranmehen Industrie. Im  Zusammenhang mit der techn. Anwendung von Pb 
werden die Giftigkeit yon Glasuren u. die Schutzgesetzgebung gegen die Bleikrankhcit 
behandelt. (Cćramiąue [1] 36. 221—24. Sept. 1933.) S c h u s t e e i u s .

A. Schmidt, Der Qeha.lt an Blei w id Anlimon in den einfachen Tópferglasuren der 
Bukowina. Es wurden glasierte Tópferwaren der ruman. Hausindustrie auf ihre Loslich- 
lceit durch organ. Sauren, darunter auch Jlilchsaure, untersucht. Es wurde die A b - 
losung von P b  u. S b  in gesundheitsschiidlichen Mengen festgestellt. (Bul. Eac. ętiintę 
Cernau^i 6 . 216— 21. 1933.) S c h u s t e e i u s .

M. F. Schur und W. I. Moscheiko, Uber das Schmelzen der weipen Arsenemail 
fiir Glas. Arbeitsvorschrift. (Glashiitte 63. 524—26. 542—44. 7/8. 1933.) R ó l l .

W. W. Wargin und N. B. Shuk, Die Verwendung ton Urtit in  derOlasfabrikation. 
Urtit besteht zu ca. 85%  aus Nephelin u. hat die chem. Zus. S i02 56— 61%> A120 3 
21—24°/o, Na20 -R 20  11—15%, F e ,0 3 2—4°/o> auBerdem geringe Mengen von Ti02, 
MnO, CaO, MgO. Glassiitze m it U rtit lassen sich leichter schmelzen ais solche mit 
einem Geh. an Nephelinsyenit; das Glas liiCt sich gut verarbeiten. (Ceramics and Glass 
[russ.: Keramika i Steklo] 1932. Nr. 8. 6—9. Leningrad, Glaslabor. „Rossteklo- 
farfor“ .) R ó l l .

Shizuta Moriyasu, Loslichkeit der Gldser in Wasser in  Beziehung zu ihrer Zu- 
sammm.setzung. Vergleich der bestehenden Loslichkeitsdaten iiber Na„0-Ca0-Si02-Qldser. 
(Vgl. C. 1932. II. 2065.) Vf. gibt eine eingehende Analyse seiner Ergebnisse u. 
der von K e p p e le e  u. Ip p a c h  (C. 1927. II. 158) u. legt an Hand anderer Literatur- 
stellen dar, daB die Unterschiede hauptsachlich auf den verschiedenen Best.-Methoden 
beruhen, namlich der Best. des Ruckstandes bzw. des 1. Ałkalis. (J . Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 34. 358B—361B. 1931. Tokyo, Elektroteclm. Labor. Ministerium f.
Verkehr.) SALMANG.

— , Nochmals: Was sind Schlierent (Vgl. C. 1933. II . 1569.) Definitionsvorsehlage 
fiir die vcrschiedenen Glasfehler. (Glashiitte 63. 589—92. 28/8. 1933.) R ó l l .

— , Eine Entstehungsform ton Bampen im Glas. In  einer FoUECAULT-Wanne 
traten  wahrend des Betriebes Rampen u. Schlieren auf. Diese hatten neben erhóhtem
Si02-Gch. einen Al20 3-Geh. von 9°/o- Sie muBten also durch Einw. der Si02 des Glas-
satzes auf das feuerfeste Materiał (Schwimmer) entstanden sein. Erhohung des Al20 3-Geh. 
der Schwimmer beseitigte den Fehler. (Glashiitte 63. 592. 28/8. 1933.) R ó l l .

George W. Morey, Phasengleichgewichtsbeziehungen und Glaszusammensetzung. 
Vf. erlautert an H and der Zustandsdiagramme fiir die Systeme Na20 -S i0 2 u. Na20- 
CaO-SiO, die Phasengleichgewichtsverhaltnisse im Glas u. zeigt, w e  sich die ver- 
schiedenen techn. Glaser m it ihren Eigg. aus diesen Grundkórpern ableiten lassen. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 742—48. Juli 1933. Washington, Carnegie Institution, 
Geophys. Labor.) RÓ LL.

J. T. Littleton, Kritische Temperatur bei Silicatgldsem. Vf. stellt die Kurven 
des Temp,-Verlaufs einiger Eigg. des Glases (therm. Ausdehnung, Viseositat, elektr. 
Leitfahigkeit, Warmeabsorption, Dielektrizitatskonstante) zusammen u. zeigt, daB fur 
Glas krit. Tempp. oder Umwandlungspunkte in  der gleichen Art, wrie fiir krystallin. 
Substanzen, nieht vorhanden sind, sondern yon der Vers.-Anordnung u. Wanne- 
yergangenheit des Glases abhangen. (Ind. Engng. Chem. 25. 748—55. Juli 1933. 
Corning Glass Works, N. Y.) R ó l l .

G. Heyne, Uber die Darstellung u n d  Eigenschaften einiger Berylliumfluoridglaser. 
Die Darst. von BeF2-Gldsem wird beschrieben, insbesondere die der alkalifluorid- 
haltigen. Bei zu hohem Alkalifluoridgeh. erstarren sie krystallin, bei zu niederem 
werden sie leicht triib-opalisierend. CaF2, MgF2, A12F 3 geben m it A lk a lib e ry ll iu m - 
fluorid ebenfalls klare Glaser, CoF„ in geringer Menge zugesetzt gibt ein v io le ttro te s  
Glas. Zn-, Zr-, Ti-Fluorid lassen sich nur in  ganz geringen Mengen zusetzen, ohne 
das Glas zu triiben, ebenso Oxyde. E in Zusatz von Sulfat ist moglich, M e ta p h o s p h a t
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wird anscheinend in unbegrenzten Mengen aufgenommen. Dio Glaser sind gogen W. 
u. Luftfeuchtigkeit instabil. Ih r Erweichungspunkt liegt etwa bei 160°, durch Zusatze 
ist er bis ca. 300° zu erhohen. Ih r Ąusdehnungskoeffizient ist ca. 4 mai so hoch ais 
der normaler Silicatglaser. Sio sind ultraviolettdurchlassig bis etwa 220 m/t. Ihro 
Infrarotdurehlassigkeit reicht bis ca. 5,5 /(, m it einem starken Minimum bei 3 /(. 
(Angow. Cliem. 46. 473—77. 15/7. 1933. Studienges. fiir elektr. Beleuchtung, Osram- 
Konzeni, Berlin.) R o l l .

Werner Ziegler und Mariannę Wellmann, Ober uUramolMtdurchlassige Alkali- 
BeryUium-Boratgldser. Es werden Angaben iiber Horst. u. Eigg. der nach D .R .P . 537633 
(C. 1933. I. 274) hergestellten Li-Be-Boralgldser gemacht. Diese Glaser besitzen eine 
Ultra violettdurchlassigkeit bis 190 m/i u. konnen ais Ersatz fiir Quarz dienen. (Z. 
techn. Physik 14. 288—89. 21/6. 1933. Greifswald.) R o l l .

A. R. Davies, Englischer Kaolin. Oeschichte, Bildung und physikalische utul 
diemische EigenscJiaflen. (S an d s, Clays Minerals 1. 58—61. Juli 1933.) S c h u s t e r iu s .

Edward C. Henry, Erhohung der Plaslizildt von Tonen. Kurze Ubersicht iiber 
den EinfluB von Elektrolytzusatz u. Entliiftung auf die Plastizitat von Tonen. (Brit. 
Clayworker 42. 121-—22. 15/7. 1933. Rutgers TJniv., Departm. of Ceramics.) S c h iu s .

H. Lehmann und H. Teichmann, Der Wildsteiner Nerolon. (Vgl. C. 1931.
II. 1901.) Friiher geschilderte Verss. zur Erfassung der Humussubstanz in Tonen bei 
der rationellcn Analyso wurden bei der Analyse des stark kohle- u. humushaltigen Nero- 
tones erweitert, fiir den im gemahlenen Zustand 8,5% u. im geschlammten Zustand 
7,7% Humus erm ittelt wurden. Die Gesamtschwindung betrug gemahlen bzw. ge- 
schlammt 23,7% u. 21,7%. Die Brennfarbe war weiB. Es wurde festgestellt, daB der 
Neroton ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Erzielung gut gieBfahiger Massen ist, u. 
daB man denselben zweckmaBig in gemahlenem Zustand verwendet, da auf diese Weise 
der Elektrolytzusatz sehr niedrig gehalten werden kann. (Sprechsaal Keramik, Glas, 
Email 66. 505— 07. 27/7. 1933. Keram. Versuchsanstalt des Villeroy u. Boch- 
Konzems.) 4  '  S C H U S T E R IU S .

L  Stuckert, Haberafeldspat ais neues keramisches Rohmaierial. Im  Vergleich m it 
norweg. Kalifeldspat wurde die Brauchbarkeit des Haberafeldspats untersucht. Ais 
rationelle Zus. wird 70% Feldspat, 20% Quarz u. 10% Tonsubstanz angegeben. Die 
Verss. bezogen sich auf die Herst. von mittlerem Hartporzellan, einem Weichporzellan, 
Porzellanglasurcn u. Steingutglasuren. Einzelne Massenversatze enthielten ebenfalls 
zum Vergleich s ta tt Dórentruper Sand ein Haberaąuarzmehl (80,6% Quarz, 14,7% 
Feldspat u. 4,7% Tonsubstanz). Die Unters. zeigte, daB der Haberaspat dieselbe Eig- 
nung fiir feinkeram. Massen u. Glasuren aller A rt besitzt wie der skandinav. Feldspat. 
Ausfuhrliche Vers.-Tabellen sind angegeben. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Fein- 
keramik, Glas, Email 41. 448— 50. Tonind.-Ztg. 57. 847— 48. 1933.) S c h i u s .

F. Fromm, Feuerfesle Baustoffe fu r  Kesselfeverungen. In  Zusammenhang m it 
einer Besprechung des Systems Al20 3-Si02 ais Grundlage der feuerfesten Baustoffe 
werden Zerstorungserscheinungen u. Priifung solcher Materialien diskutiert. Weiterhin 
werden Mortel u. Anstrichmassen fiir Kesselfeuerungen behandelt. Deckenkonstruk- 
tionen Ton Feuerungsgewólben, insbesondere Hangedecken, werden geschildert, u. 
dazu eine Reihe von Betriebserfahrungen m it Kesselausmauerungen angefiihrt. (Gliick- 
auf 69. 722—28. 12/8. 1933. Essen, Verein zur X)berwachung der Kraftwirtschaft der 
Ruhrzechen.) S C H U S T E R IU S .

Oscar O. Fritsche, H. B. Wahlin und Joseph F. Oesterle, Thoriumoxyd ais 
hochfeuerfestes Materiał. ThOa-Tiegel wurden zur Unters. der positiven Ionenemission 
von fl. Metallen gebraucht. Zu diesem Zweck wurde ThOa in einem einfachen Licht- 
bogenofen geschmolzen, wobei es gelang, die Bldg. von Carbid zu vermeiden. Das 
Schmelzgut aus dem inneren K em  der Ofenbeschickung wurde gemahlen u. durch 
wn 100-Sieb gesichtet. Die Sinterung erfolgte in einer Graphitform bei 1600° in einem 
Hochfreąuenzofen. Um die geringe Menge des entstehenden Carbides zu entfernen, 
■wurde das Formstiick nochmals abwechselnd bei 1000° im elektr. Muffelofen u. bei 
1600° im Hochfreąuenzofen gebrannt. Die Festigkeit ist gut. Tiegel aus MgO wurden 
auf eine ahnliche Weise hergestellt. (Trans, electrochem. Soc. 64. 11 Seiten. 1933., 
Madison, Wisconsin, Univ. Sep.) S c h u s t e r i u s .

C. R. Platzmann, Fortschritte der Zementforschung 1932. (Zement 22. 495—98.
509—14. Sept. 1933.) E l s n e r  v . Gro n o w .
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Serban Solacolu, Bóntgenographische und mikroskopisclie Untersuchungen iiber 
die Kónstitutiori der Zemente. SchluB der C. 1933- I. 3765 ref. Arbcit. (Zement 22. 
311—16. 8 /6 .  1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

K u rt W iirzner, Zemenlprobleme. Das „U?nschlagen“ von Portlandzement. Durch 
Einwirken von C02 u. Luftfeuchtigkeit wird die Bindezeit fein gemahlenen Zements 
starlc yergrofiert. Durch VergróBerung der Oberflache der Zementkorner bei Fein- 
mahlung wird die Reaktionsfiihigkeit gróBer, andert sich aber nicht sprunghaft. Es 
wird ein Verf. zur Messung des Wasserverbrauchs abbindender Zemente beschrieben. 
Der Beginn des Abbindens nach V lC A T  entspricht einer Hg-Saulc von 5—-10 cm, das 
Endo einer Siiule von 30—40 cm. (Tonind.-Ztg. 57- 707—09. 31/7. 1933.) E. v. G r o n .

Seailles, EinflufS alkalischer Millel auf die Krystallisation der Kalkaluminate und 
das Abbinden der Zemente. Freier u. 1. Kalk in Aluminatzementen ist schiidlich u. riilirt 
von Fehlern beim Brennen des Klinkers ber. Die Krystallisation der Kalkaluminate 
ist nicht allein abhangig vom p H - W e r t  des Kalks in der Lsg., sondern vom pn-Wert 
iiberhaupt, unabliangig von der N atur dor Base, die ihn bestimmt. J e  nachdem, ob 
ein pn-Wert Sg 12 in dor Lsg. vorlicgt, wird 4 CaO ■ A120 3 ■ 12 H„0 oder 3C a0-A l20 3- 
n H 20  ausgeschieden. — Ausgehend von alten Vorstellungen L e C h a t e l i e r s  u .  
L a f u m a s  wird der Mechanismus der Erhartung der Aluminatzemente ldargestellt 
u. der maBgebliche EinfluB geringer Mengen freien Kalks auf die Erhartung der Aus- 
scheidung von 4 CaO-A120 3-12 HaO bei pn >  12 zugeschriebon. (Ciment 38. 9—10. 
Jan . 1933.) " " E l s n e r  v. G r o n o w .

Friedrich Huth, Sorgfallige Zubereilung des Betons. (AUg. Brauor- u. Hopfen-Ztg. 
73. 177. 23/8. 1933.) E l s n e r  v . G ro n o w .

S. Levi, Puzzolanhaliiger Beton bei Meerwasserbauten. E in Beton, bestehend aus 
1 Yol. Fettkalk von Sesti Ponente m it 2 Voll. Puzzolanen, erhartet erst imierhalb 
3—5 Monaten. Dieser Fettkalk enthalt merkliche Mengen MgO, die die Widerstands- 
fahigkeit ungiinstig beeinflussen. E in Kalk enthielt: 2,7°/0 S i02, 2°/0 A120 3, 0,9% 
Fe2Ó3, 56,8°/0 CaO, 35,3°/o MgO. Gliihyerlust 2,2%. Druckfestigkeit 48—56 kg/qem. 
Der schwankende W.-Geh. der Puzzolane kann beim Einbau storen. —  Zusatz tou  
Portlandzement erhoht die Festigkeit, setzt aber die Widerstandsfahigkeit herab. 
Bei Zusatz von Zemont muB der Kalkzusatz vermindert werden. (Ciment 38. 53—54. 
Febr. 1933.) E l s n e r  v .  G r o n o w .

Henri Lafuma, Die Hydratation von Anhydrit in  Gegenwarł von Kalkhydrat. An- 
hydrit hydratisiert sich langsam u. die Erhartung tr it t  haufig nicht ein, da das An- 
machewasser yerdampft oder abgesaugt wird, bevor eine merkliche Hydratation 
stattfand. E in Zusatz von 2—3°/o Kalle beschleunigt die Erhartung, weil er die Loslich- 
keit u. Obersattigung wss. Lsgg. an CaS04 herabsetzt. In  reinem W. sind die Loslich- 
keit-en von 50 g Anhydrit um 10—20% fiir Zeiten zwischen 5 Stdn. u. 20 Tagen groBor 
gewesen, ais in ebenfalls 500 g W. m it 1 g CaO pro Liter. Die Annahme der Bldg. 
eines bas. Sulfats ist nicht zulassig, da sich aus der ubersatt. kalkhaltigen Lsg. nur 
Krystalle CaSO,,- 2 H=0  abschieden. Der Kalkzusatz bewirltt femer eine gewisse 
Plastizitat des Anhydritbreies, so daB dieser nicht soviel W. durch AbflieBen yerliert. 
Aber auch ein feucht gehaltener Anhydrit erhartet langsamer ais bei Kalkzusatz, 
wiewohl dieser die H ydratation herabsetzt, weil Kalkzusatz das K e im b i ld u n g s v e r m 6 g e n  
vergróBert u .  sich infolgedessen viele kleino CaSO.,-2 H 20-Krystalle bilden, die eine 
groBere Festigkeit bewirken ais wenige groBe Krystalle. (Ciment 38. 106—07. April
1933.) ' E l s n e r  v . G r o n o w .

Hans Balcke, Neuzeitliche Isolierstoffe und Isolierverfahren in  der Wamietechnik. 
tlberblick iiber die Bedeutung des Warmeschutzes u. dic fiir verschiedeno Temp.-Gebiete 
geeigneten Warmeschutzstoffe. MeBtechn. Erfassung der Warmeverluste. (Brennstoff- 
u. Warmewirtscli. 15. 105— 09. 124—27. Aug. 1933. Berlin-Westend.) B. K. M u l l e r .

Carl Rancke, Die rationelle Analyse bei der Kapselherstellung. Prakt. Beispiele 
f i i r  d i e  Anwendung der Analyse b e i  g r o b k e r a m .  Materiał. (Keram. Bdsch. K u n s tk e r a m ik ,  
Feinkeramik, Glas, Email 41. 319—21. 22/6. 1933.) S c h u s t e r i u s .

E. Heikel Vinther und M. L. Lasson, Uber Korngrófienmessnngen von Kaolin- und 
Tonarten. Der Sedimentationsapp. nach A N D R E A S E N  hat sich infolge seiner festen 
u. einfaehen Pipettc ais sehr gut brauchbar erwiesen. Sein MeBbereich liegt zwischen 
0,5 u. 20 /t. Fiir genaue Unterss. muB er in einem Thermostaten untergebracht werden. 
D ie  Annahmo von K o h n , daB man beim Ansaugen einen Kubikinhalt Fl. e n tf e rn t ,  
der kugelformig ist u. sein Zentrum in der Pipettenóffnung hat, wurde bei langsamem 
Ansaugen (ca. 10 ccm in 1—2 Minuten) ais nieht mehr zutreffend erkannt. Mit Hilfe
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einer geschiclitetenFarbfl. wurde festgestellt, daB dio weggesaugte Fl.-Schioht yermutlich 
die Form eines sehr flachen Umdrehungsellipsoids besitzt. An ein u. dersclben Probe 
von Bornholmer Ton wurde an einer Reihe gemessener Korncharakteristiken die groBe 
Bedeutung der Peptisierungsarten gezeigt u. die Wichtigkeit der Vorbehandlung an- 
gedeutet. Dio beste Peptisation wurde m it Natriumpyrophosphat erreieht, dann folgen 
Kaliumsilicowolframat, NH3-Lsg., Na2C03, wobei Kaliumcitrat im Gegensatz zu friiheren 
Arbeiton sich nicht so gut bewahrt hat. Fiir KorngróBen obcrhalb 2 /t unterscheiden 
sich die Wrkgg. nicht mehr wesentlieh.

4 Analysen mit N a1P 20 7-Peptisierung konnten m it groBer Genauigkeit reproduziert 
werden. Es zeigte sich, daB das Peptisationskriterium nach T u o r i l a  nicht geniigend 
ist, da man danach der Meinung sein konnte, m it Kalium citrat sehon eine yollstandige 
Dispersion erreieht zu haben, die aber m it Na,,P20 7 noch erhoht werden konnte. lis 
wurde ferner eine prakt. Zeitskala fiir den App. von A n d r e a s e n  angegeben u. eine 
bowahrte Vorbereitungsmethode genannt. E in abgeanderter Sedimentationsapp. mit 
kurzom Pipottonstiol, genauer Einstollungsmóglichkeit fiir den Fl.-Meniskus u. bo- 
sonderer SaugYorr. wurde angegeben, der das Durchmessen des Kornbereiehs von
0,13—0,5 fi in 4 Tagen gestattet. Eine Reihe von Sedimentationsanalysen yerschiodener 
Kaoline u. feuorfester Tone wurden bis zu 0,13 fi ausgefiihrt. (Ber. dtsch. keram. Ges. 
14. 259—79. Juli 1933. Kopenhagen, Lab. der Porzellanfabrik Norden A.-Gl) S cn iu s .

Walter Marschner, Die Beslimmung der Alkalien und der Analysengang fiir 
Normenzemente. Den von P p.U 8.SIN G  (C. 1931. I. 3714) gemachten Vorschlag, bei der 
Alkalibest. nach L a w r e n c e  S m i t h  nur bis 400° zu erhitzen, halt Vf. fiir bedonklieh, 
weil dio Umsetzung der Alkalien dann unyollstandig sein kann. Vf. halt folgondo 
Abanderung der 1911 yeróffentlicliten Methodo von F i n k e n e r -M i c h a e l i s  fiir vor- 
teilhafter: 2 g Zement werden in verd. HC1 gel., S i02 abgeschieden, gotrocknet, m it 
HC1 aufgenommen u. HjSOt m it BaCl2 gefiillt. Es wird abgedampft u. m it alkali- 
freiem Barytwasser bis zur Rotfarbung yon Phenolphthalein versetzt. Man yerdam pft 
wiederum zur Trockne, nimmt m it h. W. auf, filtriort u. wiiseht aus. Dieses F iltra t 
wird auf Alkalichlorid aufgearbeitet. Vf. gibt noch eine Vereinfachung der K-Fallung 
ais Perchlorat an. (Zement 20. 466. 1931.) S a l m a n g .

P. Grigorjeff, Bestimmung der Zuschlage im Portlandzenient. Die yom Vf. an- 
gegebene Methodo ist nicht auf Zuschlago anwendbar, die leicht in verd. HC1 1. sind. 
Der TraB aus Kardag (Krim) m it 70°/o S i02 unterseheidet sich wesentlieh yon den 
deutschen Trassen; er ist gegen chem. Agentien wenig empfindlich. (Tonind.-Ztg. 57. 
689. 24/7. 1933.) __________________  E l s n e r  v . G r o n o w .

Arthur Sprenger, Borlin, Yerfahren zur Herstellung hochfeuerfestcr Massen nach 
Pat. 577932, dad. gek., daB Chromerz olino Zuschlag anderer schlackenbildender Stoffe in 
einem heiBgehenden Ofen, yorzugsweise reduzierend, derart eingesclimolzen wird, daB 
eine M. resultiert, die prakt. die Oxyde des Chroms, Magnesiums, Aluminiums u. 
Siliciums in einom Yerhaltnis entsprechend den Oxydverbb., wie Mg0Cr20 3, Mg0Al20 3, 
Al20 3Si02 enthillt u. gegebenenfalls nur Chromoxyd im tjberschuB aufweist. — Zum 
Unterschied von dem Verf. nach dem H auptpat. w'ird also bei alleiniger Verwendung 
von Chromerz auf die Benutzung anderer schlackenbildender Stoffe ganz yerzichtet; 
denn es kann durch Red. das im Chromoxyd enthaltene Eison vollig oder nahezu yollig 
entfemt werden, ohne daB nennenswerte Mengen Chrom gleichzeitig reduziert werden. 
Bedingung ist nur, daB der Chromoxydgeh. yerhaltnismaBig hoch gehalten wird u. 
daB die Schmelzung in einem heiBgehenden Ofen erfolgt. (D. R. P. 582 235 KI. 80b 
yom 30/11. 1927, ausg. 11/8. 1933. Zus. zu D. R. P. 577 932; C. 1933. II. 926. Vgl. 
auch D. R. P. 565889; C. 1933. I. 11S9.) H e i n r i c h s .

Friedrich Siemens Akt.-Ges., Berlin, Yerfahren zur Erzeugung von hochfeuer- 
fesłm Massen. Um beim YergieBen yon geschmolzenen hochfeuerfesten Massen aus 
den Oxyden des Chroms, Magnesiums, Aluminiums, Siliciums u. dgl. das Aussaigem 
von Silicaten zu yerhindern, wird die Schmelzmasse in so diinner Sehicht vergossen, 
daB sie schnell erstarrt. — Es finden also die fiir die Benetzung der zunachst erstar- 
renden Oxyde bzw. Spinelle nicht benótigten, d. h. uberschiissigen Silicate, die zu- 
letzt erstarren, keine Zeit auszusaigern u. leicht schmelzbare Massen zu bilden. 
(D. R. P. 582534 KI. 80b yom 22/10. 1932, ausg. 16/8. 1933.) H e i n r i c h s .

Borgestad Fabrikker, Borgestad, und Victor Moritz Goldschmidt, Gottingen 
(Erfinder: V. M. Goldschmidt), Oewinnung von feuerfesten Produklen aus eisenhaltigen 
Magnesiumsilicaten. Fe-haltigo Mg-Silicate, insbesondere Mg-Orthosilicatreiche Natur-
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prodd., die groBe Fe-Mengen enthalten, z. B. gewisso Oliyine, gegebenenfalls Mischungen 
davon m it anderen Mg-Silicaten, z. B. m it Serpontin, werden zweeks Oberfuhrung 
des Fe in Mg-Ferrit, sowie der freien bzw. der frei gemachten S i0 2 in Mg-Orthosilieat, 
m it passenden Mengen yon Mg-reichen Stoffen, wio MgO, Magnesit o. dgl., vermischt 
u. durch Erhitzen auf hohe Temp., jedoch unter Vermeidung des Schmelzens, ge- 
hartet. Man erhitzt z. B. auf Tempp. yon 1300—1400°. — Weitere Ausfiihrungs- 
formen des Verf. werden beschrieben. (Hierzu ygl. A. P. 1 782 295; C. 1931. I. 838.) 
(N. P. 50149 vom 21/10. 1929, ausg. 1/2. 1932. D. Prior. 23/10. u. 9/11. 1928.
D. R. P. 582 893 KI. 801 yom 24/10.1928, ausg. 24/8.1933. Can. P.P. 304122 
u. 304123 vom 11. bzw. 31/10. 1929, ausg. 23/9. 1930.) DrBw s .

Didier-Werke Akt.-Ges., Berlin-Wilmersdorf, Die Anwendung des Verfahrcns 
nach Patent 487 110 zur Herstellung feuerfester Ofenauskleidungen u. dgl. unter Ver- 
wendung auch anderer Magorungsmittel ais Schamotte, dad. gek., daB eine nieht giefl- 
bare u. nieht kriimelige, sondern Zusammenliang zeigende, steife u. nur unter Druck 
yerformbare M. m it einom Bindemittelzusatz yon gewóhnlich 5— 15% kcrgestellt u. 
auf die auszukloidonde Flacho aufgestampft wird. — Wesentlich ist die Venvendung 
des Bindestoffes in kolloidalem Zustande, wie er durch Zusatz von W. u. die bekannten 
Elektrolyte zum Bindestoff errcicht wird. Geeignoto Elektrolyte sind z. B. Alkali, 
Allcalicarbonate, Alkalisilicate m it oder ohne Zugabe von Schutzkoll., die die Ver- 
fliissigung des Bindestoffes befordern konnen, z. B. hochmolekulare Substanzen, 
Humusstoffe, Dextrin, Zellstoffablaugen. Ais Bindestoff kommen in Frage Ton, 
Kaolin, andere tonerdereiche Bindestoffe, z. B. Bauxil u. yorwandte Tonerdemineralien, 
Tonerde-Kieselsauremineralien, Schieferton, Tonerde. Ais Magerungsmittel sind auBer 
Schamotte verwendbar gebrannto kornige Tonerde, Korund, Sillimanit, kiinstlich 
hergestellte Tonerde-Kieselsaurekorper, Carbide, Zirkone, besondere Oxyde, wie Chrom- 
oxyd, Magnesiumoxyd, gebrannter Dolomit, Kieselsaure. (D. R. P. 582328 KI. 80b 
yom 1/3.1928, ausg. 12/8. 1933. Zus. zu D. R. P. 487 110; C. 1930. I. 1027.) H e i n r .

Adolph A. Halter, Cleveland, Ohio, Ofenbrenner. Der Brenner, der fiir Ol- oder 
Benzinófen Verwendung finden soli, wird hergestellt, indem 4 Teile Bimsstein (an 
dessen Stelle auch Sehlemmkreide treten kann), 1 Teil Holzkohle, 1 Teil Koks, 1 Teil 
Sand, 1 Teil Kies, */u Teil Harz, Calciumcarbonat oder Celluloso u. gegebenenfalls 
auch noch 1/20 Teil Mennige grundlich gemischt werden u. dann einer Lsg. yon 2 Teilen 
Natronwasserglas m it 1 Teil W. hinzugesetzt werden, wobei die Menge dieser Lsg. so 
bemessen wird, daB eino formbare Paste entsteht. Aus dieser werden die Dochtkorper 
geformt u. dann bis zum Schmelzen gebrannt. Sie yereinigen die erforderliche Hartę 
m it Porositat. (A. P. 1 920 384 yom 2/6. 1932, ausg. 1/8. 1933.) H e i n r i CHS.

Friedrich Carl Kruger, StaBfurt-Leopoldshall, und Karl Retter, StaBfurt-Land, 
Verfaliren zur Entfernung von verunreinigenden Metallverbindungen, wie Eisenoxyde 
usw., aus Mineralien aller Art, wie Ton, Porzellanerde, Bauxit, Lehm, Quarz, Phosphat- 
erde, Mineralerze usw., unter Behandlung derselben m it solchen sauren Substanzen 
(Sauren, Salzen, Gasen, z. B. Chlor-, Chlorwasserstoff-, S 0 2-Gas, oder Gemischen dieser 
Stoffe), die dio MetaUverunreinigungen in 1. oder fluchtige Metallyerbb. uberfuhren, 
u. Erhitzen des Gemenges, dad. gek., daB die Mineralien in Ggw. der sauren Substanzen 
m it Hoch- oder Niederfreąuenzinduktionsstrómen behandelt werden u. hierauf in an 
sich bekannter A rt weiterverarbeitet werden. — Wahrscheinlich werden bei dem Yerf. 
nach dem P aten t die Metallyerbb. durch die Freąuenzstróme im Zusammenwirken 
m it den zugegebenen Salzen, Sauren u. dgl. ais Leiter erhitzt u. dadurch aus den sie 
umgebenden Stoffen herauslosbar gemacht. Das Verf. kann auch zur Gewinnung bzw. 
Aufarbeitung der in  den behandelten Stoffen enthaltenen Metallrerbb. angewandt werden. 
(D. R. P. 582 369 KI. 80b vom 3/12. 1930, ausg. 14/8. 1933.) H e i n r i c h s .

Nicholas Marra, Woodside, N. Y., Herstellung einer glasurahnlichen Oberfliiche 
au f Wanden, Decken, Fuflbórhn aus Zement, Stuck oder ahnlichem Baumaterial durch 
Auftragen einer Lsg. yon 8 TJnzen Seife u. 4 Unzen K alk in 1 Gallone W. u. durch 
Erhitzen des Uberzuges m it einem h. Eisen. Eytl. werden der Lsg. noch Farbstoffo 
zugesetzt. (A. P. 1920 093 yom 24/8. 1931, ausg. 25/7. 1933.) M . F. M u l l e r .

Arthur M. Schofield, Amherst, und Edward J. Schroeter, Cleveland Heights, 
Ohio, V. St. A., Plastische Schallisoliermasse, bestehend aus einem Gemisch vonW. 
u. organ. Faserstoffmaterial, dem Ca-, Mg- u. Si-Zumischungen beigegeben sind. Das 
W. entwickelt m it den Zusatzen Gasblasen, die die M. in ein poroses, schwamm- 
ahnliches Fasermaterial yerwandeln. (Can. P. 304463 yom 1/10. 1928, ausg. 7/10.
1930.) M . F. M u l l e r -
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Gregor Berstein, Wion, Verfahren zur Erzeugung pordser Massen und Oegen- 
stdnde, dad. gek., daB die Poren durch Verdampfen yon fester Kohlensaure erzeugt 
werden, -wobei die feste Kohlensaure direkt m it der poroś zu machenden M. yermengt 
wird. — Es wird z. B. der Zement vor oder naeh dem Anmaclien m it W. m it fester 
Kohlensaure Y e r m e n g t u. nun sich selbst iiberlassen, wobei ein Bliihen der M. eintritt. 
Urn ein Entweichen der Kohlensaure zu yerhindem, laBt man z. B. die dampffórmigo 
Kohlensaure in der M. untor Druck entstchcn u. laBt erst allmahlich durch Druck- 
entlastung ein Ausdehnen des Gascs unter PorenyergróBerung erfolgen. Dadurch ist 
auch gloichzeitig ein Regulieren der PorengroBc u. des Gewichts der M. móglich. (Oe. P. 
134 294 vom ‘22/9. 1932, ausg. 25/7. 1933.) H e i n h i c h s .

Ludwig Trommer, Berlin-Steglitz, Verfahren zur Herstellung ton porigen Kunsl- 
sleinoberflachen durch Einbringen von 11. Substanzen in kórniger Form in die Kunst- 
stcinoberflacho u. durch Herauslosen der kómigen Stoffe nach dem Abbinden des 
Kunststeins, dad. gek., daB zur Erzeugung von trayertinahnlichen Oberflaehen die 
auslosbaren Stoffe, z.B. Harzkórner, auf Unterlagen gestreut u. dio Steinmasse dariiber 
geformt, z. B. gepreBt oder gegossen wird. Nach Auslósung des kómigen Materials 
werden dio Steinplatten zweekmaBig m it einem wasserabweisenden Hartemittel, vor- 
zugsweisc Leinól, impragniert. Die kunstliche Travertinmisehung wird beispielsweise 
zusammengesetzt aus 100 Teilen weiBem Zement, 200 Teilen Streckmitteln, z. B. 
Carraramehl, 1—2 Teilen Farbstoffen, z. B. Eisenoxyd, 2—3 Teilen Magnesia, 2 bis 
3 Teilen Borax, 3—4 Teilen calcinierter Soda ais Hartę- u. Wasserabweisungsmittel. 
Diese Bestandtcilo werden m it h. W. yermengt u. zu einer teigigen M. geknetet. Zur 
Erzielung der Streifung werden farbige geknetete Massestreifen gemaB der gewunschten 
Musterung langs aneinandergelegt u. durch Knctung miteinander yerbunden. (D. R. P.
582 370 KI. 80b vom 20/12. 1931, ausg. 14/8. 1933.) H e i n r i c h s .

Cellular Clay Corp., V. St. A., Pordser Bauslein aus Ton. Ton wird m it W. zu 
einer cremigen M. vermischt, u. in dieser werden Gasblasen entwickelt, indem z. B. 
eine verd. Saure u. ein Carbonat (etwa Dolomit) zugegeben werden. Ein ebenfalls bei- 
gemischtes wasseraufsaugendes Mittel, z. B. Gips, regclt je nach seiner Menge die 
Schnelligkeit des Erhartens u. die GróBe u. Zahl der Zellen. (F. P. 748 315 yom 17/12.
1932, ausg. 1/7. 1933.) H e i n b i c h s .

Victor Chemical Werke, Chicago, iibert. von: Rothe Weigel, W ilmette, und 
Paul W. Bachman, Nashyille, V. St. A., Herstellung poriger Schlackenkórper. Die 
geschmolzene, insbesondere phosphathaltige Schlacke wird aus dem Hochofen, dem 
Kupolofen, dem elektr. Ofen o. dgl. in  einen Behalter geleitet. Dort wird sie durch 
Druckgas, Luft, Dampf, Kohlensaure o. dgl. abgekiihlt bis auf eine Temp., die wenig iiber 
dem Erstarrungspunkt der Schlacke liegt, d. h. auf etwa 1050—1200°. Dann wird W. 
yon unten her gleichmaBig in den Schlackenkórper eingefiihrt, der dadurch aufąuillt 
u. porig wird. Das fertige Prod. ist leicht, schall- u. warmeisolierend u. laBt sich sagen 
u^jiageln. (A. P. 1920 728 yom 27/1. 1933, ausg. 1/8. 1933.) H e i n k i c h s .

August Strittmatter, Deutschland, Marmorierverfahren zwecks Herst. yon Platten 
mit Marmormustem. Auf eine Glasplatte werden die Farben in Aderform aufgetragen 
u. mittels eines transparenten Blattes aus wetterfestem Cellophan o. dgl. u. einer 
zweiten Glasplatte plattgcdruckt. Eyent. kann noch durch Ziehgerate das Muster ver- 
bessert werden. Nach Abheben der durchsichtigen Schicht wird der eigentliche Zement 
iiber dic Adern in einem Holzrahmen ausgebreitet. (F. P. 746180 yom 22/11. 1932, 
ausg. 23/5. 1933.) B b a u n s .

J. T. Littleton and G. W. Morey, Electricalproperties of glass. New York: W iley 1933. (184S.) 
8°. 3.— .

Ralph Mollot, Leaded glass work. London: Pitm an 1933. (98 S.) 8°. 2 s . 6 d . n e t .

V n. Agrikulturchemie. Diingemittel. Boden.
M. Zagajewska, U ber das La gem von Płiosphoritmehl-Superpliospliat-Gemisćhen. 

Es wurde untersucht, inwieweit durch Einw. des CaC03 des Phosphorits eine Abnahme 
der P20 5-Lóslichkeit in Phosphorit-Superphosphat-Gemischen stattfindet. Der Verlust 
an 1. P20 5 ist um so gróBer, je hóher die Temp., die relatiye Luftfeuchtigkeit u. der 
Carbonatgeh. des Phosphorits ist. (Przemysł Chem. 17. 98—99. Mai 1933.) S c h o n fe ld .

K. Scharrer und w. Schropp, L)ungungsversuche mit Obolensandstein. Obolen- 
sandsteine aus Estland m it 17 bzw. 22%Gesamt- u. 3,6 bzw. 7%  citronensaurelóslicher
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P 20 5 wurden 1927 in GefiiByerss. mit Thomasmehl, Reform- u. Zewapliosphat (vgl. 
C. 1933. I. 660) verglichen. Auf Miozansand erreichten die Ertriige von Obolensand- 
stcin im allgemeinen nur die Halfte der von Thomasmehl, auf Niedermoorboden waren 
sie nur etwas lióher ais die der Grunddungung. Bei GefaBverss. im Jahre 1932 mit 
sandigem Lelim erzielte Thomasmehl gro Ge Ertragssteigorungen, wahrend Obolen- 
.sandstein die Ertrage der Grunddungung nur wenig iibertraf oder sogar nicht einmal 
erreichte. Da einigermafien befriedigende Ergebnisse m it diesem nur auf nicht zu 
kalkreiclien Bóden bei physiol. saurer Beidungung erreicht werden, kommt ihm fiir 
unsere Verhaltnisse keine Bedeutung zu. (Landwirtsch. Versuchsstat. 116. 227—44.
1933. Weihenstephan, Agrikulturchem. Inst. d. Techn. Hochsch. Munchen.) L u t h e r .

H. Schudt und W. Kleberger, Der Einflu/3 der Grunddungung auf die Erlrags- 
hohe beim Winterweizen. Erganzung zu der C. 1933. II. 271 ref. Arbeit. (Superphosphat 
[Berlin] 9. 74—78. Juli 1933. GieCen, Agrikulturchem. Inst. d. Landesuniv.) L u t h e r .

Th. Remy, Uber das Wesen der Kalidungerwirkung. (Vgl. D h e i n  u. R e m y ,
C. 1933. I. 2738.) Zusammenfassung der Ergebnisse von Unterss. uber dio unmittel- 
baro Wrkgg. der Kalisalze, das Verlialtnis, in dem die Aufnahme der Kalisalzbestand- 
teilo erfolgt, sowie dereń Verbleib, u. schliefilich iiber die zwischen Kaliversorgung 
u. W.-Haushalt der Pflanzen bestehenden Beziehungen. (Ernahrg. d. Pflanze 29. 
313—15. 1/9. 1933. Boim-Poppelsdorf, Inst. f. Boden- u. Pflanzenbaulehre d. Landw. 
Hochsch.) L u t h e r .

Hans Sandhoff, Die Slickstoffbilanz bei den bekannlen stalischen Felduersuchen. 
An Hand yon 11 stat. Feldyerss. wird festgestcllt, daB eine N-Diingung, vor allera 
eine starkę u. einseitige, die N-Verluste yergroBert bzw. die N-Gewinne verkleinert. 
K  zoigt nur teilweise, P 20 3 jedoch ganz allgcmein eine giinstige Einw. auf die N-Bilanz. 
Trotz yerscliiedener Versuchsfehler lassen sich die yorhandenen Gewinne nur mit 
einer N-Bindung durch die Bodenorganismen erklaren, wobei die P 20 5-Diingung eine 
grofie Rolle spielt, indem sie den P 20 5-Bedarf der Mikroorganismen deckt u. die 
Bodenrk. giinstig beeinflufit. (Wiss. Arch. Landwirtsch. Abt. A. Arch. Pflanzenbau 
10. 297—323. 23/8.1933. Halle (Saale), Inst. f. Pflanzenbau u. -zuclitung d. Uniy.) L u t h .

Friedrich Tobler, Auswertung eines landwirtschaflliclien Dungeuersuchs an Flachs 
nach mikroskopischer Methode. (Vgl. C. 1929. II. 55.) Bei landwirtschaftlichen Verss. 
kommt es nicht nur auf die Hohe des Gesamtertrages, sondcrn bei yersckiedencn Pflanzen 
auf die eines besonderen Erzeugnisses an, z. B. der Bastfasergruppen bei Faserpflanzen. 
Hier kami der EinfluB einer Diingung am besten durch eine Unters. der Faserbundel 
u. łlk . festgestellt werden. Die Wrkg. von K, P  u. N auf die Form, GroBe u. Lage der 
Biindel, die yon K  auf die Lagerfestigkeit (wobei ein Vergleicli zwischen Flachs- u. 
Getreidestengel nicht ohne weiteres moglich ist), sowie sclilioBlich die Zeit u. Dauer 
der Wrkg. einer Kaligabe werden auf Grund dreijaliriger Verss. besproehen. (Z. Pflanzen- 
ernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 31. 208—15. 1933. Dresden, Staatl. Botan. 
Garten.) ' L u T H E R .

J. Charlton, Einzelne werliólle Bodeneigenschaflen tropischer Boden. Aufziihlung 
der typ. physikal. u. chem. Eigg. yon 39 yerschiedenen ind. Boden. (Indian J . agric. 
Sci. 2. 62—85. 1932. Burma.) G r i m m e .

M. Vincent, Ldsungsphdnomene in Granilboden aus der Bretagne. Das an u. fiir 
sich neutrale Granitgestein yerliert bei Behandlung m it Salzlsgg. vor allem Na20, MgO 
u. CaO, welche dadurch pflanzenaufnahmefiihig werden. Naheres im Original. (Ann. 
agronom. 3- 323—32. Mai/Juni 1933. Quimper.) G r i m m e .

Gabriel Bertrand und Yónosuke Okada, Uber das Vorkommen ton Blei im 
Ackerboden. (Ann. agronom. 3. 307—09. M ai/Juni 1933. — C. 1 9 3 3 .1. 4019.) G r im m e .

J. F. Reith, Jodgehalte ton niederlandischen Boden im  Zusammenhang mit einigen 
geologischen und lanńwirtschaftlichm Fragen. Der Jodgeh. eines Bodens liangt ab von 
seiner Entstehungsweise, seiner Geschichte u. seinem adsorbierenden Vermogen, also 
seiner mechan. Zus. Frisch eingedeichte niederland. Boden erwieson sich ais erhebliok 
jodreicher ais altere. Zwischen dem „jodausatmenden Vermógen“ u. dem Fe-, Mn- 
oder J-Geh. der Boden konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. Jodreichere 
Kulturbóden liefern auch jodreichere Prodd. Nach Ansiclit des Vfs. fiihrt der Gebraucn 
synthet. Diingemittel an Stelle yon Naturdungern nicht zu einor Jodverarmung der 
Boden. (Z. Pflanzenemahrg. Diing. Bodenkunde. Abt. A. 31. 215—24. 1933. Utrecht, 
Ccntraal-Labor. voor de Volksgezondheid.) L u t h e r .

G. T. Shaw und R. R. Mc Kibbin, Ldsliche Sesguioxyde und organische Suo- 
stanz durch Alkalibehandlung ton Boden. Behandlung von Podsolbóden mit 1 1 CaU
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je acre ergab nur geringen Anatieg des Gcli. an 1. Fe u. organ. Substanz, wohingegen 
Ersatz des CaO durch NaOH u. Na.jC03 starken Anstieg der 1. Verbb. bewirkte. (Science, 
New York 77. 411—12. 28/4.1933.) G r im m e .

Bernli. Heimath, Unlersuchunge?i iiber Schwefelsdurevorkommen in saurem Wald- 
hwnus. In  10 sauren Waldhumusproben wurden mittels Elektroultrafiltration in der 
Bodenlsg. u. im Komplex SO.r Anionen naehgewiesen, dio einen erhebłiehen °/0-Satz 
der titrierten Saure ausmachten u. wahrscheinlich yorwiegend an NH., gebunden waren. 
Der relative Losungsdruck der S04-Anioncn des Komplexes schwankte stark. Die 
aktuelle Aciditat, die einem starken jahreszeitlichen Wechsel unterworfen ist, riikrt 
nicht von organ. Sauren, sondern von der Schwefelsauro oder hydrolyt. aufgespaltenen 
Salzen hor. Ih r komrnt keine groBe Bedeutung zu, so da(3 ihre Best. durch Saure- u. 
Basenkurven ergiinzt werden muB, die den Aufbau des Humuskomplexes erkennen 
lassen. (Z. Pflanzenerniihrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 31. 229—51. 1933. GieBen, 
Bodenkundl. Abt. des Forstinst. d. Univ.) L u t h e r .

Bernhard V. Travis und Gr. C. Decker, Untersuchung iiber die Verwendung von 
arsenJialtigen Stauben zur Bekdmpfung des Junikafers. Ca-Arsenat erwies sich ais selir 
wirksam. (Iowa State Coli. J .  Sci. 7. 493—98. Juli 1933. Ames [Iowa].) G rim m e .

A. E. Miehelbacher, Ghemische Bekdmpfung des Gartentausendfupes, Scutigerella
immaculala. Von den verschiedenen ausprobierten chem. Mitteln erwiesen sich nur 
p-Dichlorbcnzol, CS2 u. CSo-Emulsion ais wirksam. (Univ. California Coli. Agric. 
Buli. 548. 17 Seiten. 1932. Berkeley [Cal.].) G rim m e .

Deaux, Briihen aus Kupferoxychlorid. Nach Verss. an Pfirsich-, Pflaumen-, 
Aprikosen- 'u. Kirschbaumen wurden nach Spritzungen m it 2°/0ig. Briihen (600 g des 
Salzes in 100 1) zu verschiedenen Vegetationszeiten keinerlei Sehaden u. volliger Schutz 
gegen zahlreiche Pflanzenschadlinge beobaclitet. (Progrós agric. yiticole 100 (50). 
68—69. 16/7. 1933. Ecully, "jScole d’Agriculture.) G r o s z f e l d .

C. Kriigel und A. Retter, Die analylische Bestimmung des Pflanzennahrstoffes 
Kali in Diingemitteln. Beschreibung eines Yerf. zur analyt. Best. des Kalis (Kobalt- 
nitritmethode in Verb. m it dem Perchloratverf.), bei dem im Gegensatz zu den bis- 
herigen Methoden auch bei schwefelsauren u. gemischtcn Salzen kein Substanzverlust 
eintritt, u. das zuverlassige Ergebnisse liefert. (Superphosphat [Berlin] 9. 85—86. 
Juli 1933.) L u t h e r .

F. Alten und E. Knippenberg, Ein Beitrag zur Vorbeliandlung der Boden fiir  die 
Schlammanalyse nach der Pipełtmełhode. Verss. ergaben, daB in einzelnen Fallen sowohl 
das Verf. von V a g e l e r  u . A l t e n ,  ais auch das von UNGERER zur Vorbchandlung 
der Boden fiir die Schlammanalyse (vgl. C. 1933. I. 485), das von den Vff. otwas ab- 
geandert wurde, nicht zum Ziele fuhrten. Es wird ein von den Vff. ausgearbeitetes 
Verf. beschrieben, m it dem eine vollstandige Peptisation, auch stark austauschsaurer 
Boden, in relativ kurzer Zeit u. auf moglichst einfacho A rt erreicht wird, u. das m it 
dem Verf. von U n g e r e r  sehr gut ubereinstimmende Ergebnisse lieferte. (Z. Pflanzen- 
emahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 31. 193—208. 1933. Berlin-Liehterfelde, Landw. 
Vers.-Station.) L u t h e r .

B. W. Doak, Eine chemische Methode zur Bestimmung der A rt von WeifSklee.
Orientierende Verss. ergaben, daB der H C N -G eli. in WeiBkleepflanzen zwisehen 0,001 
u. 0,013°/o schwankt. Der Geh. scheint fiir die einzelnen Gattungsłinien relativ kon
stant zu sein, so daB dessen Best. in  Yerb. m it Kulturverss. zur Unterscheidung m it 
Vorteil herangezogen werden konnte. (New. Zealand J . Sci. Technol. 14. 359—65. 
Juni 1933. Palmersto North.) G rim m e .

Vin. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
B. Kamieński und K. Karczewski, U ber Flotation. Die von Vff. (vgl. C. 1932.

I. 2560) entwiekelte Auffassung, die sich auf die Theorie der Polarisation elektr. Dipole 
an Phasengrenzflacben stiitzt, wird durch Verss. bestatigt. In  W. bzw. Elektrolyte 
eingetauohteLeiter haben eine positiveLadung; Nichtleiter unter denselben Bedingungen 
eme negative. Hieraus folgt, daB Leiter leicht drach Emulsionen benetzt werden u. 
einen Potentialabfall aufweisen. ZnS ais Nichtleiter wird nicht benetzt. Chem. Yerbb., 
wie CuSO,, die auf ZnS eine leitende Schicht erzeugen, andern dessen negative Ladung 
nach der positiyen Seite. Eine derartige Elektrodo ist demnach der Wrkg. einer Emulsion 
ausgesetzt. KCN m it oder ohne ZnSO^ iindert das Potential von Elektroden, wie PbS 
u' ZnS, nach der negativen Seite, wobei sich das Potential von ZnS starker andert ais
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das von PbS. Hieraus laCt sich dio Sammlerwrkg. der beim FlotationsprozeB benutzten 
Chemikalien erklaren. Die rasche, sichere u. einfache Methode der Messung elektrostat. 
Oberflachcnpotentiale ist somit ein Mittel zur Unt-ers. der Sammlerwrkg. bei der Erz- 
flotation. (Przemysł Chem. 17. 33—37.1933. Lwów, List. f. physikal. Chem.) K. Wolf .

A. W. Svetehnikoff, Ober die •polymorphen Umwandlungen des Eisens an den 
A 3- und AyPunkten. Vf. berechnct fiir dio Eisenmodifikationen mangels geeigneter 
Vers.-Unterlagen die Temp.-Abhangigkeit des spezif. Vol. aus den Gitterabstandcn der 
Krystalle. E r vergleicht die Ergebnisse m it den vorliegenden Vers.-Ergebnissen. Hierbei 
ergeben sich erhebłicho Abweichungen, insbesondere auch, wenn man die therm. Effekte, 
clie bei den As- u. A.,-Punkten yon yerschiedenen Forschern gefunden wurden, mit- 
einander yergleicht. Vf. schlieBt daraus, daB die stets vorhandenen geringen Ver- 
unreinigungen des Eisens die Ursacho dieser Unterschiede seien. (Rev. Metallurgie 29. 
583—87. 1932.) W e n t r u p .

Hans Esser und Heinz Comelius, Einflufi von Wasserstoff auf die ^1,- und 
AyUmwandlung des Eisens. In  Nachpriifung der Vcrss. von H a r r i n g t o n  u. W o o d  
(vgl. C. 19 3 3 . I . 3350), die eine Verdoppelung des A 3- u. -dj-Punktes bei der Aufnahme 
yon Haltepunktskuryen C-legierter Stahle ergaben, fanden Vff., daB dieser Effekt eino 
Wrkg. aufgenommenen Wasserstoffs sei. Sie konnten nachweisen, daB nach Gluhung 
in H 2-Atmospharo C-legierter Stahl, der zuvor einfache Haltepunkte zeigte, Verdoppe- 
lung aufwies. Durch Gliihen im Vakuum konnte diese wieder riickgangig gemacht 
werden. Damit diirften die Folgcrungen, dio zuyor fiir das Zustandsdiagramm Fe-C 
daraus gezogen wurden, hinfallig sein. (Stahl u. Eisen 53. 885—86. Trans. Amer. Soc. 
Steel Treat. 21. 733—40. 1933. Aachen, Inst. Eisenhuttenkunde Techn'. Hochsch., 
Ber. Nr. 226. Werkstoffaussch. Ver. dtsch. Eisenhuttenleute.) W e n t r u p .

John Chipman, Gleichgewicht bei der Ozydalion uon fliissigem Eisen durch Wasser- 
dampf und die freie Energie von Eisen-II-Oxyd in  fliissigem Stahl. Ob das Massen- 
wirkungsgesetz auf EeO in fl. Fe anwendbar ist, steht dahin; in welcher Form das 
Oxyd in fl. Fe yorhanden ist, weiB man nieht. — Vf. laBt ein H 2-H20-Gemisch bis 
zur Erreichung des Gleichgewichts in einem Hoehfreąuenzofen iiber fl. Fe streichen 
u. bestimmt den O-Geh. im festen Fe durch Schmelzen im Vakuum. Das Gasgemisch 
stróm t durch ein Porzellanrohr, das an ein Pyresglasrohr angeschmolzen ist. Das 
benutzte Elektrolyteisen enthielt 0,01—0,03% O (neben anderen Verunreinigungen, 
dereń Summę 0,06% betrug). Ais Tiegelmaterial bewahrt sich bei niedrigem O-Geh. 
des Fe Alundum, bei hoherem Magnesit aus reinem Periklas oder BeO. Die Temp. 
wird opt. auf ±10° gemessen. Der F. des Fe in H 2 war 1528 ±  8°. Nach 15—30 Min. 
ist der O-Geh. des Fe konstant, da der Induktionsstrom das fl. Metali stark durchriihrt. 
Berechnet wird die Konstantę K ' =  PH2o/(PH2 +  %  Sauerstoff) u. zunachst auf die 
mittlere Temp. 1620° umgerechnet, wobei sich befriedigende Konstanz ergibt. K ' sinkt 
m it steigendem O-Geh. schwach ab. Die O-Konz. ist etwa dem Verhaltnis pn 20 : Plh 
proportional, so daB ais gel. Oxyd FeO angenommen wird. Die Abweichungen von der 
strengen Proportionalitat sind nieht groBer, ais sich nach der nieht strengen Giiltigkeit 
der Gesetze fiir verd. Lsgg. erwarten liŁBt. Vf. setzt die A ktiyitat yon FeO gleich dem 
%-Geh. in sehr verd. Lsgg. u. berechnet danaeh den Aktiyitatskoeff. y  in konzen- 
trierteren Lsgg. (bei 0,20°/o O 0,86 s ta tt 1). log K  =  log p n 2o/(?^H2 ' “Fco) gibt, gegen 
1/T  aufgetragen, eine Gerade yon der Formel log K  =  6200/2 — 3,28; die bei der 
Rk. absorbierte Warmemenge ist —28,4 kcal; A F° =  —28,4 +  15,0-2'. Die „standard 
free energy“ der Bldg. yon FeO in fl. Fe A F° ist =  —31,2 — 1,0 -T  kcal, was nieht 
m it der friiher (durch Estrapolation) abgeleiteten Gleichung (C h ip m a n  u . M u rp h y ,
C. 1 9 3 3 . I . 3060) ubereinstimmt. (J. Amer. chem. Soc. 5 5 . 3131—39. Aug. 1933. 
Ann Arbor, Mich., Uniy. of Michigan, Dptm t. of Engin. Res.) W. A. R oth .

T. L. Joseph, E. P. Barrett und C. E. Wood, Zusammenselzung und Sauersloff- 
abbau von Eisenoxydsinter. IV. (III. vgl. C. 1 9 3 3 . H . 598.) In  Fortsetzung der in 
Teil I I I  beschriebenen Verss. wiid der Sauerstoffabbau yerschiedener Sinter bei Tempp. 
yon 600 bis 950° beschrieben u. hierbei auf die Einw. der Gangart auf die Reduzier- 
barkeit naher eingegangen. Ferner wird der Sauerstoffabbau gleichstuckiger Erze u. 
Sinter yerglichen. (BlastFum aco Steel P lant 2 1 . 321—23. 36. Juni 1933.) W e n tr u p .

Adolf Sieverts und Harro Hagen, Bemerkung iiber die Dichten der Eisen-Stick- 
stofflegierungen. Die y o n  SlEV ER TS u . K r u l l  bestimmten D.D. der F e-N -L eg ier im g en  
(C. 1930 . I. 3658) liegen etwas tiefer ais die aus den R6ntgendiagrammen yon E is e n - 
HUT u . ELiU PP (C. 1 9 3 1 .1. 207) berechneten. Vff. messen bei 20° dieD. e in e rLegierung, 
die fast der Zus. FejN  entspricht (89,21°/, Fe, 10,85% N), u n te r  Xylol u . finden 6,88
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(6°/0 uber dem W ert von S i e v e e t s  u . K e u l l ,  3 %  unter der aus den Gitterkonstanten 
berechneten D.). Die friiheren Werto werden infolge yon Gasadsorption zu klein ge
funden sein. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chetn. 39. 735— 36. Sept. 1933. Jena, 
Univ., Chem. Inst.) W. A. R o t h .

J. E. Hurst, Die Eigenscliaflen von Rolieisen. Vf. bespricht dio in der Prasis 
iiblicho Priifung des Roheisens nach der Analyse u. der Bruchprobo. E r weist auf die 
Unsiclierheiten dieses Verf. hin u. zeigt, daB auch eine genaue Priifung der mechan. 
Eigg. eines Roheisens in Verb. m it der Analyse keine Móglichkeit zum Vergleich zweier 
Roheisen bietet. E r weist dabei auf dio Ansichten iiber den EinfluB des Ofenganges 
auf die Roheisenąualitat hin. Vf. bespricht ferner die Wrkg., welche dic Zus. des 
Stahlschrottzusatzes haben kann. Zum SehluB wird an H and der beim WalzenguB 
yorliegenden Verhaltnisse die Rolle der Roheisenąualitat u. ihre Beeinflussung er- 
órtert. (Foundry Trade J . 49. 53—55. 27/7. 1933.) W e n t e u p .

E. A. Wise, Kupolofen- gegen eleklrische GufSeisenschmelze in einer Spezial- 
gieperei. Vf. setzt die Griinde auseinander, welche eine GieBerei, die SpezialguB her- 
stellt, veranlaBt haben, zum reinen Elektroofenbotrieb iiberzugehen. E r geht auf dio 
Schmelzkosten, die (Jualitatsanforderungen, dio Verwertung von Abfallmaterialien, 
dio Chargonfuhrung niiher ein. (Metals and Alloys 4. 75—78. Jun i 1933.) W ENTEUP.

Rudolf Stotz, Die synilietisclie Herslellung von Kupolofentempergu/i aus schrott- 
reichen Gattierungen ohne Temperroheisen. Nach Hinweis auf die wirtschaftlichen Vor- 
tcile bei Verwendung hoher Stahlschrottanteilo in der Gattierung von Kupolofen- 
temperguB werden die Betriebsschwierigkeiten, die bei dem Arbeiten m it hohen Stahl- 
schrottsatzen auftreten kónnen, besprochen. Bei geeigneter Sehmelzfiihrung ist jedoch 
eine sehr gute Treffsicherheit bzgl. der GuBanalyso zu erreichen. Die Qualitat des 
Gusses ist dabei gut, ohne daB das Ausbringen verschlechtert wiirde. Dor C-Geh. 
des geschilderten Eisens liegt bei etwa 2,8—2,9%  C. (GieBerei 20 ([N. E.] 6). 321—24. 
4/8. 1933. Diisseldorf-Lohausen.) W e n t e u p .

R. Knittel, Untersuchungen iiber den Verschleift von hochwerligem GraugufS und 
legiertem GraugufS unter Beriicksichtigung der an Kolben und Zylinder von Verbrennungs- 
motoren gestellten Anforderungen. Der VerschleiB wurde in einer neuartigen Vors.- 
Einrichtung untersucht, bei welcher ein Stift des Priifmaterials unter bekanntem Druck 
auf einer Gegenprobe rotiert. Zur Unters. gelangten liochwertiger GrauguB, bei dem 
die Begleitelemente Si, Mn, P in ihrem Gch. verandert u. dem auch Zusatze von Ni, 
Cr, Ni—Cr gemacht wurden. Bei den Verss. wurde festgestellt, daB weniger die absol. 
Hartę des Probestiickes ais der Harteunterschied zwischen arbeitendem u. festem 
Werkstiick fiir den VerschleiB maBgeblich ist. Beim geringsten Harteunterschied ist 
der VerschleiB am geringsten. Ais gunstigstes Gefiige erwies sich perlit. Grundmasse u. 
lange, diinne Graphitadern. Mn wirkt hartesteigernd u. begiinstigt Perlitbldg. nach 
dem Gluhen, es wirkt daher verschleiBmindemd; ebenso P, jedoch geht diese Wrkg. 
nach dem Gliihen wieder verloren. E in EinfluB des Ni konnte nicht festgestellt werden. 
Cr wirkt stark verschleiBmindernd, cłieso Wrkg. halt sich auch boi hóheren Tempp. bzw. 
nach Gliihung. In  N i—Cr-legiertem Eisen ist nur Cr gegen den VerschleiB wirksam. 
Bei Temp.-Steigerung bis 250° war kein Temp.-EinfluB auf den VersclileiB festzustellen. 
Endlich wurde noch die Wrkg. der Oberflachenbeschaffenheit auf den YersehleiB unter- 
sueht u. dio Wiclitigkeit sorgfaltiger Bearbeitung festgestellt. (GieBerei 20. ([N. E.] 6). 
301—10. 324 — 29. 352 — 55. 18/8. 1933. Schmiden b. S tuttgart.) W e n t e u p .

P. A. Heller, Die Verschleifieigenschaflen des GufSeisens. Auf Grund de3 bisher 
zur Prago des VerschleiBos von GuBeisen bekannt gewordenen Schrifttums bespricht 
Vf. den derzeitigen Stand der Erkenntnisse zu diesem Problem. E r behandelt dabei 
die Pormen der VerschleiBprufung, die den YersehleiB beeinflussenden mechan. Vor- 
gange (Flachendruek, Gleitgeschwindigkeit, Schmierung), ferner Oberflachenharte, 
Temp., Analyse, Gefugo (Perlitgeh., Geh. an gebundenem C, Graphitform u. a.) u. 
die Wrkg. des Harteunterschiedcs der aufeinander arbeitenden Werkstoffe. (GieBerei 
20. ([N. F.] 6). 392—400. 8/9. 1933. Essen.) W e n t e u p .

Rebecca Hall, Verschleif!festigkeit von Ttrapergujieisen. (Ygl. C. 1933. I I .  1746.) 
Es wurden die Festigkeitseigg. yon TemperguB untersucht, dem Cr in  Gehh. von 0,25 
bis 1,15% u. Si in Gehh. von 1,02—2,02% zugesetzt worden war. Die Zugfestigkeit 
zeigte ein Maximum bei 0,84% Cr u. 1,57% Si. Die Dehnung fiel, die Hartę stieg 
mit steigendem Cr-Geh. (Foundry 61. Nr. 7. 28—29. 62. 64. Juli 1933.) W e n t e u p .

E. Morgan, Hilzebestandige Gufieisen. Eine der wesentlichsten Eigg. hitze- 
oestandigen GuBeisens ist seine Bestandigkeit gegen Wachsen, das auf dem Zerfall
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des Zementits beruht, der in der Hauptsache auch fiir die starkere Oxydation bei 
hóhcren Tempp. yerantwortlich gemacht werden muB. Die Entw. hitzebestandigen 
GuBeisens hat in dem Bestreben nach Vermeidung dieser Nachtc-ilc zu weiBen, niedrig- 
silicierten, zu niedriggekohlten u. hochsilicierten u. zu austenit. Eisensorten gefiilirt, 
dereń Eigg. besprochen werden. Weiter wird die Verzunderung bei hohen Tempp. u. 
der EinfluB der verschiedenen Eisenbegleiter hicrauf sowie dio Wichtigkeit der Warrne- 
ausdehnung u. Warmfestigkeit fiir dio Aufnahme der Warmespannungen erórtert. 
Zum ScliluB bespricht Vf. die Anwendung der einzelnen Eisensorten fiir yerschiedene 
Verwendungszwecke, wie Ofenarmaturen, Boste, Gliihkisten, Metali- u. Salzschmelz- 
geftiBo u. GicBformen. (Foundry Trade J . 49 . 31—34. 47. 27/7. 1933.) W e n t r u p .

Carl W. Pfannenschmidt, Legiertes Gufieisen. Vf. erórtert den EinfluB von Cr 
auf das Gefiige, die Hitzebestiindigkeit u. Bearbeitbarkeit yon GuBeisen, den EinfluB 
yon Ni-Cr-Zusatz auf das Grundgefiige u. geht naher auf die Eigg. Ni-legierten, kor- 
rosionsbestandigen GuBeisens ein. Hicrbei wird auch die Wrkg. weiterer Zusatze bc- 
handelt. Der Zusatz von Mo wird im Hinblick auf dio yerminderto Schrumpfung des 
so legiorton Materials u. auf die Verbesserung der VersclileiBfestigkeit besprochen. 
Es folgen Angabcn iiber V- u. Cu-Zusatz, Waclisen u. Zunderbestandigkeit. (Foundry 
Trade J . 49 . 61—64. 81—83. 10/8. 1933.) W e n t r u p .

F. B. Coyle, Amerikanischer Forlschriłt im Gcbrauch von legiertem Gufieisen. Nach 
einer Darst. der wachsenden Verwendung legierten GuBeisens in den U. S. A. u. Canada 
wird der Sinn der Legierung erórtert. (Gefiigeyerfeinerung, Beeinflussung der Sckwin- 
dung, GleichmaBigkeit des Gefiiges iiber den Querschnitt, Bearbeitbarkeit, VersehleiB- 
festigkeit, yerbesserto mechan. Eigg.) Dic gebrauchlichen Warmebehandlungen, wie 
Gliihen, Harten, Anlassen u. ihre VVrkg. auf dic Festigkeitseigg. des GuBeisens, die 
korrosions- u. hitzebestandigen Eisensorten, die HartguBsorten, ihre mogli che Warme- 
behandlung u. ihre mcchan. Eigg., VerschleiBfestigkeit u. Bearbeitbarkeit werden 
im einzelnen erórtert. (Foundry Trade J . 49 . 7—11.19—22. 35—37. 20/7. 1933.) Wen.

Franz Roli, Gnindsdtzliches zur Legierung des G-raugusses mit Metallen. An Hand 
des period. Systems wird der EinfluB der einzelnen Elemente auf die Verschiebung des 
eutekt. u. des eutektoiden Punktes im  System Fe-C besprochen. Alsdann wird die 
Beeinflussung des Grundgefiiges u. der Graphitbldg., sowio die Anderung der Festigkeits
eigg., der Korrosionsfestigkeit, der Volumenbestandigkeit, der Schwindung durch 
Zusatz von Legierungselementcn erórtert. Endlich werden noch dic Lósungsgeschwindig- 
keiten der Metalle bei Zusatz zum fl. Eisen u. die Abbrandhóhe miteinander ycrglichen. 
(GieBeroi 20. ([N. F.] 6). 401—06. 8/9. 1933. Leipzig.) W e n t r u p .

Theodor Meierling, Wachslumsversuchc mit legiertem Gufieisen. In  Vorverss. mit 
m it Cr, Ni, Mo u. yerschiedenen Si-Gehh. legiertem GuBeisen wurde durch Unters. der 
Brinellliarte nach 100-std. Gliihen bei 625° im Vergleich zur Ausgangsharte, sowie 
durch Best. der Zugfestigkeit vor u. nach der Gliihung festgestellt, daB eine Legierung 
m it Cr, Ni, Mo die geringsten Verandcrungcn aufwies. Sie zcigte auch dio geringsten 
Langenanderungen bei einmaligem Erhitzen iitier den A  Ci-Punkt. Dic Hauptverss. 
wurden deshalb an drei Legierungen m it ~0 ,6—0,7% Cr, ~0,bb°/o Ni, ~l,0°/o Mo 
zusammen oder einzeln zugesetzt durchgefiihrt. Yon ihnen zeigte das GuBeisen mit
0,6°/0 Cr, 0,6%  Ni, 1,0% Mo (3,1% CI, 1,4% Si, 1,1% Sin) die geringsten Verandcrungen 
in der H artę, im Geh. an gebundenem C, sowie in der Lange yor u. nach der Gliihung 
(625°, 0— 100 Stdn.), so daB es ais wachstumsbestandig angesprochen werden kann. 
(Arch. Eisenhuttenwes. 7. 141—43. Aug. 1933.) W e n t r u p .

L. Schmid, Das Gufieisen fiir  chemisch beanspruchte Teile. Nach einer Bc- 
sprechung des Verh. der einzelnen Gefiigebestandteile des GuBeisens gegeniiber chem. 
Angriff werden die gegeniiber verd., starken u. h. Sauren sowie die gegeniiber geschmol- 
zenen u. gel. Alkalien bestandigen GuBeisensorten bzgl. ihrer Analyse, Herst.-Art u.
ihres Gefiiges beschrieben. (Z. ges. GieBereipraxis 54. 298—300. 23/7.1933.) W e n t e .

O. Nurnberger, Baustoffe fiir Speisewasser- und Luftvorwarmer. Vf. spricht iiber 
die Verwendung hochwertigen GuBeisens fiir Speisewasser- u. Luftvorwiirmer. (Warmc 
56 . 501—03. 5/8. 1933.) W e n t r u p .

Georges Delbart, Stahlgufi. Gefiige, Wdrmehehandlung, Eigenscliaften. Die łak- 
toren, welcho die Eigg. yon StahlguB beeinflussen, wie C-Geb., Herst.-Vcrf. (O xydation, 
Einschliisse), A rt der Erstarrung (Primarkrystallisation), werden erórtert. Hierbei 
wird insbesondere auf die Ausbldg. dor einzelnen Gefiigearten eingegangen (D endriten. 
W idm ANNSTATTENsćhes Gefiige). Ferner werden die Gesichtspunkte, welche fiir die 
Warmebehandlung von StahlguB maBgeblich sind, sowie die Wrkgg. dieser Behandlung
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auf die Festigkeitseigg. bcsprochon. Der EinfluB eines V-Zusatzes zum StahlguB im dot 
dabei besondere Behandlung. (Buli. Ass. techn. Fonderie 7. 87—l i d  
1933.) W E N tó jp S ż

C. M. Carmichael und G. S. Shaw, Korrosionsbeslandige Stiihle, ihre Sh tfliu r  
und ihre Eigcnschaflen. (Vgl. C. 1933. I I . 1921.) Cr, das sehr schnell oxydiert u. aąbej 
seine Oberflache m it einem diehten Film uberzieht, ubertragt diese Eig. auch seintes 
fesfcen Lsg. m it Fe, sofem der Mischkrystall mindestens 12% Cr enthiilt. Derartige 
Legierungen sind daher gegen freien u. nascierenden O vollkommen immun. In  starken, 
nieht oxydierenden Sauren nehmen sie jedoch ein negatives Potential an. Dio iiblichen 
rostfreien Stiihle enthalten neben Cr (meist 18%) noch 8%  Ni, der den Werkstoff 
austenit, u. unmagnet. maclien soli. — Ni bildet den kub., flachenzentrierten y-Krystall, 
Cr besteht nur in  Form des a-Eisens (kub., raumzentriort). Oberlialb der krit. Tempp. 
entsteht der y-Misehkrystall, der das C zu Austenit auflóst. Unterhalb des Umwand- 
lungsbereichs entsteht der a-Krystall, der C ais Carbid ausscheidet, Ferrit bleibt ubrig. 
Der austenit. Krystall ist gegenuber dem ferrit. sehr dehnbar. Cr sucht die austenit. 
Form zu vernichten, Ni sie zu bewahren. Bei der eutekt. Temp. nim m t Ni ungefahr 
46% Cr in festo Lsg., Cr dagegen nur etwa 36% Ni. Die intormediiire Zus. ist daher 
eine Mischung beider Arten von Mischkrystallen. Die S tabilitat des austenit. Zustandes 
hiingt also nur teilweise vom Ni-Geh. ab. Ferrit ist bei niedrigen u. sehr hohen Tempp. 
bestandig, Austenit bei mittleren. Dio Legierung m it 18% Cr u. 8%  Ni ist deshalb 
gegen Diffusionswrkgg. u. Phasenanderungen sehr trage. Sie kann nahe am F. un
gefahr 0,5% C in feste Lsg. nehmen, der gewohnliche C-Stahl dagegen 1,7%. Bei 
Abkiihlung u. Bldg. der a-Form wird C aus dem Mischkrystall ausgeschieden. Diesos C 
bildet mit dem Cr die Verb. Cr,C, die im Materiał in Form klciner Partikel verteilt ist. 
Beim Anwachsen dieser Partikel wird dem Mischkrystall immer mehr Cr entzogen, 
der Korrosionswiderstand laBt daher stark nach. Die konz. Carbide lagom sich entlang 
den Korngrenzen ab u. rufen den interkrystallinen Angriff hervor. B a i x  (vgl. C. 1932.
II. 3776) bat die C-Loslichkeitskurve der 18-S-Stiihle aufgesteht, aus der hervorgeht, 
daB bei 1100° 0,25% C in feste Lsg. genommen werden. Bei selineller Abkuhlung 
bis auf 300° kommt os zu keiner C-Aussobeidung, dio aber beim Wiedererhitzen auf 600 
bis 800° schnell eintritt. Die cntsprechenden Lósliehkeitswerte fiir 875, 975 u. 1200° 
sind 0,05, 0,13 u. 0,35% C. Die Gefahr interkrystalliner Korrosion, die durch C-Aus- 
scheidung bei Erhitzung dieser Legierungen eintritt, laCt sich durch Erhitzen auf dio 
angegobenen Tempp. u. nachfolgendem Abschreckcn abwenden. — Beim Kaltrocken 
des 18-8-Stahles wandelt sich Austenit allmahlich in Ferrit um u. bringt so eine Ver- 
festigung hervor. An der Korrosionsbestandigkeit wird dadm'ch noch nichts geiindort. 
Wird der Werkstoff darauf bis zu den Ausscheidungstempp. erhitzt, so bilden sich 
langs der Korngrenzen dio korrosionsfórdernden Carbide aus. Durch SchweiBen er- 
warmte, kaltgewalzte 18-8-Stiihle miissen daher nochmals wiirmebehandelt w'erdon. — 
An Stelle des Cr werden Elemente, wie Mo u. Ti, bessere Ergebnisse liefern, da sie 
sich bei den krit. Tempp. leichter m it dem C Terbinden. Ti braucht nur in Mengen 
Ton 0,60 bis 0,75% zugesetzt zu werden, wird daher hinsichtlich des Walzens auch 
dem Mo Yorzuziehen sein. — Der zweite Teil der Arbeit wendet die theoret. Betrach- 
tungen auf die mechan. Arbeitsprozesse (Schneiden, Frasen, Bohren usw.) u. auf das 
SchweiBen an. (Iron Steel Engr. 16. 23—28. Febr. 1933. Canada, Shawinigan Chem. 
LM -) G o i .d b a c h .

W. H. Hatfield, Rost- und SMirebesliindige Stiihle. Da die ersten rostfreien Stiihle 
”“*12—14% Cr nieht allen Anforderungen gerecht wurden, fiihrte die Entw . zu den 
Cr-Ni-Stahlen m it geringem C-Geh. u. dem besonderen Typ des austenit. Cr-Stakls 
nut 8%  Ni, der allen Anforderungen gegen Angriff von Kost u. Sauren widersteht 
u- deshalb eine verbreitete Verwendung in der chem. Industrie u. im Flugzeugbau 
findet. (Metallurgia 7. 109-10 . Febr. 1933.) N i k l a s .

J-W. Donaldson, Entwioklung und Anwendung der legierten Stahle. tjberblick 
uber die Verwendung von legierten Stahlen -nie Ni-Cr, Ni-Cr-Mo, Ni-Cr-V u. den 
biUigeren Mo-Mn-Stahlen in den verschiodensten Zweigen des Maschinenbaus. Zus. 
u. Angabe des Temp.-Bereichs fiir die verschiedenen hitzebestiindigen Stahle u. 
^egienmgen. Nitrierte Stiihle nach neuesten Forschungsergebnissen haben 0,1%  C, 

Si, 1,4% Mn, 2,2% Ni, 0,5%  Al u. 3,9%  Ti u. mit einer H arte von 1000 Brinell: 
;^obis 1>5°/o Al, 1 ,3 -1 ,8 %  Cr u. 0 ,2 -0 ,3 %  Mo. (Metallurgia 7. 127-29 . Febr. 
1933-) N i k l a s .

v ' X M
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C. Kiittner, Beilrag zur Frage der Korrosionsbestd7idigke.il •eon Eisen-Chrom- 
Kohlenstofflegierungen. Nach einer Besprechung der biaherigen Anachauungen iiber 
die Ursachen der Rostsicherlieit von Fe-Cr-Legierungen, die in einer Passivierung u. 
in dcm Vorhandensein von Einwirkungsgrenzen gesehen werden, wird durch Aus- 
werfcung von Verss. unter Beriieksichtigung des Cr-Geh. der Grundmasse verschieden 
legierter Stahle das Bestehen von Einw.-Grenzen bei 1/a u. %  Mol. Cr in der Grund
masse bestatigt. Bei Verss. m it kochenden Sauren wurde ebenfalls die %  Mol.-Grenze 
festgestellt. Bei Unterss. in 30°/oig FeCl3-Lsg. u. kaltem Konigswasser wurde auch 
eine %  Mol.-Grenze gefunden. (Techn. Mitt. Krupp 1933. 17—23. Marz.) W E N T R U P .

E. C. Bain, R. H. Abom und J. J. B. Rutherford, Stabilisicrung von rostfreiem 
18-S-Stahl durch Titanzusatz. (Vgl. C. 1933. II. 1089.) Dio Veranlaasung der inter- 
krystallinen Korrosion in Ni—Cr-legierten Stahlen u. ihre Ursache, die in der Aus- 
scheidung von Chromcarbiden aus dem Austenit gesehen wird, werden besprochcn. 
Die Ausscheidungen konnen durch Bldg. eines schwerlóslichen Titancarbides an Stelle 
des Chromcarbides unterbunden werden. Die zur Abbindung des C-Geh. erforderlichen 
Ti-Mengen werden angegeben. (Steel 92. Nr. 16. 21—23. 25. 17/4. 1933.) W e n t r o t .

G. L. Cox und F. L. La Que, Chrom-Nickel-Eisengiisse aus dem Sulfitbelrieb. 
Die Anforderungen, die an GuBstiicke zu stellen sind, die einem Angriff durch Sulfitlsgg. 
untcrliegen, werden hinsichtlich der Analyse u. des Gefuges besprochen. Weiterhin 
wird das Ergcbnis einer Unters. mitgeteilt, bei der 6 seit langerer Zeit im Betrieb 
befindliche GuBstiicke bzgl. ihres Verh. im Betrieb, ihrer chem. Zus., ihres Gefuges u. 
der A rt des Korrosionsangriffs gepriift wurden. Hierbei zeigte sich, daB der Angriff 
stets beim Vorhandensein einer Ausscheidung auf den Korngrenzen besonders stark 
war. Diese Ausscheidungen konnen durch geeignete Warmebehandlung in Lsg. gebracht 
werden, dadurch wird die Widerstandsfiihigkeit des Gusses bedeutend erhoht. (Paper 
Trade J . 96. Nr. 18. 30—36. 4/5. 1933.) W e n t r u p .

F. Sauerwald und F. Fleischer, t/ber die Mischungswdrme von fliissigen Fe-Ni-C-
Legierungen. Vff. misclien bei ca. 1550° eine Ni-C-Legierung (2,32°/o C) m it fl. Elektrolyt- 
eisen bzw. fl. Ni m it einer Fe-C-Legierung (2,24°/o C) u. finden gleiche positive Warme- 
tonungen von ca. 500 cal pro g-Atom Fe oder Ni. E in SchluB iiber die Stabilitats- 
unterschiede von fl. Ni-C- u. Fe-C-Legierungen laBt sich nicht ziehen; die Mischungs
warme beruht eher auf der Bldg. von fl. Ni-Fe-Verbb. Die Zahl wird m it friiheren 
Angaben (K a w a k a m i ,  B i l t z  u . Mitarbeitern) fiir feste u. fl. Metallverbb. verglichen. 
(Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 686—87. Aug. 1933. Breslau, Techn. 
Hochsch.) W. A. R o th .

R. Hanel, Scliuńngungsfestigkeit von Nickelslahlen. Die Arbeit bringt eine Zu- 
sammenfassung iiber den EinfluB des Ni auf die Schwingungsfestigkeit von Stahlen. 
Es wird die Wrkg. der Probenform u. Oberflachenbearbeitung, des Zusatzes verschie- 
dener Legierungselemente u. der Korrosion auf die Dauerfestigkeit geschildert. Die 
rostsicheren Stahle zeigen beim Korrosionsdauervers. eine bedeutende Steigerung der 
Festigkeit. Auf das Steigen der Dauerfestigkeit Ni-legierter Stahle mit sinkender 
Temp. wird liingcwiesen. Aus Festigkeitsberechnungen ist die Wichtigkeit hoher 
Streekgrenze fur die Dauerfestigkeit zu ersehen. Ni- u. Ni-Cr-Stahle v.-ii'ken deshalb 
auch infolge ihrer hoheren Streekgrenze auf die Verbesserung der Dauerfestigkeit. 
(Nickel-Ber. 1933. 33—38. Marz. Frankfurt a. M.) WENTRUP.

F. Polzguter, Uber einen neuen Aluminium-Nickelstahl fiir Dauermagnete. VI. 
beschreibt die Entw. eines Dauermagnetstahls, der 1—10°/o Al bei 10—30% Ni u. 
< 1 ,5 %  C enthiilt. Seine magnet. Eigg. werden m it denen bisher bekannter Magnet- 
stahle verglichen. E r zeichnet sich durch hohe Koerzitivkraft u. v e rh a l tn i s m a B ig  
hohe Rcmanenz aus. Das Verhaltnis beider zueinander kami durch die Lcgierung 
noch beeinfluBt werden. Die magnet. Eigg. sind schon im GuBgefiige v o r h a n d e n ,  so 
daB eine Warmebehandlung unnotig wird, u. erhalten sich auch bei erhóhten Tempp- 
Gegen Erschiitterungen (Alterung) ist der Stahl sehr unempfindlich. Zum SchluB 
auf Kosten u. Verwendungsmóglichkeiten eingegangen. (Nickel-Ber. 1933- 1—4. Jan. 
Bochum.) WENTROT-

Werner Koster und Winfried Schmidt, Das System Eisen-Kobalt-Mangan. 
Nach Erganzung des Randsystems Co-Mn hinsichtlich des Verlaufes der y-e- u. der 
magnet. Umwandlung, die eine Erniedrigung durch steigenden Mn-Geh. zeigten, werden 
im Dreistoffsystcm Fe-Mn-Co die Schmelztempp. bis 50% Mn, sowie die Tempp- der 
polymorphen u. magnet. Umwandlungen festgelegt. Die ternaren Legienmgen bestehen 
unterhalb 1400° aus y-Mischkrystallen. Von ihnen gehen die Legierungen bis 18 jo -ln
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u. 80°/o Co ir reY ersib e l in die a-Form iiber. Bei 18—30°/o Mn erfolgt Umwandlung in 
e-Mischkrystalle, dereń Gebiet zum e-Co fiihrt. Ferner wurden dio Gitterparameter 
untersuebt. (Areb. Eisenhiittenwes. 7. 121—26. Aug. 1933. Dortmund, Forsch.-Inst. 
Yer. Stahlw. A.-G., Ber. Nr. 223. Werkstoffaussch. Ver. dtsehe. Eisenbtittenleute.) W e n .

H. W. Gillett und J . L. Gregg, Molybdan im  StahlguR. (Foundry 61. Nr. 7. 
27. 59. Juli 1933. — C. 1933. II. 1577.) W e n t r u p .

H. Delomenie, Beitrag zur Kennlnis des Ferrosiliciums. Einige Artcn des techn. 
Ferrosiliciums, sowie Legiorungen, die aus reinstem Fe u. Si im Zirkontiegel erschmolzen 
worden waren, werden chem. u. metallograph. untersuebt. Dabei ergibt sich, daB die 
Verb. SiFe in don aus reinen Ausgangsmaterialien gewonnenen, 45— 47°/0 Si enthalten- 
den Prodd. in gróBerer Menge vorhanden ist ais im techn. Ferrosilicium. Mit steigen- 
dem Si-Geh. sinkt der Geh. an SiFe. Bei 49,52°/o Si ist fast kein SiFe mehr vorhanden. 
Zwisehen 50,14 u. 53,5°/0 Si liegt die Verb. Si,Fe, sowie eine feste Lsg. von Si in letzterer 
vor; von 54,4°/0 Si an tr i t t  auch krystallines Si auf. Legierungen aus reinen Ausgangs
materialien sind mechan. u. chem. widerstandsfahiger. Bei Zusatz von 0,03—0,04°/o P 
oder aber bis 3%  Al ist die Feuchtigkeit ohne EinfluB, wahrend bei gleichzeitigem 
Zusatz der genannten Mengen P  u. Al unter dem EinfluB der Feuchtigkeit ein rascher, 
mit einer Entw. von AsH3 u. PH 3 verbundener Zerfall einsetzt, dessen Geschwindig
keit vom Al-Geh. maBgebend beeinfluBt wird. Dies zeigt, daB die durch die Feuchtig
keit der Luft bewirkte Zers. nicht durch ein besonderes, zum Si-Geh. in Beziehung 
stehendes Gefiige bedingt ist, sondern von der Anwesenlieit von Al-Phosphid u. Al- 
Arsenid abhangt. Trockene Luft ist ohne Einw. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 197. 
249—52. J . Four eleetr. Ind. electrochim. 42. 278. 1933.) G l a u n e r .

W. E. Jominy und R. S. Archer, Korrosionsfreies Stahlfutter fu r  Kessel in der 
chemischen Industrie. F ur die Yerwendungsmoglichkeit von korrosionssicherem Stabl 
ais F utter in Kesseln aus gewohnlichem C-Stahl ist die SchweiBbarkeit des ersteren 
yon besonderer Wichtigkeit. Die anfanglichen Schwierigkeiten, die hier durch den 
yerminderten Korrosionswiderstand der ScbweiBungen entstanden, sowie ihre tlber- 
windung werden beschrieben. Die Befestigung des Futters im Kessel geschieht durch 
PunktschweiBung, dereń H altbarkeit bei wiederholtem Erhitzen u. Abkiihlen erwiesen 
wurde. Derart ausgekleidete GefaBe wurden durch Behandlung m it Sulfitlaugen aus- 
probiert. Die K oston der m etali. A usfiitterung  w erden m it denen der keram . 
Yerglichen. (Paper Trade J . 96. Nr. 16. 28—35. 20/4. 1933.) WENTRUP.

Am. Matagrin, Die chemisch widerstandsfahigen Stdhle und der Werkstoff fiir  
organisch-sy-nthetische Fabriken. N ach  einer zusammenfassenden Darst. der Yerschie- 
denen Gebiete der organ.-chem. Industrie, die auf die Verwendung korrosionssicherer 
Metalle u. Legierungen angewiesen sind, behandelt Vf. im  einzelnen die Yerwendbar- 
keit von Ni, Ag, Pb, Cu, Al u. der aus ihnen aufgebauten Legierungen. Danach geht 
er auf die Geschichte der Verwendung von Eisen- u. Stahllegierungen in der chem. 
Industrie ein u. bespricht dann im einzelnen die niedriglegierten Ni-, Gr- u. Ni-Cr- 
Stahle, die hoherlegierten Ni- u. Ni-Cr-Stahle u. die aus ihnen entwickelten zusatzlieb 
mit Si, Mn, Mo, W  legierten Stahle, sowie die Cu-Stahle. Die mechan. u. chem. Eigg. 
der Ni-Cr-Stahle werden noch besonders behandelt. Zum SchluB werden die auf dem 
Markt in verschiedenen Landern erschienenen Spezialstahle besprochen. (ReY. Chim. 
ind. 41. 311—17. 341—49. 1932.) W e n t r u p .

R. L. Duff, MetaUurgie des Baffinierbelriebes. Nach Hinweis auf die Notwendig- 
keit einer sorgfaltigen Auswahl u. Priifung des Werkstoffes fiir jeden einzelnen Ver- 
wendungszweek unter Beachtung seiner Beanspruehung im Betriebe werden die im 
Olraffinierbetriebe benutzten Stahle u. ihre mechan. u. chem. Eigg. besprochen. 
(Refiner natur. Gasoline Manufacturer 12. 110—14. April 1933.) W e n t r u p .

H. D. Newell, Rohre aus legiertem Stahl fu r  den Raffinationsbelrieb. Fiir den 
Gehrauch im Raffinationsbetriebe hat sich in erster Linie ein Stahl m it 4—6°/0 Cr 
bewahrt, dem fiir die Verwendung bei hoheren Tempp. Mo zugesetzt ist, um die Kriech- 
festigkeit zu Y e rb esse rn . Fur starkere Beanspruchungen eignet sich der 18—8 Cr-Ni- 
Stahl infolge seiner besonderen Korrosions- u. Kriechfestigkeit bei hoheren Tempp. 
Zur Verwendung bei erhóhter Temp. in Abwesenheit korrodierender Einfliisse eignet 
sich Mo-legierter Stahl. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 12. 122—31. April 
1933.) W e n t r u p .

F. N. Speller, Legierter Stahl bei Raffinaticmskonstruktionen. Bei der Kon- 
struktion muB auf die korrodierenden Einflusse von Chloriden, H 2S, H2S 04, S 0 2 u. andere 
SchwefelYerbb. auch bei erhohten Tempp. Riicksicht genommen werden. Die Eignung
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Cr-legierter Stahle fiir die einzelnen Falle wird besproclion. Fiir hokere Beanspruchungen 
eignet sich der 18—8 Cr-Ni-Stahl, dessen Eigg. (Kriechfestigkeit, Carbidausseheidungen 
bei hoherer Temp. u. ihre Beseitigung) besprocken werden. Zum SckluC wird auf 
die Entwicklungstendenzen der Verwendung legierten Stakles eingegangen. (Refiner 
natur. Gasoline Manufacturer 12. 132—39. April 1933.) W e n t r u p .

E. C. Smith, C. C. Snyder, E. R. Johnson und V. W. Whitmer, Legierle 
StdMe fiir die Pelroleumraffination. Nach Darst. der Verwendung u. Brauckbarkeit 
legierten Stahls fiir die Zwecke der Petroleumraffination wird der Herstellungsgang 
derartiger Legierungen (Sckmelzen, Walzen, Sckmieden, Zieken, SekweiBen, Warme- 
behandlung) dargestellt. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 12. 140—47. April 
1933.) W e n t r u p .

O. W. Roskill, Die Grundlagen der Zinkerzeugung nach dem ColeyprozeP- Es ist 
okne weiteres móglick, nack dem COLEY-ProzeC metali. Zink kerzustellen. Das Erz 
wird zuerst auf dic erforderkcke Temp. gebrackt, u. dann erst das 01 eingefiikrt u. starkę 
Rk. erzielt. Wahrend des ganzen Prozesses wird eine stark reduzierende Atmosphare 
aufreckt erkalten u. Luftzutritt stark gedrossclt. Zurzeit wird nack diesem Verf. aus 
wirtsckaftlicken Griinden Zinkoxyd kergestellt. (Metallbórse 23. 349—50. 381—82. 
18/3. 1933.) N i k l a s .

R. L. Bateman und F. C. Mathers, Eleklrólytische Abscheidung von Blei aus 
Dithionatbadem. Pb kann aus Lsgg., die etwa 4,6% Bleiditkionat, 1,7% Dithiosaure u. 
geeignete Zusatzagenzien entkalten, abgesckieden werden (Raffination!). — Ais Zusatze 
sind am besten gceignet: /?-Naphtkol, Kresol, Klauenol, Plienol, jeweils zusammen mit 
Leim. Nock je 0,005% von Leim u. /S-Naphthol geben gute Uberziige. Die Stromausbeute 
ist fiir beide Elektroden nahezu 100%. Stromdickte: 1 Amp./qdm. Spannung: 0,3V 
bei 4,4 cm Abstand. — Vorlaufige Verss. m it Tetrathionatbadern schlugen fekl. (Trans, 
electrocliem. Soc. 64. 8 Seiten. 1933. East Lansing, Mick., Michigan State College. 
Sep.) K u t z e l n i g g .

Em. Lubojatzky, Geseizmdpigkeilen der Abscheidung der Begleitelemente des Kupfers 
im  Flammofen. (Vgl. C. 1933. II. 2183.) Aus den Rk.-Gesckwindigkeiten der Begleit
elemente des Cu (Pb, Co, Ni, Fe, Sb u. P) m it O werden m it Hilfe der Rk.-Gleickungen 
dio Gesetze fiir den Absckeidemeckanismus dieser Elementc abgeleitet u. nack dem 
W ANJUKOFFschen Sckaubild ihre Abscheidekennwerte bestimmt. Das Ansteigen 
des Kennwerts zeigt das Eintreten giinstiger Absekeidebedingungen an; aus seinem 
Maximum sind die optimalen Arbeitsweisen feststellbar. Danach erscheint es angezeigt, 
die Cu-Raffination ah n lich  dem DuPLEX -V erf. der Staklerzeugung zu gestalten. 
(Metali u. Erz 30. 340—43. Sept. 1933. Briinn.) G o ld b a c h .

W. Broniewski und Lewandowski, Desoxydation der Messinge. Vergleick der 
Festigkeitseigg. von Messing m it 33—40% Zn nack Einsckmelzen in oxydierender Atmo- 
spkiire, nack Desoxydation durck 13 verschiedene Desoxydationsmittel, wie Al, B, Be, 
Ca, Mg, Mn, P, Si, Ti, V, 2 Al-Si-Legierungen u. eine Al-Ca-Si-Legierung, u. nach Ein
sckmelzen im Graphittiegel. Von jeder Probe wurden Zugfestigkeit, Hartę, Elastizitats- 
grenze, 3 Dehnungen u. ein Faktor proportional der Brucklast in angelassenem u. 
gekartetem Zustande gemessen. Fiir Messing m it 33%  erkalt man die besten Ergebnisse 
m it nichtoxydierten Schmelzen. Unter den Desoxydationsmitteln wirkt am giinstigsten 
Alpax (87% Al, 13% Si), ungiinstig dagegen Mg, Mn u. insbesondere P. Bei Messing 
m it 40%  Zn werden die besten Ergebnisse m it reinem u. m it Si-Legierungen mit 50°/o 
Si erzielt. P  ist sehr sekadkck. Im  allgemeinen erhalt man das beste Messing naeh Ein- 
schmelzen in einer reduzierenden Atmosphare von C. (Rev. Fonderie mod. 27- 175—82. 
25/6.1933.) N i k la s .

James Brinn, Uber die Verhiitung von Seigerungen bei Bronze. Pb-kaltige 
Legierungen wie Pb-kaltige Bronzen fiir Lager u. andere Zwecke zeigen kiiufig un- 
angenekme Seigerungsersckeinungen, wofur Vf. zakbeiche Beispiele anfiikrt. Da selbst 
ein kraftiges Rukren der Sckmelze vor aOem bei liokem Pb-Geh. nicht ausreicht, konnen 
zur Verhinderung der Seigerung mitunter Zusatze wie Ni, S, Na, Ba oder P gemacht 
werden. Zur Vermeidung der umgekekrtcn Blockseigerung ist das zweckmaCigste Mittel, 
eine yerkaltnismaCig niedrige GieBtemp. zu waklen. (Foundrj7 61. Nr. 6. 41—42. 81. 
Jun i 1933.) GlaUNER-

Francis W. Rowe, Bronzene Zahnradkorper im Schleudergufl. Fiir Z a k n r a d k ó r p e r  
eignet sickbeigleitender R«ibung besonders Phosphorbronze m it 12% Snu. 0,2—O,4°/0P- 
Der hartende Bestandteil ist das a,<5-Eutektoid von Cu-Sn-Misckkrystallen in einer 
festen Lsg. von a-Krystallen, nack beigefiigten Aufnahmen. Bestimmend fiir das Mikro-
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gcfiige ist die A rt des ausgefiłlirten Gusses, wio aus den beigefugten Aufnahmen yon 
Sand-, Kokillen- u. SchleuderguB hervorgeht, desgleichen auch die Festigkeitseigg. nach 
der aufgestellten Tabelle. (Metal Progr. 23 . Nr. 6. 15— 19. Juni 1933.) N ik l a s .

R. A. W ilkins, Herculoy, eine Kupfer-Silicium-Zinn-Zinklegierung. Herculoy ist 
der Handelsname fiir eine Legierungsgruppe, die durch hohen Cu-Gch. charakterisiert 
ist u. dereń wesentlicho Legierungskomponente Si ist. Sie zeichnet sich durch hohe 
Korrosionsbestiindigkeit u. stahlahnliche physikal. Eigg. aus. Geringe Zn-Zusatze 
dienen der Festigkeitssteigerung u. besseren Bearbeitbarkeit. Die durch den Zn-Geh. 
vemngerte Korrosionsbestandigkeit wird durch Sn-Zusatze wieder ausgeglichen. 
Diese machen den Werkstoff zudem einer Warmbehandlung zuganglich: ohne EinbuBe 
der durch Kaltverformung erreichten guten physikal. Eigg. kónnen so durch Anlassen 
innere Spannungen, die sonst zu Korrosionsrissen fiihren wurden, beseitigt werden. — 
Von einer Legierung m it 94,75% Cu, 3,25% Si, 1,5% Zn u. 0,5% Sn werden folgende 
Daten mitgeteilt: D. 8,54; Kemschlagvcrs. (Izod-Probe, 45° V-Iverbe) 3,5 kgm fiir 
hartgezogenes Materiał, 4,2kgm fur hartgezogenes u. angelassenes Materiał; Enniidungs- 
festigkeit (R. R. Moore-Probe): hartgezogenes u. angelassenes Materiał zeigte keinen 
Bruch nach 60 Millionen Lastwechseln bei 20 kg/qmm Belastung; F. 1023,5°; Warme- 
ausdeknungskoeff./0 zwischen 0 u. 100° 0,000 0170; Warmeleitfahigkeit/cal/Sek./ccm/0 
zwischen 25 u. 125° 0,050; elektr. Widerstand 21,75 Mikrohm/ccm bei 22,5°. — Das 
kaltgezogene Materiał zeigte beim Zugvers. folgende W erte: Streckgrenze 60 kg/qmm, 
Festigkeit 95 kg/qmm, Dehnung rund 11,5%, Einschnurung etwa 65%. Durch 30 Min. 
langes Anlassen bei 290° stieg die Streckgrenze auf 70 kg/qmm m it geringer Steigerung 
der Festigkeit u. minimalen Dehnungsyerlusten. Herculoy-SandguB hatte 38,5 kg/qmm 
Zugfestigkeit bei 40—50°/o Dehnung u. 25% Einschnurung. Fiir warmgewalzte Bleche 
u. Bander schwanken diese Werte je nach dem Verformungsgrad zwischen 60 u. 
90 kg/qmm Festigkeit u. 28,1 u. 3,1 %  Dehnung. — Die Agentien, gegen die der W erk
stoff besonders korrosionsfest ist, werden aufgezahlt. Dank der guten SchweiBbarkeit 
bieten sich dem Materiał vielfache Anwendungsmóglichkeiten. (Metals and Alloys 4 .  
123—26. Aug. 1933. U. S. A., Rcvere Copper & Brass, Inc.) G o l d b a c h .

J. Domauf, Oiepereitechnische Fragen beim Gieflen von Aluminium. Aus prakt. Er- 
fahrungen im  GieBereibetrieb wird iiber Form-, Schmelz- u. gieBteehn. Vorgang» 
mit genauem Eingehen auf die einzelnen Arbeitsgange berichtet. — Ergebnisse aus 
Festigkeitsverss. m it GuBstiicken u. Probestaben aus Cu-Mn-Silumin u. therm. ver- 
giitbarem Silumin-Gamma werden mitgeteilt. (Z. Ver. dtsch. Ing. 77. 941—45. 2/9. 
1933. Frankfurt a. M.) G o l d b a c h .

G. v. VarghaundG. Wassermann, Uber die Abhćingigkeit derKrystaUitanordnung 
in gewalzten Aluminiumblechen roń der Blechdicke. An gewalzten Al-Blechen wurde 
die Walztextur mittels Róntgen-Drehaufnahmen unter besonderer Berucksichtigung 
der Texturinhomogenitaten u. der Blechdicke untersucht. In  gleicher Weise wie schon 
bei gezogenen Metallen zeigte sich bei einem 5 mm dicken Bleeh an der Oberflache 
eine vom Blechinnem yollkommen abweichende Krystallgleichrichtung. Die Textur 
der Blechmitte laBt sich durch Angabe einer einfachen Krystallage kennzeichnen 
u. zwar einer Krystalłorientierung m it der Dodekaederfłache (110) parallel zur Walz- 
ebene u. der [112]-Richtung parallel der Walzrichtung. Diinnere Bleche zeigen diese 
klare Orientierung iiber den ganzen Querschnitt, doch ist sie auch hier an der Ober
flache etwas schlechter ausgebildet. Die Testur diinner Folien ist im allgemeinen 
weniger gut ais die im Innern der dicken Bleche. — Hinweise auf dio technolog. Be- 
deutung der Oberflachentexturen. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 12. 
511—13. 8/9. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) G o l d b a c h .

A. Thum und W. Schick, Dauerfestigkeit von Schweipverbindungen bei ver- 
schiedener Formgebung. (Vgl. C. 1933. I. 669.) Es wurden Stahlproben m it blanken 
Elektroden gleicher Zus. m it dem Lichtbogen geschweiBt u. die Dauerfestigkeit des Aus- 
gangswerkstoffes, von V- u. X-SchweiBungen, von V-SchweiBungen m it Laschen- 
sicherung u. yon anderen Lasehenverbb. gemessen. Aus den in Kuryen zusammen- 
gestellten Ergebnissen lassen sich wichtige Sehlusse fiir Konstruktionen ziehen. (Z. Ver. 
dtsch. Ing. 77. 493—96. 13/5. 1933. Darmstadt u. Essen.) L u d e r .

—■, Kohlensaure ais Feuerschutz beim Schweiflen. Auf Grund von Unterss., welche 
ergaben, daB die Anwesenheit von etwa 28% C02 die Entflammung von Kohlen- 
wasserstoffgasen yerhinderte, wurde bei der Reparatur von Tanks durch SchweiBung 
lediglich C02 eingeblasen, auf das sonst’ ubliche Ausblasen m it Wasserdampf wurde
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verzicłitet. Der Betrag der eingcblasenen C 02 soU etwa 40% betragen. (Refiner natur. 
Gasoline Manufacturer 12. 160. April 1933.) W e n t r u p .

Max Richter, Telrachlorkohlensloff ais iechnisches Entfettungsmiilel. In  Erganzung 
der C. 1933. I I . 277 ref. Arbeit wird darauf hingewiesen, daB getrockneter Tetra- 
ehlorkohlenstoff keine korrodierenden Wrkgg. zeigt. Die zweckmiiBigste Troeknung 
wird besprocben. (Ckemiker-Ztg. 57. 545. 12/7. 1933.) W e n t r u p .

E. Herzog, Schutz des Eisens in  belufteten Salzlosungen durch kathodische Nieder- 
schldge. Polarisation der kathod. Gebiete einer Fo-Oberflache durch einen H2-Eilm 
h a t eine Annaherung des Kathoden- an das Anodenpotential zur Eolge. Die Oxydation 
des H 2 wird nun durch gewisse Osydndd. sehr verzógert, die somit die fur die Korrosion 
mafigebende Potentialdifforenz yermindem. Dio Schutzwrkg. der Oxyde wird in der 
folgende Weise bestimmt: Durch Elektrolyse m it geringer Stromdichte wird an der 
Kathode ein H 2-Film erzeugt. T ritt 0 2 zu, so wird das Kathodenpotential sogleich 
positiver, um nach 10—15 Min. einen konstanten W ert anzunehmen, der von den Vers.- 
Bedingungen abhangt. Eiir eine Fe-Kathode, bei 0,4 Milliamp. u. eine genau geregelte 
0 2-Zufuhr ist der Unterschied zwischen dem H- u. dem O-Potential 0,45 Volt. Durch 
die Oxydhydrate des Cr, Ba, Ca, Al u. F e '" ,  sowie durch Fe30 4 wird dieser W ert um 
30—50%  herabgesetzt (eine durch Erhitzen erzeugte Fe30 4-Sehicht aktiviert dagegen). 
Eine Verminderung des Potentials auf Yio—V2o seines Wertes u. dam it eine starkę Ver- 
zógerung der H-Oxydation bewirken die Oxydhydrate von Mg, F e" , Pb, Cd, Zn, Ni, 
ferner M n02, Fe-Cyanid, -Phosphat u. -Borat. Rost beeinfluBt das H-O-Potential in 
keiner Weise. GuBeisen korrodiert in Seewasser rasch, da Mg(OH)2 in Ggw. yon Rost 
das Element Fe-C nicht polarisiert. Spuren yon H 20 2 andern das H-Potential yon Elek- 
troden, die m it einem polarisierenden Film bedeckt sind, nur wenig; durch grófierc 
Mengen wird die Schutzwrkg. der Oxyde aufgehoben (Ausnahme: M n02). —  In  tlber- 
einstimmung m it obigen Ergebnissen wird Fe in 0,5-n. NaCl-Lsg. +  0,5%  Sehwermetall- 
salz zu 90—98% geschutzt (Best. der Gewichtsyerluste). Durch Zulegieren von ge
ringen Mengen Ni (1,9—6% ) wird der W iderstand des Fe gegen Korrosion in Seewasser 
yerdoppelt. Ein festhaftender Film von Nickeloxydhydrat laBt sich in diesem Falle 
nachweisen. Vf. fiihrt daher die giinstige Wrkg. des Ni auf die polarisierende Wrkg. 
dieses tlberzuges zuriick. Die Unterss. werden fortgefiihrt. (Trans, electrochem. Soc. 
6 4 . 12 Seiten. 1933. Lille, U n iv . Sep.) K u t z e l n i g g .

Cloyd M. Chapman, Schnellverfahren zur Beslimmung der Korrosion. Vf. beschreibt 
eine yentilartige Vorr., die es gestattet, wahrend des Betriebes in GefaBe mit korro- 
dierenden Fil. Proben eines zu priifenden Werkstoffes einzufuhren u. wieder zu ent- 
fernen. Die Proben werden m it polierter Oberflache yersehen u. nach einer kurz- 
zeitigen Korrosion u. Mk. gepruft. Das Yerf. bietet den Vorteil, die Materialien unter 
wirklichen Betriebsbedingungen prufen u. den EinfluB der Korrosion in sehr viel 
kiirzerer Zeit feststellen zu kónnen, ais dies sonst móglich ist. (Refiner natur. Gasoline 
Manufacturer 12. 153—55. April 1933.) W e n t r u p .

Adam Helmer Pehrson, Schweden, Durchjuhrung metallurgi-scher und chemischer 
Umsetzungen in  elektrischen Strahlungsofen. GleichmaBige Stoff- u. Warmeyerteilung im 
Strahlofen wird durch eine Schiittel- u. Kippbewegung erreieht. Der Ofen wird erst 
horizontal gestellt, so daB die Breitseite des Schmelzgutes bei geringer Tiefe erhitzt wird. 
Nach Kippen des Ofens um 90° wird eine kleine, tiefe Schicht angestrahlt, wahrend 
•weiteres Kippen um 90° die Unterseite des Gutes u. des Ofens in die Nahe des Licht- 
bogens bringt. (E. P. 372 964 vom 2/6. 1931, ausg. 9/6. 1932.) H orn.

E. I. du Pont de Nemours & Co., V. St. A., tibert. yon: Walter Beck, Frank
fu rt a. M., Salzbad zur Wdrinebehandlung von nicht zemenłierbaren Metallen u. Legie- 
rungen, z. B. Messing, Neusilber, Bronze, Cu oder Ag, bestehend aus einer Misckung 
von Alkalimetallcarbonat, Alkalimetallchlorid, 1—5%  Alkalimetallcyanid u. 1—3°/0 
Holzkohle. Die Temp. des Bades wird auf 630—800° gohalten (vgl. auch A. P. 1 799 945;
C. 1931. I I .  1752). (A. P. 1 914 843 vom 17/12. 1928, ausg. 20/6. 1933. D. Prior. 20/12. 
1927.) G e is z le r .

Wellman Smith Owen Engineering Corp. Ltd., Westminster, und Arthur 
William Ogilvy-Webb, Westminster, Verfahren zum Oliihen von Metallgegenslanden in 
einem m it einem Kiihlraum fiir das Gluhgut yersehenen Ofen. Die aus dem Gliihraum 
entweichenden Verbrennungsgase werden an (Jer Verbindungsstelle des Gliihraumes mit 
dem Kiihlraum entnommen, durch einen Kiihler geschickt u. in abgekiihltem Zustand
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dem Kiihlraum des Ofens wieder zugeleitet. Eino Oxydation der Metallgegenstande soli 
yermieden werden. (E. P. 390 570 vom 5/12. 1931, ausg. 4/5. 1933.) G e i s z l e r .

Friedr. Krupp, Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zur Herstellung von Werk- 
slucken mit hohem Widerstand gegen Krdfte, wie sie bei Ezplosionen auftreten. Ais Werk- 
stoff fiir Hochdruckkessel u. -leitungen, Liiufe fiir Feuerwaffen u. dgl. wird eine Stahl- 
legierung benutzt, die 2—4,5%  Cr, hochstens 3%  Ni u. 0,3% C enthalt. Der Nickel- 
zusatz kann auch durch mindestens 0,15% Mo oder die doppelte Menge Wo ersetzt 
werden. (F. P. 722 872 vom 14/9. 1931, ausg. 29/3. 1932. D. Prior. 20/9. 1930.) H o r n .

Heraeus Vacuumsclimelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau a. M., Ver- 
fahren zur Oewinnung von Leichtmetallen. Yerf. zur Abtrennung von an einem Teil 
einer beweglichen Flachę nach P aten t 563 652 niedergeschlagenem Leichtmetall, 
dad. gek., daB die Flachę bei ihrer Bewegung durch ein zwcckmaBig m it einem FluB- 
mittel ubersehichtetes Leichtmetallbad gefiihrt wird. — Das bei dem Verf. nach dem 
Hauptpatent staubfórmig sich abscheidende u. infolgedessen pyrophore Metali soli 
in kompakte Form iibergefiihrt werden. (D. R. P. 581590 KI. 40a vom 16/1. 1932, 
ausg. 29/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 563 652; C. 1933. 1. 1008.) G e i s z l e r .

Franz Jordan, Deutschland, Bimetallgegensland, bestehend aus einer Unterlage 
von Al, die m it einer Zinklegierung aus 1—2%  Al, Rest Zn, p la tticrt ist. Man kann 
auch die Zinklegierung m it Al plattieren. Die mechan. u. chem. Eigg. der Bimetalle 
sind besser ais dio Eigg. von Bimetallen, welche aus reinem Zn u. Al bestehen. Ein 
mit Al plattiertes Blech aus der erwahnten Zinklegierung ist vollkommen wetterfest. 
Es wird auch von S 0 2 enthaltenden Raucligasen, RuB u. C02 nieht angegriffen. Ein- 
seitig m it Al plattierte Bleche aus der Zinklegierung werden auf der nicht plattierten 
Seite yon Alkalien nicht angegriffen. Die Vereinigung der Bleche geschieht durch 
Warmwalzen bei 180—450°. (F. P. 747 485 vom 13/12. 1932, ausg. 17/6. 1933.) G e is z .

Kemet Laboratories Co., Inc., New York, iibert. von: Thomas R. Cunningham 
und Robert C. Price, V. St. A., Trennung von Tantal und Niob. Aus den die beiden 
Metalle enthaltenden Ausgangsstoffen stellt man zunachst, zweckmaBig durch eine 
Chlorierung, die Oxyde her, die frei von anderen Verunreinigungen sind, u. lost sie 
dann in KOH zu K 8NbsOi5 u. dem entsprechenden Tantalsalz. Aus dieser Lsg. wird Ta 
durch Einleiten yon C 02 bei einer Temp. von 20 bis 25° ąuantitatiy  gefallt. Aus dem 
Filtrat wird Nb durch Ansauem m it H 2S 04 u. Verdiinnen m it W. niedergeschlagen. 
(A. P. 1 908 473 Tom 9/5. 1931, ausg. 9/5. 1933.) G e i s z l e r .

Hermann Kruger, Karlsruhe, Verfahren zur ortlichen Yerstarkung der Silber- 
auflage bei galvanisch versilberten Besteckteilen unter Verwendung von Abdeckschablonen 
mit Offnungen an den zu yerstiirkenden Stellen nach P at. 576099, dad. gek., daB die 
Verstarkungsoffnungen Halbmondform oder eino der Halbmondform nahekommende 
Ausbildung erhalten. (D. R. P. 582 633 KI. 48a vom 19/2. 1929, ausg. 18/8. 1933. 
Zus. zu D. R. P. 576 099; C. 1933. 11. 278.) B r a u n s .

Pacific Mills, Lawrence, iibert. von: Grinnell Jones, Cambridge, Massachusetts, 
V. St. A., Verhinderung des Verfarbens von Silberwaren. Die Silberwaren werden m it 
einem Gewebe, welches AgO in fein yerteilter Form enthalt, umwickelt. Das AgO 
setzt sich m it dem H ,S  aus der L uft um u. verhindert so die Dunkelfarbung des Silbers. 
(Can. P. 301 723 yom 23/7. 1929, ausg. 1/7. 1930.) E b e n .

Cosmopolitan Chemical Co. Inc., Long Island, N. Y., iibert. von: Morris 
Schlissel, Brooklyn, N. Y., Verhinderung der Korrosion und Rostbildung in  offenen eisemen 
Gefdpen, Tiirmen usw., die m it W. in Beruhrung kommen. Dem W. wird ein Mittel zu- 
gesetzt, das W. 4— 10%, NaOH 0,5— 2%, N a2Cr20 7 0,5—2% , N a2C03 1—5% , Na2H P 0 4
0,5—2%, N a2Si03 75—90% enthalt. GemaB einem Beispiel werden benutzt 6,78% W., 
1,45% NaOH, 1,16% N a .C rA , 2,9% Na2C03, 1,63% Na2HPO„, 86,08% N a2Si03 u.
0,006% Tannin. (A. P. 1921137 vom 3/2. 1932, ausg. 8/8. 1933.) M. F. M u l l e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: John J. Grebe und Ross T. Sanford, Midland, 
v. St. A., Behandlung von Tiefbohrloćhem. In  Pumprohren, dureh welche 01, Gas, 
W. oder Salzsole aus kalkreichen Lagem gewonnen wird, wird 5— 20%ig. HCl ein- 
gefiillt, um ein Verstopfen der Rohren zu verhiiten u. die Ausbeute zu erhóhen. Zur 
vermeidung von Korrosionen wird der HCl eine geringe Menge yon As20 3, H 3As04, 
organ. Basen oder organ. S-Verbb. zugesctzt. (A. P. 1 877 504 yom 30/6. 1932, ausg. 
13/9. 1 9 3 2 . ) __________________ N o u v e l .

Forschnngsarbeiten auf dem Gebiete des SchweiEens und Sehneidens mittels Sauerstoff und Ace
tylen. Polge 8. Halle: Marhold 1933. 4°.

Hrsg. im Auftr. d. Dt. Acetylenyereins yon Walter Rimarski. (119 S.) 31. 4.90.



2594 H IX. Oe g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1933. H.

[russ.] S. G. Wedenkin, Die Metallkorrosion und ihro Bekampfung. Moskau-Leningrad: Gos- 
sheldorisdat 1933. (76 S.) Rbl. 1.80.

IX. Organische Industrie.
William J. Hale, Ein Jahrzehnt des Fortschrilts in  der organiscK-chemischen 

Industrie. Die in den letzten 10 Jahren erzielten wichtigsten Fortschrittc der techn. 
Gewinnung ahphat. u. aromat. Verbb. werden kurz geschildert. (J . chem. Educat. 10. 
464—68. Aug. 1933. Midland, Michigan, The Dow Chem. Comp.) S k a l i k s .

T. S. Wheeler, Nutzbarmachung des Metlians. Vf. berichtet im Zusammenhang 
iiber folgende, meist in Patentschriften niedergelegte Verff.: 1. Darst. von HCN aus 
CH4. 2. Darst. von CS2 aus CH,,. 3. Darst. von aromat. KW-stoffen aus CH4. 4. Chlo- 
rierung des CH4. 5. Ćhlorierung yon Propan, CH3C1, Bzl. u. Toluol in gasformiger 
Phase. (J. Indian chem. Soe. P . C. Ray Commemor. Yol. 53—60. 1933. Bombay, 
Royal Inst. of Science.) L in d e n b a u m .

Paul Letoumeur, Frankreich, Verfahren zur Durchfiihrung chemisclier Reaklionen 
zwischen Oasen und FliissigJceiten. Umsetzungen zwischen Gasen u. Fil., z. B. zwischen 
ungesalt. KW-stoffen u. HCl werden in der Weise durehgefuhrt, daB die Rk.-Kom- 
ponenten m it gleicher Gcschwindigkeit in eine Yorkammor eintreten, in der sie durch 
Einschnurungen in Wirbelbewegung yersetzt u. innig gemischt werden. Sie treten an 
yerschiedenen Stellen in die Vorkammer ein, u. zwar derart, daB fiir jedo Komponenta 
der Druck entsprechend dom spezif. Gewieht u. die Menge den stóchiometr. Verhaltnissen 
entsprechend geregelt wird. Die gasfórmigen Ausgangsstoffe werden fein yerteilt in 
die Vorkammer eingefiihrt. Naeh Mischung der Komponenten werden die Rohstoffe in 
die Rk.-Kammer eingeleitet. (F. P. 727 394 vom 11/2. 1931, ausg. 17/6. 1932.) H o rn .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. yon: Sheldon B. Heath und Merlin
O. Keller, Midland, Michigan, V. St. A., Reinigen von Athylendibromid. Das Roh- 
prod. wird m it direktem W.-Dampf fraktioniert dest. u. dabei dio bei 90,75—91,5° 
ubergehende Fraktion ais Reinprod. gesammelt. Das so erhaltene Athylendibromid 
zeichnet sich durch eine hohe Reinheit aus. (A. P. 1 921157 yom 5/2. 1931, ausg. 
8/8. 1933.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Lappe, 
Ludwigshafen, Mathias Pier, Heidelberg, Wilhelm Rumpf, Ludwigshafen, und 
Georg Stern, Neckargemiind), Herstellung von sauerstoffhalligen organischen Ver- 
bindungen durch lcatalylische Reduktion von Kolilenoxyd mit Wasserstoff bei erhdhtcr 
Temperatur und unter Hochdruck, dad. gek., daB an Stelle der hochlegierten Spezial- 
stahle m it einem erheblichen Geh. an Cr, Wo, Ya oder Mo solche Stahle yerwendet 
werden, die einen erheblichen Geh. an 5In haben. — Beispiel: Manganstahl m it 5% Mn> 
(D. R . P. 580 695 KI. 12o yom 4/10. 1923, ausg. 14/7. 1933. Zus. zu D. R. P. 490 248; 
C. 1930. I. 3133.) B r a u n s .

Nitrogen Engineering Corp., New York, iibert. von: Ralph S. Richardson, 
Teaneck, V. St. A., Methanolsynthese. Der Kontaktraum  ist in 2 Abschnitte geteilt, 
yon denen der eine die Hauptmenge des Katalysators, der andere den kleinercn Teil 
enthiilt. Das durch die Abgase yorerhitzte H 2-CO-Gemisch wird unter einem Druck 
von 400 a t  zunachst durch den kleineren Katalysatorteil gefiihrt, wobei die heftigste 
Rk. u. Warmeentw. erfolgt, u. dann nach geregelter Zufiihrung kiihleren Ausgangs- 
gasgemisches durch den Hauptteil. Durch diese MaBnahmen kann im Hauptkontakt- 
abschnitt zuyerlassig dio optimale Temp. fiir das Masimum der Methanolbldg. ein- 
gehalten werden. Die Arbeitsweise wird m it Hilfe einer Zeichnung der Apparatur 
niiher erlautert. (A. P. 1921776 yom 24/4. 1925, ausg. 8/8. 1933.) R. H e r b s t .

Georg Frank, Berlin-Dahlem, Herstellung von Polyglyciden, dad. gek., daB mono- 
meres Glycid oder monomere, die Glycidgruppe enthaltende Verbb. mit Hilfe von 
Katalysatoren vornehmlieh bei niedriger Temp. poljTnerisiert werden. — Ais geeignete  
ICatalysatoren kommen beispielsweise SnCl4, A1C13, H 2S 0 4, Alkalien in Betracht. Z. B. 
werden 100 g monomeres Glyeid bei —25° unter Riihren m it 0,6 g SnCl4 yersetzt. 
Nach mehrtagigem Stehen im Kuhlschrank ist ein farbloses, zahes Harz entstanden; 
das Sn wird durch Aufkochen der wss. Lsg. ais H ydrat abgeschieden u. aus der filtrierten 
Lsg. das Polyglycid durch Eindampfen erhalten; 1. in W., Methanol u. E ssigsaure; 
laBt sich acetylieren u. m it Formaldehyd zu einem durchsichtigen klaren, wasserunl. 
Prod. kondensieren. Die Polyglycide konnen zur Herst. yon Laeken, piast. Jlassen,
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Formstueken, sowie ais Zwischenschicht bei der Herst. von nicht splittcrndcm Glas 
Yerwendung finden. (D. R. P. 575 750 KI. 12o Y o m  6/8. 1931, ausg. 22/8. 
1933.) R. H e r b s t .

Ćanadian Industries Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: Norman W. Thomson, 
Parlin, New Jersey, V. St. A., Herstellung von Diacelonalkohol. Aceton wird vermittels 
eines alkal. Kondensationsmittel in einem fl. KW-stoff, der das Kondensationsmittel 
nicht, jedoch Aceton leicht lóst, zu Diacotonalkohol kondensiert. (Can. P. 302 772 
vom 17/9. 1929, ausg. 5/8. 1930.) E b e n .

Dow Chemical Co., iibert. yon: Lindley E. Mills, Midland, Michigan, V. St. A., 
Yerfahren zur Herstellung von Saurehalogeniden. Zur gleichzeitigen Herst. von Benzoyl- 
halogenid u. einem anderen Saurehalogenid wird ein Benzotrihalogenid wie Benzo- 
trichlorid auf etwa 80—140° erhitzt u. bei dieser Temp. allmahlich dio aąuimolekulare 
Menge der anderen Saure wie Essigsaure, Dichloressigsdure oder allgemein einer niedrig- 
molekularen einbas. Fettsaure boi Ggw. eines Katalysators wie Co, Zn, Sb, Cu, Bi 
oder ihrer Oxyde, Hydroxyde, Oxyhydrate, Chloride bzw. organ. Salze zugegeben. 
Das Ek.-Prod. kann durch fraktionierte Dest. in die einzelnen Saurehalogenide zerlegt 
werden. (A. P. 1 921 767 yom 20/5. 1929, ausg. 8/8. 1933.) D o n a t .

Resinous Products & Chemical Co. Inc., Philadelphia, ubert. von: Herman 
A. Bruson, Germantown, Pennsylvania, V. St. A., Alkoxyessigsauren. Dio Sauren, 
dereń Alkalisalze Seifen sind u. dereń Salze m it mehrwertigen oder Schwermetallen 
in organ. Losungsmm. 1. sind, werden aus Alkalialkoholaten prim. oder sek. einwertiger 
aliphat. Alkohole m it yerzweigter K ette u. mehr ais 5 C-Atomen oder ihren Miscbungen 
vom Kp. 157— 196° oder Kp. 190—250°, wie sie ais Nebenprodd. bei der katalyt. 
Methanolsynthese aus CO u. H 2 anfallen, m it Mcmochlor- oder -bromessigsaure durch 
Erhitzen, auch in Ggw. inerter Losungsmm. erhalten. Vorteilhaft verwendet man 
2 Moll. Alkoholat auf lM ol. Saure. Die Sauremischungen haben z. B. den K p.g 142 
bis 153° (gemischte Oclyloxyessigsauren) oder Kp.5 169— 190° oder Kp.18 160° (Capryl- 
oxyessigsaure) oder Ivp.15 132— 142° (sek. Hexyloxyessigsaure) oder K p., 137° 
(HjC— CH—CH2—CH—CH2—O—CH2—COOH) aus 2,4-Dimethylpentanol-l (Kp. 159

CH3 ó h 3
bis 160°). Die Sauren sind Ole oder feste Stoffe m it niedrigem F. (A. P. 1 920 137 
yom 28/9. 1932, ausg. 25/7. 1933.) D o n a t .

N. V. de Bataafsehe Petroleum Mij., Haag, Holland, Verfahren zur Herstellung 
substituierter Carbonsduren oder Carbonyherbindungen. N icht harzige Prodd., die zur 
Herst. synthet. Harze, ais Arzneimitłel, Plastifizierungsmittel, Lacke u. a. verwendet 
werden konnen, erha.lt man durch Kondensation, z. B. Erhitzen unter Druck auf 180 
bis 210°, von aliphat., auch im Gemisch m it aromat. Monoolefinen m it Verbb. mit 
einer Kohlenstoffdoppelbindung konjugiert m it einer oder mehreren Carboxyl- oder 
Carbonylgruppen. Aus Amylen  u. Maleinsdureanhydrid entsteht z. B. Amylenbern- 
steinsaure. Crackbenzin s ta tt Amylen ergibt eine entspreehend substituierte Bem- 
steinsaure. Ferner kann Diisobutylen m it Crotonaldehyd kondensiert werden. (E. P. 
395193 vom 14/9. 1932, ausg. 3/8. 1933. Holi. Prior. 6/10. 1931.) D o n a t .

Emil Hene, Berlin-Grunewald, Yerfahren zur Erzeugung von Thiohamstoff aus 
Kalkstickstoff, dad. gek., daB derselbe m it 1. Sulfhydraten der fixen Alkalien oder Erd- 
alkalien, yorteilhaft unter Zusatz von S, auf Tempp. unterhalb 150°, yorzugsweise auf 
105°, erhitzt u. das Rk.-Prod. m it W. oder organ. Losungsmm. ausgelaugt wird. — 
Z. B. werden 3 Teile Kalkstickstoff, 3 Teile 22%ig. NaSH-Lauge u. 0,9 Teile S zu 
einer teigigen M. yermischt; diese wird ca. 50 Min. auf 105° erhitzt. Das entweichende 
NH3 wird aufgefangen u. der Ruckstand m it W. ausgelaugt. Ausbeute an Thiohamstoff 
ca. 93% des angewandten Kalkstickstoffs. Verarbeitung der ausgelaugten Lsg. erfolgt 
nach bekannten Methoden. Der W.-Zusatz betragt 30— 120% des angewandten K alk
stickstoffs. (D. R. P. 582 626 KI. 12 o vom 9/8. 1930, ausg. 17/8. 1933.) E b e n .

Dow Chemical Co., ubert. yon: Edgar C. Britton und Ray D. Holmes, Midland, 
V. St. A., Trennung von Alkylanilinen. Das Verf. ist das gleiche wio das des A. P. 
1890 246; C. 1933. I. 1516. Jedoch wird Phthalsaureanhydrid an Stelle yon Phthal- 
saure verwendet. (A. P. 1 908 951 yom 23/9. 1927, ausg. 16/5. 1933.) N o u v e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Henry J. Weiland, South Mil
waukee, V. St. A., Reinigung von Arylaminen. Das durch Red. yon 2,4-Dinitrotoluol 
erhaltliche m-Toluylendiamin wird im Vakuum zur Troekne eingedampft. Dann erhitzt 
inan auf 180—190° u. unterwirft die geschmolzene M. bei gewóhnlichem Druck der
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Dest. mit, iiberhitztem W.-Dampf. Das Kondensat wird in eine gesatt. Lsg. von 
m-Toluylendiamin eingeleitet, der etwas N a2S20 4, N aH S03 oder S 02 zugefiigt ist. 
Bei 0—5° krystallisiert aus der Lsg. reines m-Toluylendiamin aus. In  gleicher Weise 
■wird das durch Red. von m-Dinitrobenzol herstellbare m-Phenylendiamin gereinigt. 
(A. P. 1 918 997 vom 1/12. 1930, ausg. 18/7. 1933.) N o u v e l .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, iibert. von: Wesley Minnis, 
Buffalo, N. Y., Verfahren zum Reinigen von aromatischen Krystallprodukten, wie p-Nitro- 
toluól, Naphthalin, von den fl. Anteilen in einer Schleudertrommel durch Einspritzen 
eines kraftigen Wasserstrahls (Zeichnung). (A. P. 1920 517 vom 7/6. 1929, ausg. 1/8. 
1933.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dehydrierung von Kohlen- 
wasserstoffen. Ais Katalysatoren sollen Halogenverbb. von Metallen, wie Cu, Ag, Zn, 
Cd, Th, Tb, Sn, T i, Si, V, B i, Mo, W, U, M n, Rh, N i, Fe oder Co, gegebenenfalls 
auf Tragern, wie akt. Kohle, Aluminium- oder Cliromhydroxyd oder Kieselsauregel, 
dienen, wobei man gegebenenfalls noch Halogenverbb. der Metalloide u. Verbb. der 
Metalle der 5. u. 6. Gruppe zusetzen kann. Ais Ausgangsstoffe eignen sich Benzine, 
Naphthene, Kohleliydrierungsprodd. oder Hydroaromaten. Man leitet z. B. Cyclohexan 
bei 430° iiber einen aus FeCls auf akt. Kohle bestehenden K atalysator u. erhalt Bzl. 
(F. P. 748 442 vom 4/1. 1933, ausg. 4/7. 1933. D . Prior. 7/1. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Max Albert 
Kunz, Mannheim, Karl Kóberle und Erich Berthold, Ludwigshafen a. Rh., Sub- 
stitutionsprodukte des Pyrantlircms. Mindestens eine Aminogruppe eines Aminopyran- 
throns wird diazotiert, worauf die Diazogruppen durch CN-, CNS-, COOH-, SH- oder 
OH-Gruppen, welch letztere alkyliert werden kónnen, ersetzt wird. Die COOH-Gruppen 
werden durch Verseifung der CN-Gruppen erhalten. (Can. P. 301 452 vom 17/7.1929, 
ausg. 24/6. 1930.) E b e n .

Fritz Hefti, Altstetten, Schweiz, Herstellung von C,C-disubstituierten Barbilur- 
sduren durch Alkylieren yon Monoalkyl- oder -arylbarbitursauren, dad. gek., daB man 
trockene Salze solcher Barbitursiiuren, die einen Arylrest oder einen gesatt. Alkylrest 
enthalten, unter Zusatz einer geringen Menge einer organ. Base m it gesatt. Alkyl- 
halogeniden erhitzt. — Hierzu vgl. Schwz. P. 127126; C. 1929. I. 1510. Nachzutragen 
ist folgendes: Das Verf. gestattet z. B. Alkylbarbitursauren, die durch Alkylieren in 
wss. Lsg. nieht oder nur schwer erhaltlich sind, in guter Ausbeute herzustellen. Die 
Darst. von Phenylałhylbarbitursaure aus phenylbarbitursaurem K  u. CJ3bB r  kann auch in 
Ggw. von Dimethylanilin erfolgen. (D. R. P. 582 244 KI. 12p vom 18/3. 1927, ausg. 
11/8. 1933. Schwz. Prior. 14/3. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

George O. Curme, jr. Synthetic organie chemistry in industry. New York: Columbia Univ.
Press 1933. (29 S.) 8°. pap., —.50.

X. Farberei. Farben. Druckerei.
— , Neue Farbereihilfsmittel. E in neuer Emulgator fiir Fettsauren ist Emulphor EL  

der I. G. F a r b e n in d u s t r i e  A k t .-G e s . Auch fur G em ische von Fettsauren mit 
Mineralolen u. fetten Olen ist das Prod. geeignet, ferner zum Emulgieren von Ricinusol, 
Wachsen u. organ. Losungsmm. Nuva B  ist ein Hilfsmittel fur das Abkochen bzw. 
Beuchen von Baumwolle u. anderen Pflanzenfasem, das auch die Schalenteile weit- 
gehend aufsehheBt. E in Mercerisierhilfsmittel von hoher Netzwrkg., geringer Schaum- 
bldg., G eruch losigkeit u. U n g iftig k e it ist Leophen B. (D tsch . F a rb e r-Z tg . 69. 419. 
17/9. 1933.) S u v e r n .

Georg Rudolph, Farben von Oeweben aus Baumwolle, Viscosekupferkunstseide und 
Acetatlcunstseide. Das Farben m it substantiven Farbstoffen, die die Acetatseide so 
gut wic gar nieht anfarben, ist geschildert. (Kunstseide 15. 316—17. Sept. 1933.) Suv.

A. E. Sunderland, Kunstseide und ihr ungleichmdfiiges Farbstoffaufnahme- 
vemiogen. Die Vorschlage, ungleichmaBiges Farben von Viscoseseide zu bekampfen, 
werden besprochen, weiter wird untersucht, welche Umstande beim Spulen- u. Topf- 
spinnverf. zu ungleichmaBig anfiirbbaren Faden fiihren konnen. L. u. unl. Salze in 
der Kunstseide konnen ungleichmaBiges Anfarben verursachen, eine Behandlung init 
verd. HC1 kann Abhilfe schaffen. (Text. Colorist 55. 458—62. 492. Juli 1933.) SuvERX-

A. Alberts, Das Streifigfarben von Kunstseide. Im  Topfspinnyerf. kann ungleich- 
maBige Zwirnung dann entstehen, wenn der Topf sehr voll gesponnen wird u. der
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Anfang des Kuchens weniger Drehungen aufweist ais die inneren Lagen. Es rniiBto 
dann der Kuchen beim Abhaspeln in  mehrere, yerschieden bezeiclmete Strahne auf- 
geteilt werden. (Mschr. Text.-Ind. 48- 175. Aug. 1933.) Su v e r n .

Ray Cottrell, Atzbare Farbstoffe, ilire Verwendung fiir Baumwollkunstseidegewele. 
Geeignete Entwicklungsfarbstoffe u. Naphthol-AS-Kombinationen sind genannt u. 
ihro Fiirbeweise ist erlautcrt. (Text. Wid. 83- 1439. Aug. 1933.) S u v e r n .

Georg Rudolph, Anthralanfarbstoffe. Die Verwendung der Farbstoffe fiir Wolle u.
Halbwolle ist beschrieben. Farbemuster. (Z. ges. Textilind. 36 . 436—37. 23/8. 
1933.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe. I .  G . F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s . :  Ein neuer, sub-
stantiver Farbstoff ist Direktschwarz A T , er farb t etwas griinstichiger ais die altere 
VT-Marke. Effekte aus Acetatseide bleiben ungefarbt, Mischgewebe aus Baumwolle 
u. Viscoseseide werden gleichmaBig gedeckt, die Farbungen sind gut atzbar. Rapidogen- 
rot I T R  liefert gut haltbare Druckfarben u. lebhafte, blaustichige Rottóne yon sehr 
guter Licht-, Wasch- u. Cl-Echtheit. AuBer fiir direkten Druck eignet sich der F arb
stoff auch fiir den Anilinschwarz-Reserveartikel. Indanthrenolive OB doppelt Teig 
wird ausschlieBlich nach dem Yerf. IN  gefarbt auf Baumwolle, Kunstseide u. andere 
pflanzliche Fasem, seine vorzuglichen Echtheitseigg. machen es fiir Markisen- u. 
Dekorationsstoffe, sowie fur ausgesprochene Waschartikel geeignet. Auch fiir Seide- 
Waschartikel kann es yerwendet werden. (Dtsch. Farber-Ztg. 6 9 . 387. 27/8.1933.) Suv.

P. Krais, Neue Farbstoffe und Musterkarten. Sabaphosphin O, ein neuer bas. Farb
stoff der C h e m is c h e n  F a b r i k  v o r m . S a n d o z ,  Basel, eignet sich seiner Reduktions- 
bestandigkeit wegen besonders zum Buntatzdruck u. ais Buntreserye unter Anilin- 
schwarz. — Rigangrau B L  der G e s e l l s c h a f t  f u r  C h e m is c h e  I n d u s t r i e  i n  
B a s e l ,  ein etwas rotliches Grau von guter Echtheit, wird besonders fiir streifig far- 
bende Viscoseseide empfohlen. — Tinon- u. Tinonchlorfarbstoffe zeigt die J . R. G e ig y  
A.-G., Basel, im direkten Kiipendruck auf Baumwolle. — Sdurebrillantblau R  extra 
ist ein neuer, sauerfarbender, lebhafte Tóne gebender Farbstoff fiir Wolle u. Seide der
I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s ., auch fiir Druck geeignet. Mit direkten Farb- 
stoffen hergestellte Farbungen auf Strumpfen aus Viscoseseide u. Baumwolle zeigt die 
Firma in einer Kartę. Sie yeróffentlichte femer einen Ratgeber fiir das Farben yon 
Seide, Kunstseide sowie Mischgeweben. (Mschr. Text.-Ind. 4 8 . 175—76. August 
1933.) Su v e r n .

— , Neue Musterkarten und Farbstoffe. Cdlitonatzblau 3 R  d e r I .  G . F a r b e n 
in d u s t r ie  A k t .-G e s . i s t  d e r  e rs te , weiB a tz b a re  b laue  F a rb s to ff  d e r  C ellitonreihe  
u. wird in  e rs te r  L in ie  fiir  d en  A tzd ru ck  em pfohlen , k a n n  a b e r a u ch  a is  S e lb stfa rb s to ff 
u. fiir M isehungen d ienen . Cellitonbrillantgelb FF Pulver h a t  e in en  b esonders re in en , 
griinstiehigen G e lb to n  v o n  auB ergew óhnlicher B rillan z  u . F luo rescenz . D ie  L ich t- 
echtheit is t  gering. Echtrotsalz I T  R  neu i s t  e in e  N eu ein s te llu n g  dieses F arbesalzes, 
die eine A b an d eru n g  d e r  F a rb e v o rsch rif ten  n o tw en d ig  g em aeh t h a t.  —  Gibabordeaux 
2 RN P (pat.) d e r G e s e l l s c h a f t  f u r  Ch e m is c h e  I n d u s t r ie  i n  B a s e l  i s t  e tw as 
gelber ais d ie  a lte re  2 R  P -M ark e  u . b e d eu ten d  lic h tec h te r , es w ird  fu r  alle  Zweige de r 
Baumwollfarberei empfohlen, fe m e r fiir  C ellu losekunstseide u . N a tu rse id e . D e r F a r b 
stoff is t re in  weiB a tz b a r . E in e  e in h e itlich e  B eze ichnung  d e r  T eig m ark en  ih re r  K iip en - 
farbstoffe h a t  d ie  F irm a  a m  15/6. 1933 d u reh g efu h rt. Cibacetblau B R F  Pulver f a rb t  
reiner ais d ie a lte re  B R -M ark e  u . w ird  b esonders a is B lau e lem en t fu r  K o m b in a tio n  
empfohlen. E in e  K a r tę  d e r  F irm a  ze ig t a tz b a re  M odetone m it  N eolan- u . S au re fa rb - 
stoffen auf W ollm ousseline. E in  n eu er F a rb s to ff  d e r N eo lan re ihe  i s t  Neolajibordeaux B, 
etwas b lauer a is d ie  a lte re  R -M arke, d ie  W asch-, W alk - u . A lk a lie ch th e it i s t  e tw as  ge- 
ńnger, die iib rigen  E ch th e itse ig g . s in d  gleich. —  E in o  S c h rif t d e r  Ch e m is c h e n  F a b r ik  
St o c k h a u se n  U. Co ., I ire fe ld , „ S to ck h a u se n -P ro d u k te  in  d e r  S c h lich te re i“  be- 
schreibt Stoko-Tabletten zum  A b b au  y o n  S ta rk ę  b is zu  1. S ta rk ę , Stoko-Tabletten N  
zur mechan. fe inen  V erte ilu n g  y o n  S ta rk ę , Tallosan S, e in  T alg  in  p ra k t .  w asserl. F o rm  
enthaltendes S ch lich tem itte l, Monopolseife ais Netz- u . Durchdringungsmittel yon  
guter MgS01-Bestandigkeit, Tallosan B W K , e in  w ach sh altig es P ra p a ra t ,  d a s  dem  
Materiał hóheren  G lanz y e r le ih t u . Stoko-Glyzerin, d as  d ie  W are  in  b eg ren z tem  MaBe 
wasseranziehend m ac h t. (M h. Seide K u n s tse id e  3 8 . 386—88. S ep t. 1933.) Su y e r n .

—, Neue Farbstoffe, chemische Praparate und Musterkarten. E in neues Mittel zur 
Porós-wasserabstoBenden Impragnierung ist Paralin E  konz. der Ch e m is c h e n  F a b r ik  
Ih eo d . R o t t a , Zwickau. — Die Firm a D u r a n d  u. H u g u e n in  A.-G., Basel, brachte 
imter dem Namen Dehapan O ein neues Lósungsm. fur schwerlosl. Druckfarben in
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den Handel. Der Fixierer W DHL  der Firm a ermoglicht, dio wichtigsten Cr-Farb- 
stoffe im Druck durch eine einzige Mather-Plattpassage yon 8 Min. zu ixieren. Fur 
den Druck von Cr-Farbstoffen empfiehlt die Firm a die Universalbeize 9333. (Melliands 
Textilber. 14. 472. Sept. 1933.) S u v e rn .

Louis Light, Neuerungen in  der Gewinnung von Gasrufl. Angaben aus neueren 
deutschen u. engl. Patenten uber GasruB (Carbon black). (Paint Colour Oil Vamish 
Ink Lacąuer Manuf. 3. 201—04. Juli 1933.) S c h e i f e l e .

J. Stewart Remington, Die Ultramarinfabrikation. (Paint Colour Oil Varnish 
Ink Lacąuer Manuf. 3. 190—94. 222—26. 230. Aug. 1933.) S c h e i f e l e .

A. B. Searle, Tone und ihre Verwendung in  der Farbenfabrikalion. Angaben 
uber die Verwendung der Tone ais Bindemittel, Adsorptionsmittel, Pigment, Substrat, 
Fiillstoff etc. Verschiedene Tonsorten u. ihre Auswahl. (Paint Colour Oil Varnish Ink 
Laccjuer Manuf. 3. 185—89. Juli 1933.) S c h e i f e l e .

Fritz Schmid, Die Priifung von Pigmenłen und feinkomigen Stoffen auf Teilclien- 
feinheit nach mechanischen und optischen Verfaliren. Fiir die Priifung von Pigmenten 
auf Teilchenfeinheit stehen folgende Yerff. zur Verfiigung: Verreiben des Pigment- 
pulyers zwischen den Fingerspitzen, Anreiben des Pigments m it 01 u. Ausstreichen 
auf einer Glasplatte, trockenes Sieben, NaBsieben m it Ldsungsmm., Sedimentations- 
analyse u. opt. Methoden. Bei der mikroskop. Erm ittlung der KorngroBe u. Korn- 
gestalt hat sich ais Einbettungsmittel fur Pigmente m it Brechungsindex iiber 1,8 
Kanadabalsam bewahrt. Durch Auftragen des Praparates auf Uranglas u. Bestrahlung 
m it ultraviolettem Licht lassen sich bei starker VergróBerung Teilclien bis zu etwa
0,1 studieren, wobei nur die geringe Feldhelligkeit etwas stort. Pigmente mit Eigen- 
fluorescenz ergeben keine Storung. (Chem. Fabrik 6- 349—52. 23/8. 1933.) S c h e i f e l e .

Erich K. O. Schmidt, Zur quantitativen Ermittlung der Haftfestigkeit von An- 
strichen. Nach dem angegebenen Verf. werden Hartholzldotzchen unter Druck mit 
Warmleim auf die Anstrichflache aufgeleimt u. nach dem Erharten des Leimes u. Ein- 
schneiden des Filmes um die Holzklótzchen herum senkreeht nach oben unter Er
m ittlung der dazu notwendigen Last mittels Waage abgerissen. Aus der aufgewandten 
Belastung u. der abgerissenen Anstrichflache laBt sich die Haftfestigkeit des Anstrichs 
in g/qcm angeben. Durch Anrauhen der Anstrichflache kann die Haftfestigkeit des 
Leimes erhoht u. dadurch auch bei besser haftenden Anstrichen ein Zahlenwert er
halten werden. Ergebnisse der Messung an ca. 30 yerschiedenen Anstrichsystemen. 
(Angew. Chem. 46. 525—29. 12/8. 1933.) S c h e i f e l e .

S. M. Neale, Yiscosefarben. Zur Best. der Affinitat von Farbstoff zu Viscosegam 
wird der gereinigte Farbstoff in bestimmter Weise aufgefarbt, m it Pyridin u. W. ab- 
gezogen u. colorimetr. bestimmt. (Silk J .  Rayon Wid. 10. Nr. 111. 26—27. 20/8. 
1933.) _________________  SUVERX.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Farben von 
fliissigen oder schmelzbaren organischen Stoffen m it Farbstoffen, die in ihnen nicht oder 
ungeniigend 1. sind, 1. dad. gek., daB man diesen Stoffen die Farbstoffe unterVer- 
wendung von Phosphatiden, insbesondere Lecithin, allein oder zusammen mit diesen 
misehbaren Aminen  einyerleibt. — 2. dad. gek., daB man beim Farben mit Beizen- 
farbstoffen lackbildende Metallyerbb. mityerwendet. (D. R. P. 579 936 KI. 22h vom 
4/11. 1930, ausg. 3/7. 1933.) E n g e r o f f .

Comp. Franęaise de Produits Chimiąues et Matiśres Colorantes de Saint- 
Clair-Du-Rhóne (Soc. An.), Seine, Frankreieh, Herstellung von Azofarbstoffen. Man 
laBt auf Disazofarbstoffe aus Resorem, die eine oder mehrere salzbildende Gruppen 
enthalten, eine dritte  Diazoyerb. einwirken. Die Farbstoffe dienen zum Farben yon 
Seide u. Leder. — Auf den Farbstoff „Echtbraun", erhaltlich aus 2 Moll. diazotierter 
Naphthionsaure u. 1 Mol. Resorcin, laBt man in alkal. Lsg. diazotiertes p-Nitranilin 
einwirken. Es entsteht ein tief brauner Trisazofarbstoff, der nur geringe Affinitat fiir 
Wolle hat, aber Seide u. Leder kraftig anfarbt. Yereinigt man den Disazofarbston 
aus 1 Mol. Resorcin, 1 Mol. diazotierter Pikraminsaure u. 1 Mol. diazotierter Sulfanil- 
saure m it 1 Mol. diazotiertem p-Nitranilin, so erha.lt man einen Seide u. Leder sehr echt 
kastanienbraun farbenden Trisazofarbstoff. Ahnliche Farbstoffe erhalt man aus den 
Disazofarbstoffen aus 1 Mol. Resorcin u. 1 Mol. diazotierter Sulfanilsaure u. 1 Mol. 
diazotierter 1,4-Naphthylaminsulfonsaure durch Einw. yon 1 Mol. diazotierter Picranun- 
saure oder 1 Mol. diazotierten 1-Naphthylamins oder 1 Mol. A m in o a z o b e n z o ls .  (F. ”• 
745 563 yom 22/1. 1932, ausg. 12/5. 1933.) F ra n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. 
Man vereinigt Diazo- oder Diazoazoverbb. in alkal. Lsg. m it Nitroaryloxynaphth- 
1,2-triazosulfonsa.ure. Die Farbstoffo besitzen keine Affinitat fur Baumwolle, sie liefem 
auf Leder aus saurem Bade sehr gleiehmaBige Farbungen. — Auf 4'-Nitrophenyl-5-oxy- 
naphth-l,2-triazol-7-sulfonsaure (I) liiBt man in alkal. Lsg. diazotierte 1-Aminobenzol- 
4-sulfonsaure einwirken. Der Farbstoff farb t Chromleder oder vegetabil. gegerbtes

Leder liohtecht blaustichig rot. Mit diazo- 
tierter 2-Aminobenzol-l-earbonsaure erhalt 
man einen etwas blaustichiger farbenden F arb
stoff. Der Farbstoff aus diazotierter 2-Amino- 
5-nitrobenzol-l-earbonsaure oder 4-Amino- 
azobenzol-4'-sulfonsaure farbt Leder rotbraun. 
Verwendet man an Stelle der (I) die 4'-Nitro- 
phenyl - 8 - osynaphth - l,2-triazol-6-sulfonsaure 

m ,  so erhalt man analog zusammengesetzte Farbstoffe, die das Leder in annahem d 
dem gleiehen Farbton farben. Der Azofarbstoff 6-Nitro-2-amino-l-oxybenzol-4-sulfon- 
saure — >- I  farbt Leder rotbraun, 2-Amino-4,6-dinitro-l-oxybenzol — >- I  farbt Chrom
leder tiefschwarz, 2-Amino-4,6-dinitro-l-oxybenzol — y  BE fiirbt Chromleder griinstichig- 
schwarz, 2-Amino-4,6-dinitro-l-oxybenzol — y  3'-Nitrophenyl-8-oxynaphth-l,2-triazol- 
4-sulfonsaure farbt Leder gleichmaBig grau, der Diazofarbstoff 2-Aminonaphthalin- 
4,8-disulfonsaure — >• 1-Naphthylamin — >- I  farbt Leder korinth, der Farbstoff 
2-Amino-4,6-dinitro-l-oxybenzol — >- 2'-Oxy-3',5'-dinitrophenyl-5-oxynaphth-l,2-tri- 
azol-7-sulfonsaure farbt Leder sehwarz. (F. P. 745 814 vom 15/11. 1932, ausg. 17/5. 
1933. D. Prior. 15/2. 1932.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Norman Hulton Haddock und 
Frank Lodge, Blaekley, Manchester, Herstellung von Anthrachinonfarbsloffen. Man laBt 
Amino-3-keto-2,3-dihydrobenz-l,4-thiazin u. l-Oxyanthrachinone oder ihre Leukoderiw. 
aufeinander einwirken, oxydiert erforderlichenfalls u. hydrolysiert. Die so erhaltenen 
Anthrachinonylaminoanilin-o-thioglykolsauren farben die tier. Faser aus neutralem 
oder schwach saurem Bade, durch Nachbehandeln der Farbungen m it h. verd. Mineral- 
sauren werden sie pottingecht. Eine Mischung von Leukochinizarin, Borsaure u. 
7-Amino-3-keto-2,3-dihydróbenz-l,4-thiazin in Pyridin erhitzt m an 3 Stdn. zum Sieden; 
nach Beendigung der Bk. kuhlt man, filtriert, wascht m it A. u. h. W., das erhaltene 
krystallin. Pulver, unl. in h. W., erhitzt m an 3 Stdn. m it 32°/0ig. NaOH, verd. m it W., 
filtriert, lóst den Riickstand in h. W., fallt m it Salz u. filtriert. Der erhaltene F arb
stoff farbt Wolle aus neutralem Bade unter Zusatz von Glaubersalz, durch Nach
behandeln m it h. 7°/0ig. HC1 erhalt man pottingechte tiefgriine Farbungen. Aus Leulco- 
chinizarin u. 6-Amino-3-keto-2,3-hydróbenz-l,4-thiazin erhalt m an auf analoge Weise 
ein grunstichig blaue Farbungen liefemdes Prod. Aus Leuko-l,4,5-trioxyanlhrachincm 
u. 7-Amino-3-keto-2,3-dihydrobenz-l,4-thiazin entsteht ein gelbstichig griine Farbungen 
lieferndes Prod. Die aus Leukochinizarin u. 8-Amino-6-methyl-3-keto-2,3-dihydrobenz-
1.4-thiazin erhaltliche Verb. liefert auf Wolle wasch-, walk- u. pottingechte dunkel- 
griine Farbungen. 8-Amino-6-methyl-3-keto-2,3-dihydrobenz-l,4-thiazin erhalt man durch 
Bchandeln von 4-Chlor-3,5-dinitrotoluol ( K o e r n e r  u . C o n t a r d i ,  C. 1915. I . 731) 
mit alkoh. NaHS, Kondensieren des erhaltenen Mercaptans m it Monochloressigsaure 
u. Red. des Prod. m it Zn-Staub u. Essigsaure. 6- oder 7-Amino-3-keto-2,3-dihydrobmz-
1.4-thiazin erhalt man aus den Amino-2-mercaptóbenzthiazolen (Te p f e m a , Se b r e l l ,
C. 1927. II. 1270, 1271) durch Hydrolyse m it Alkalien, Kondensieren der erhaltenen 
Mercaptophenylendiamine ( B e r n t h s e n ,  Liebigs Ann. Chem. 251. 64) m it Mono- 
chloressigsaure u. Erhitzen der Diaminophenylthioglykolsauren m it verd. Sauren. 
(E.P. 394312 Tom 13/11. 1931, ausg. 20/7. 1933. F. P. 745 527 v o m  12/11. 1932, 
ausg. 12/5. 1933. E. Prior. 13/11. 1931.) F r a n z .

Comp. Nationale de Matióres Colorantes et Manufactures de Produits Chi- 
miques du Nord Reunies (Etablissements Kuhlmann), Seine, Frankreich, Konden- 
totionsprodukte, Verfahreii zu ilirer Herstellung und Verwendung fiir  Farbstoffe und 
Farblacke. S ta tt der Aldehyde beim Verf. des H auptpatents werden Aldehydsauren 
" 'e  Glyoxylsaure verwendet. Aus Leukochinizarin entsteht auf diese Weise l,4-DioXy- 
anthrachinonyl-2-essigsaure, aus Chlor- oder Nitrobenzol um krystallisiert F . 248 bis 
250° (I), u. aus Leuko-a.-oxyanthrachinon l-Oxyanthrachinonyl-2-essigsdure, hellgelbe 
m b., glanzend gelbe Krystalle aus Tetralin F. 236— 237° (H). I  gibt auf Baumwolle 
oraun-orange Farbung, die durch Chromieren in sehwarz ubergeht. Der Tonerdelaek

KO NTo
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ist blaulickrot. t)bcr den P. erhitzt ergibt I  2-Methyl-l,4-dioxyanthracliinon P . 178 
bis 179° u. II  2-Methyl-l-oxyanthrachinon F . 180° (Abspaltung von C02). (F. P . 42372 
yom 9/3. 1932, ausg. 11/7. 1933. Zus. zu F. P. 739596; C. 1933. I. 2321.) D o n a t

Gewerkschaft Gevenich, Deutschland, und R. Englert & Dr. F. Becker Che- 
mische Fabrik Prag V II, Tseheehoslowakei, Herstellung von Blanc fixe. Eine ge- 
schinolzene, barythaltige M. wird in W. oder in eine Salzlsg. eingebracht. Im  Augen- 
bliek des Eintrittes der gescbmolzenen M., die ais geschmolzenes Salz NaCl enthalt, 
in  das Lósungsm., z. B. in die wss. Lsg., wird ihre Oberflaohe mógliehst yergróBert, 
z. B. indem man die M. in Form  yon diinnen Faden, dereń Durchmesser 1 em nicht 
iibersteigen soli, in das wss. Medium einbringt. Soli ein mógliehst feinkómiges Prod. 
erhalten werden, so wird die Temp. der gescbmolzenen M., dio mógliehst viel BaS04 
enthalten soli, um wenigstens 100° iiber den F. erhóht. F ur die Erzielung eines grob- 
kórnigen Salzes wird die Salzmasse vor ihrem E in tritt in das wss. Medium abgekiihlt,
wobei man bis fast an den Verfestigungspunkt herangehen kann. Die Abkiihlung
wird schon dadurch erreicht, daB man das gesehmolzene Salz einen liingeren Weg 
bis zum E in tritt in die Lsg. zuriicklegen liiBt. (F. P. 747 872 vom 20/12. 1932, ausg. 
24/6. 1933. D. Prior. 27/1. 1932.) D r e w s .

Walter Denzler, Schweiz, Druckfarben. Die Lsg. eines Bindemittels wird in 
einem organ. Lósungsm. m it Stabilisatoren enthaltenden W. emulgiert u. mit fein 
zerriebenen Pigmenten angefarbt. — Beispiel: Man zerreibt 20 kg Lack in 80 1 einer 
wss. Lsg. yon 3 kg Casein u. 5 kg Na-Seife. In  dieser PI. emulgiert man eine Lsg. von 
15 kg Harz in 20 kg Terpentinól. (F. P. 748 759 vom 9/1. 1933, ausg. 8/7. 1933.
D. Prior. 18/1. 1932.) Gr o t ę .

Emory Winship, San Francisco, iibert. yon: George D. Knight, Bedwood City, 
Calif., Herstellung von Druckerfarbe fiir Tiefdruck durch Vermischen von 5 Teilen 
Gilsonit m it 2 Teilen eines Kohlenwasserstoffdestillats u. Verriihren m it einer wss. 
Leimlsg. u. einem Pigment. Vgl. A. P. 1 858 449; C. 1932. I I . 928. (Can. P. 304857 
yom 26/8. 1929, ausg. 14/10. 1930.) M. F. M u l l e r .

Rene-Emile Roussel und Renó fimile Lefebvre, Frankreich, Seine, Farbwalzen 
fiir  den Druck. Die Walzen haben eine Belagmasse, bestehend aus biegsamem Kaut- 
schuk, auf dem eine diinne Schicht aus plastifizierten Celluloseestem aufgebracht ist, 
die fiir Ole u. KW-stoffe undurchlassig ist. (F. P. 748726 yom 13/12. 1932, ausg. 
8/7. 1933.) G r o tę .

Hans Buschmann, Stettin, Druckplatte aus Metali fiir  Bilderdruck auf Ilochdnick- 
rotationsmaschinen, dad. gek., daB das Bildklischee in der Druckplatte durch eine 
Guttapercha- oder Kautschukfolie von solcher Starkę befestigt ist, daB nach dem 
Einpressen des Klischees in die h. Druckplatte die dauerndo Eig. der Folie erhalten 
bleibt. Vgl. D .R .P . 476183; C. 1933. I . 3130. (D. R. P. 582 956 KI. 151 yom 
7/12. 1927, ausg. 25/8. 1933.) G r o tę .

Hermann Hurwitz & Co., Berlin, Herstellen von Druckformenfiir Vervielfaltigiingen 
auf Glas- Ui Metallflachen, auf denen durch Einw. alkal. Beagenzien auf saure Metall- 
salzschichten oder durch Belichtung yon kolloidfreien Schichten liehtempfindlicher 
Salze Fettfarbe annehmende Stellen geschaffen werden, dad. gek., daB diese Bk.- 
Stellen m it einem gegebenenfalls gefarbten Lack yersehen werden. — Die Lacke kónnen 
Zusatze von Olen u. Firniśsen erhalten. (D .R .P . 582069 KI. 15b yom 5/12. 1931, 
ausg. 8/8. 1933.) __________________  G r o tę .

E. Herzog, Reaktionstabelle der Kupenfarbstoffe und Indigosole. Hrsg. unter d. P a t r o n a t  d.
Sektion Schweiz d. Intern. Vereins d. Chemiker-Koloristen. Basel: Wepf 1933. (32 S.)
8°. M. 2.— ; Lw. M. 2.80.

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
— , Uber die synthetischen Harze au f Basis H am stoff und Derivate. Zusammen- 

stellung der PatentUteratur. (Rev. gen. Matiferes piast. 9. 217—25. 294—96. 349—50. 
April 1933.) P an g ritz .

E. M. Hayden, Nilrolacke f i i r  spezielle Zwecke unter besondzrer Beriicksichtigwg  
der Lacke f i i r  Gummiwaren. Allgemein gehaltene Angaben iiber die zu uberwindenden 
Schwierigkeiten. (Piast. Products 9. 191—92. Juli 1933. Stanley Chemical Co., 
U. S. A.) W. W o lf f .
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John Mc E. Sanderson, Lomngsmittel fiir Lackuberziige. Gruppe V: Ester. Teil I  
u. II. (IV. vgl. C. 1933. I I . 1934.) Von den zahlrcichen Estern finden nur wenige prakt. 
Verwendung ais Losungsmm. fiir Celluloselacke. Verdunstungsfahigkeit der Losungsmm. 
bedingt weitgehend die Verarbcitungsfahigkeit sowie Hartę, Glanz u. Glatte der Lacke. 
Ais Standards fur die einzelnen Gruppen der leicht, m ittel u. schwer fluchtigen Losungs- 
mittel kommen Athylacotat, Butylacetat u. Amylacetat, Athyllactat u. Butyllactat 
in Betracht. Ferner wird Losefahigkeit, yerschnittfiihigkeit, Fluchtigkeit etc. von 
Methylacetat, sek. Butylacetat, Methyl- u. Athylglykolacetat usf. behandelt. Tabellar. 
Aufstellung von spezif. Gewicht, Siedebereich, relativer Verdunstungszeit, Breckungs- 
index, Flammpunkt, Verschnittfahigkeit gegen Toluol u. Naphtha, Estergeh. u. Wasser- 
losliclikeit von iłber 30 yerschiedenen Estern. (Paint, Oil chem. Rev. 95. Nr. 15.10—12. 
Nr. 17. 8—9. 24/8. 1933.) S c h e i f e l e .

Mikkel Frandsen, Verfahren zur Bestimmung der Losefahigkeit fluclitiger Ver- 
diinnungsmittel in  Ollacken. Priifung des Verdiinners direkt gegen die Lackgrundlage, 
in welcher derselbe zur Verwendung kommt. Jeweils 5— 10 ccm Lackgrundlage unter 
genauer Ablesung des Volumens in Mefiglaser einfullen, darauf 0,3—2,0 Volumina 
Verdiinner zugeben u. nach kraftigem Umschutteln anschlieBend 1 Stde. bei 25° stehen 
lassen. Aus der letzten Probe, die noch keinen Nd. enthalt, u. der ersten Probe, die 
eine Ausfallung aufweist, stellt man eine weitere Versuchsreihe her, aus welcher man 
das Minimalvoluinen Verdunner herleiten kann, welchcs zur Erzeugung einer Ausfallung 
erforderlich ist. Priifungen nach diesem Verf. deuten darauf hin, daB zwischen der 
Fluchtigkeit von ErdOldestillaten u. dereń Losefahigkeit keine direkte Beziehung 
besteht. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 184—85. 15/5. 1933.) S c h e i f e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Farbenbinde- 
miltels durch Zusammenbringen einer wss. Emulsion von óligen bis piast. Harzkonden- 
sationsprodd. oder Kunstharzprodd. m it trocknenden Substanzen, die mehrere Doppel- 
bindungen enthalten. Ausgenommen sind Alkydharze, die unter Zusatz einer mehrfacli 
ungesatt. aliphat. Monoearbonsaure hergestellt worden sind. — 100 Teile Leinol u. 
100 Teile eines ólloslichen Kunstharzes aus Phenol, Formaldehyd u. Kolophonium 
werden zusammen gekocht u. m it 200 Teilen einer 10%ig. ammoniakal. Caseinlsg. emul- 
giert. Dazu werden etwa 150 Teile Fe20 3-Pigment gegeben. Das Prod. liefert raseh- 
trocknende Farben. — 440 Teile eines Umesterungsprod. yon Polyvinylacetat u. Leinol 
werden nach Zusatz yon 3,9 Teilen Mn-Resinat u. 2,3 Teilen Pb-Linoleat in eine wss. 
Lsg. aus 44 Teilen Casein, 10 Teilen N H 3-Lsg. u. 1,2 Teilen einer Lsg. von 30 Teilen Tri- 
chlorphenol in 70 Teilen Athanolamin, insgesamt auf 1000 ccm m it W. verd., eingetragen. 
Die Emulsion stellt das fertige Bindemittel dar. (F. P. 748411 yom 3/1. 1933, ausg. 
4/7.1933. D. Prior. 28/1.1932.) M. F. M u l l e r .

Bakelite Corp., New York, Trocbiende Olmischung, dad. gek., daB sie ein trock- 
nendes 51 u. ein óllósliches Phenolresinoid enthalt. Man erhitzt ein óllosliches Phenol- 
resinoid in einem trocknenden 01, bis eine Probe beim Abkiihlen u. Verdunnen m it 
einem trocknenden Ol klar bleibt. (Schwz. P. 157 952 yom 4/5. 1931, ausg. 2/1. 1933.
A. Prior. 9/5. 1930.) E n g e r o f f .

Dr. F. Raschig G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh., Verfahren zur Blau- oder 
Schwarzfarbung der Oberflache von gehdrtetem Phenolaldehydharz, dad. gek., daB dieselbe 
einer k. oder maBig erwarmten alkal., wss. Lsg. yon Paraphenylendiamin ausgesetzt u. 
zweckmiiBig m it Wasserstoffperosyd nachbehandelt wird. — Z. B. bringt m an ein 
Phenolaldehydharzstuck in eine Lsg. yon 2,5 bis 3 g p-Phenylendiamin in 100 ccm W., 
setzt 5 ccm 10%ig. Natronlauge zu, laBt das Stiick sich blaugrau farben, spiilt ab u. 
wingt es in eine l% ig . H20 2-Lsg. Dio gunstigste Badertemp. ist etwa 20—30°. Die 
Politur der Kunstharzstiicke bleibt bei nicht zu langem Belassen in den Badem  erhalten. 
(D. R. P. 581 907 KI. 39b yom 22/11. 1931, ausg. 4/8. 1933.) S a r r e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: Rowland Hill, England), 
Herstellung eines Polymerisationsproduktes des Methacrylsauremethylesters. Die Poly- 
inerisation wird in der Warnie, z. B. bei 60—100° u. spater bei 80—200°, in Ggw. yon 
Benzoylsuperoxyd ais K atalysator u. in An- oder Abwesenheit yon Lósungs- u. Ver- 
durmungsmitteln durchgefiihrt. Die Polymerisate stellen harte, glasahnliche Kunsl- 
nassen dar, die m it Fullmitteln, wio Metallpulver, Glimmermehl, Pigmente, u. Weich- 
fflachungsmitteln, wie Campher oder D ibutylphthalat, gestreckt sein konnen. Die 
^lassen lassen sich sagen, frasen u. polieren. Andere Katalysatoren sind Na-Perborat u. 
■tssigsaureanhydrid. — a -Methacrylsduremethylester wird in Ggw. von 0,5% Benzoyl-
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superosyd 4 Stdn. bei 100° orhitzt. Beim Abkuhlen wird eine bimssteinahnlielie M. 
erhalten. 20 g dayon werden in Pulverform bei 140—150° 2 Min. in einer Form h. 
yerprefit. Das Prod. ist hart, farblos, durchsichtig u. blasenfrei. (Aust. P. 10 161/1932 
Tom 15/11. 1932, ausg. 8 /6 .  1933. E .  Prior. 17/11. 1931.) M . F. M u l l e r .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, V. St. A., Herslellung 
von Formkórpern aus einer schmelzbaren plastischen Masse. E in sclimelzbares, nicht 
hartbares Harz, das man durch Kondensation von Glycerin u. organ. Sauren erhiilt, 
wird gegebenenfalls nach Zusatz eines Celhiloseesters, ferner yon Fuli-, Farbstoffen usw. 
erwarmt u. in einer gekiililten Presse geformt. — Z. B. besteht die M. aus einem innigen 
Gemisch von 12 (Gewichtsteilen) Glimmerstaub, 8 Terra alba, 8 Kolophonium-Phthal- 
saure-Glycerin-JLurz, 2 Nilrocellulose, 1 Asbest u. 1 Lampenschwarz. Ais Harze kann 
man auch die Kondensationsprodd. aus einerseits Glycerin u. andererseits Salicyl- u. 
Phthalsaure oder Benzoe- u. Phthalsaure oder Kongokopal u. Phthalsaure oder Kolo- 
phonium, Kongokopal u. Phthalsaure yerwenden. (A. P. 1 876 886 vom 9/1. 1925, 
ausg. 13/9. 1932.) S a k r ę .

Xenia Winter, Clamart, Frankreich, Verfaliren zur Herslellung einer plastischen 
Masse u. von Formkórpern daraus, 1. dad. gek., dafi man naturlichem oder m it sd. W. 
behandeltem Orienllack Zement in Mengen von 15 bis 100% einverleibt u. die so erhaltene, 
gegebenenfalls pulverisierte M. durch Pressen, gegebenenfalls in der Hitze, formt. —
2. dad. gek., daB die Lackmenge, der der Zement einyerleibt worden ist, in zwei Teil- 
mengen unterteilt wird, von denen die eine yor ihrer Vereinigung m it der anderen 
Teilmenge auf 160° erhitzt wird. — Die so erhaltenen Erzeugnisse sind mechan. u. 
chem. widerstandsfahig u. elektr. isolierend. (D. R. P. 582 936 KI. 39b vom 18/10.1931, 
ausg. 25/8. 1933. F . Prior. 21/3. 1931.) S a r r e .

Jean Paisseau, Frankreich, Verfaliren zur Erzeugung von Irisationseffektm. Auf 
beliebige polierte Unterlagen wird eine transparente Folie aus Celluloseather, Hydrat- 
cellulose o. dgl. geklebt, die die Hauptfarben des Spektrums ais Fleeken oder Streifen 
hat. Diese Folie wird beispielsweise aus yerschiedenen diinnen einfarbigen Einzclfolien 
hergestellt, die zusammengeklebt, dann m it Vertiefungen versehen u. schlieBlich zu 
einem Błock vereinigt werden, yon dem dann diinne Schichten abgeschnitten werden. 
(F. P. 746 311 vom 15/2. 1932, ausg. 26/5. 1933.) B r a u NS.

Dr. Vogt & Co. G. m. b. H., Koln-Lindenthal (Erfinder: Heinz Hundsdiecker, 
Kóln-Siilz), Verfahren zur Herslellung einer Fischsilber enthaltenden Suspension durch 
unmittelbare Behandlung der Rohstoffe m it Fischsilber abtrennenden organ. Fil., 
dad. gek., daB den gegebenenfalls w. Fil. in ihnen 1. hochmolekulare Stoffe, z. B. Ester 
oder Ather der Cellulose oder Starkę bzw. Kautschuk, in geringer Menge zugesetzt 
werden. Z. B. werden benutzt Amyiacetat m it 1%  Nitrocellulose oder Xylol mit 2% 
Paragummi. (D. R. P. 582 816 KI. 22g yom 12/8. 1930, ausg. 23/8. 1933.) M. F. Mir.

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
B. Drews, Die guantitative Bestimmung der schwefligen Sdure in Melasse. Nach 

yergleichenden Verss. liefert die titrim etr. Best. des S 0 2 (Auffangen in Jodlsg., T itra tio n  
des Uberschusses m it Thiosulfat) bei hohen S 02-Gehh. yon den gravimetr. abweichende 
Werte, ist aber prakt. noch ausreichend. Das Verf. yon R o t h e n f u s s e i i  (C. 1929-
II . 2953) bewahrte sich gegeniiber dem gravimetr. nicht. (Brennerei-Ztg. 50. 142. 
30/8. 1933. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) G r o s z f e l d .

Culbert James Pender, Epping b. Sydney, Exlrahieren von Zuckersaft aus Zucker- 
riiben, wobei 97% des Zuckers gewonnen werden. Das Verf. arbeitet m it Extraktionslsgg. 
yerschiedenen Zuekergeh. in mehreren Stufen, wobei die Lsgg. nach y e r s c h i e d e n e n  
Stellen umgepumpt u. wiederyerwandt werden. (Holi. P. 30 010 vom 10/7. 1930, 
ausg. 15/6. 1933.) M. F. M u l l e r .

Dario Teatini, Hougaerde, Belgien, Beinigen von Zuckersaft, welcher koUoidale 
Verunreinigungen enthalt, durcli Ausfloeken derselben mittels CaO oder einer ahnlicn 
wlrkenden alkal. Substanz bei 'einer ph =  10,6—12, wo das isoelektr. Optimum liegt- 
Durch Einleiten von CO, wird die p H - Z a h l  genau eingestellt. Vgl. F . P. 693437; C. 1931.
I. 697. F .P .  711314;‘ C. 1931. I I .  3054 u. F. Zus.-Pat. 40619; C. 1933. I. 1». 
(E. P. 394 498 yom 25/7. 1932, ausg. 20/7. 1933. Belg. Prior. 23/7. 1931.) M. F. Mu.

Henkel & Cie. G. m. b. H., Dusseldorf (Erfinder: Rudolf Georg S c h u l z ,  Hoit- 
hausen), Yerfahren zur HersteUung einer in  kaltem Wasser ąuellbaren Starkę durch inniges
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Vermisohen yon Stiirkc, starlcehaltigen Stoffen oder 1. Starkę m it festen oder gel. 
Atzalkalien in Ggw. von geringen Mengen m it W. nieht misohbarer, organ. Losungsmm. 
u. anschlieBende golinde Trocknung der schwach feuehten, kornigen M., dad. gek., 
daB die organ. Losungsmm. in Gestalt einer unter Zuhilfenahme von Emulgatoren in an 
sich bekannter Weise hergestellten wss. Emulsion yerwendet worden. Vgl. D. R. P. 
478538; C. 1929. I I . 3254. Schwz. PP. 137128 u. 137129; C. 1930. I I . 475. F . P.696867;
C. 1931. II . 2947. D. R. P. 508786; C. 1931. I. 538 u. D. R. P. 563272; C. 1933. I I .  
627/28. (D. R. P . 582 679 K I .  89k yom 18/6. 1926, ausg. 21/8. 1933.) M . F .  M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
P. P e tit, Die rorherige Wdsche des Hopfens. Nach eingehender Betrachtung der 

Yerschiedenen ublich gewordenen Vorbehandlungen des Hopfens wird die neuerdings 
mehrfach angewandte HeiBwasche besprochen. Sie ermógllcht die Verwendung yon 
Hopfen, der anderenfalls zur Herst. feiner Biere nieht mehr oder uberhaupt nieht in 
Betracht kame. Es ist jedoch dabei zu beachten, daB derart behandelter Hopfen mehr 
Harze u. Lupulon enthalt ais unbehandelter. Dagegen nimm t der Tanningeh. betracht- 
lich ab. (Brasserio et Malterie 23. 177—82. 5/9. 1933.) S c h i n d l e r .

H. Ham pp, Woher kommt das Arsen und das Kupfer im  Hopfen und welchen Ein- 
flup haben sie auf den BrauprozeP und auf dieQualiłat des Bierest (Vgl. C. 1933. II. 1081.) 
An Hand der einschlagigen L iteratur u. eigener zahlreicher Verss. kommt Vf. zu 
folgenden Schliissen: Jeder Hopfen enthalt ohne Riicksieht auf seine Herkunf t  von N atur 
aus As u. Cu, die er in zu seinem Waehstum notwendigen Mengen dem Boden ent- 
nimmt. Da As-Praparate im deutschen Hopfenbau nieht yerwendet werden, kann sieh 
der As-Geh. dadurch nieht erhohen, wohl aber der Cu-Geh. dureh Spritzen m it Kupfer- 
kalkbriihe. Der As-Geh. kann nur durch Konseryierung m it unreinem, As-haltigem 
Schwefeldampf oder dureh Darren m it offener Feuerung ansteigen. Die Anwesenheit 
beider Metalle beeinfluBt weder den BrauprozeB ungiinstig, noch leidet die (Jualitat 
solcher Biere, noch sind dio in den Bieren yorgefundenen Mengen fiir die Gesundheit 
abtraglich. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 73. 659—64. 11—12/9. 1933.) S c h i n d l .

Ch. B iernaux, Untersuchungen iiber das Glasigwerden der Malze. Zahlreiehe Verss., 
die dureh Tabellen erliiutert werden, zeigen die Abhangigkeit des Glasigwerdens von 
der Keimdauer, dem Grad der Keimfahigkeit, dem Fcuchtigkeitsgeh. u. der Temp. 
auf der Malzdarre. Es werden dadurch die Vorteile einer k. Haufenfiihrung gegeniiber 
einer w. u. dam it yiel zu schnellen klargelegt. Ferner nimm t die Zahl der glasigen 
Kómer mit steigender Temp. der Darro zu. Es zeigt sich also, daB der Grad der Auf- 
lósung eines Malzes einen EinfluB auf den %-Geh. an glasigen K óm em  hat. Das 
Glasigwerden beruht in  der Hauptsache auf einem Fehlen der yerfliissigenden Diastase, 
d. h. der Cytase. Die glasigen Teile des Malzes wurden ausgesondert u. nach dem 
Schneiden mit einem Farinatom  der Einw. yerschiedener Losungsmm., wie Bzl., A., 
Ather, CS2 u, CC14 unterworfen. Es zeigte sich, daBkeins dieser Losungsmm. irgendeine 
Veranderung heryorrief, sondem daB lediglich NH3 eine losende Wrkg. hatte. Worauf 
dies beruht, ist noch nieht festgestellt. (Buli. Ass. anciens Elśyes Inst. super. Fer- 
mentat. Gand 34. 60—70. 152—57. Juli 1933.) S c h i n d l e r .

W alter P ira tzky , Ober die Beziehungen zwischen Zuckergehalt und Vergdrung.
III. Die Anderung des Zuckergehalłes im  Laufe der Gdrung. (II. ygl. C. 1933. I. 3639.) 
Zahlreiehe Verss. ergaben, daB der Zuckergeh. garender Wiirze m it Ausnahme der 
Angarung proportional dem Extraktschwund abnimmt u. vorhandener Rohrzueker 
zunachst invertiert wird, wodurch ein Ansteigen des scheinbaren Zuckergeh. ausgelóst 
wird. Wird reine Maltose yergoren, so steigt der Zuckergeh. nieht wahrnehmbar, so 
daB also auBerhalb der Hefezellen keine Glucose ais yorhanden angenommen werden 
kann. (Wschr. Brauerei 50. 148—51. 13/5. 1933.) S c h i n d l e r .

Eugen Schiibler, Ober das Elmociddesinfeklionsverfahren und die damit in  
Brauereien gemachlen Erfahrungen. Es gibt 2 Desinfektionsmittel Elmoeid der E l e k t r o - 
Os m o s e  A.-G.: Elmoeid - alkalisch u. fiir Zwecke, wo dies infolge korrodierenden An- 
griffs nieht in Frage kommt, Elmoeid - sauer. Ersteres besteht aus 59%  Koehsalz 
u; 41°/o Natronlauge, so daB es bei den betriebsmaBigen 0,5—l° /0ig. Desinfektionslsgg. 
wne Wasserstoffionenkonz. von etwa 13 hat, was ais wichtig fiir dio Keimtotung erkannt 
jnirde. E s  eignet sich besonders fiir die Reinigung von Flaschen, Bierleitung (bierstein- 
losende Eigg.), Schlauchen, Filtermassen, sowie fiir alle Abfullvorr. Elmoeid - sauer

't dagegen besonders zur Desinfektion von Aluminium- oder ZinkgefaBen, sowie
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auch zur Reinigung von Lack- oder Peehiiberziigen. Aber auch Bierstein yermag 
Elmocid - sauer zu lósen. (Bóhm. Bierbrauer 60. 319—22. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 
Gambrinus 60. 157—61. 1933.) S c h i n d l e r .

Fritz Kutter, Pech und Pichen. Absol. Indifferenz eines Peches gegenuber Bier 
gibt es nieht. Verschiedene Aciditat u. wechselnder A.-Geh. bedingen yerschiedeno 
Pechlsg. Paraffin allein kann ais den Geschmack nieht beeinflusscnde Komponento 
angesprochen werden. Die offizielle Pechpriifung ist durch Geschmacksabgabe an 
W. u. 4°/oig- A. zu erganzen. Die Kauprobe ist nieht einwandfrei. Beim Pichen mit 
hohen Tempp. wird das Pech durch Osydation der ungesatt. Harzyerbb. bedeutend 
yerandert. Deshalb soli m it dem Pechen schon bei 150— 160° begonnen u. móglichst 
nieht iiber 180° gesteigert werden. Getrenntes Ent- u. Bepichen ist das zweekmiiBigste 
Verf. Die Luft zum Ausblasen der Pechdampfe soli durch 2 W attefilter entkeim t werden. 
Neubcpichen erfordert 1. absol. trockenes Holz u. 2. einen vorher anzubringenden 
Paraffiniiberzug, da dieser tiefer in  die Holzporen eindringt. Bespreehung der Pech- 
analyse. (Sehweizcr Brauerei-Rdsch. 44 . 175—77. 20/8. 1933.) S c h i n d l e r .

L. Idoux, Sludien iiber die Zusammensełzung der Peche. Vf. untersuchte im 
Laboratorium die Erweichungspunkte u. Yerdunstungsverluste reiner Harze u. 
Mischungen derselben m it Paraffin u. a. nach yerschieden langer Erhitzungsdauer auf 
180°. Auch Mammutpech wurde so untersucht. Es zeigte sich dabei, daB Oxydation, 
Oberhitzung u. Eisenaufnahme im App. nach T h e u r e r  infolge ortlicher Warme- 
stauung ungleich gróBer ist ais in einem AluminiumgefaB. Die Erweichungspunkte 
in  Aluminium erhitzter Peche bleiben weitaus niedriger, aueh sind die Verdunstungs- 
yerluste bedeutend geringere. (Brasserie et Malterie 23 . 182—89. 5/9. 1933.) S c h in d l.

F. TrauthundK. BaBler, Die „Blauschonung“ (Moslmgen-erfahren). Beschreibung 
der Verdienste des Erfinders M o s l i n g e r  um die Ausarbeitung der Sch6nungsverff. 
fiir Wein. (Wein u. Rebe 15. 107—19. Aug. 1933. Neustadt, H aardt, Lab. Dr. MÓS
LINGER.) _____________________ G r o s z f e ld .

Z. H. Rikagaku Kenkyujo, Tokyo (Erfinder: M. Oko chi, Tokyo), Geruchlos- 
machen von Kohlensauregas. Unangenehm riechende, z. B . durch Garung gewonnene 
C 02 wird yon ihrem Geruch u. glcichzeitig von ihrem Sauerstoffgehalt dadurch be- 
freit, daB m an sie iiber rotgliihenden Kohlenstoff leitet. (Japan. P. 100 856 vom 
10/12. 1931, ausg. 12/6. 1933.) B u c h e r t .

Wilhelm Vogelbusch, Ratingen, Verdampferanlage zur Oewinnung der verweń- 
haren Bestandłeile aus vergorenen Wiirzen und Maischen. Um Verluste an fliichtigen 
Stoffen in der Anlage nach dem H auptpatent zu vermeiden, ist bei einem hóheren Geh. 
an  solehen Stoffen eine naher beschriebene Destillationsanordnung an der Verdampfer- 
anlage vorgesehen. (D.R.P. 582 609 Ki. 6b vom 24/6. 1931, ausg. 17/8. 1933. F. Mor. 
2/1.1931. Zus. zu D.R.P. 564 876; C. 1933. 1. 859.) S c h i n d l e r .

Hans Kock und Rudolf Quitt, Liibeck, Verfahren und Einrichłung zum Ab- 
kiihlen, L u f ten und Klaren,von Bierwiirze durch fortwiihrendes Umpumpen der Wiirze 
wahrend des Abkiihlens u. Klarens. Die von dem Trub befreite Wiirze wird in fein 
Terteiltem Zustande auf den Fl.-Spiegel zuriickgefordert. Die hierzu e rfo rd erlich e  
Apparatur ist naher beschrieben u. durch Zeichnung erlautert. (D.R.P.  582100 
KI. 6 b vom 20/3. 1927, ausg. 11/8. 1933.) S c h i n d l e r .

XVI. Nahrungsmittel. Genulimittel. Futtermittel.
Hellmuth Simons, Mehl enlhall lebensmchtige Stoffe. Der die Keubldg. von 

Knorpelzellen u. Osteoblasten anregende, hitzebestandige Vitaminfaktor, H .G .-Faktor 
genannt, kommt in Hefe u. Getreide vor. (Miihle 70. 935. 14/9. 1933.) H a EYECKEK.

A. Schulerud, E in  Indicator farbstoff in  der Kleie und seine Bedeutung fur die 
Miihlenbetriebskontrolle. Der vom Vf. (C. 1933. I . 1535) beschriebene Farbstoff in der 
Kleie ist fiir Roggen- u. Weizenschalen typ. E r verhalt sich wie ein Indicator nut 
einem Umschlagsbereich zwischen pn =  7,0 u. 9,0. In  filtrierten M e h la u szu g e n  in 
Essigester-W.-A. wurde mittels des PU LFR IC H -Photom eters der Extinktionskoeff. b«- 
stimmt, der iiber den Kleieanteil im Mehl Schliisse erlaubt, ohne m it dem Aschegen. 
direkt proportional zu yerlaufen. (Miihle 70. Nr. 33; Miihlenlaboratorium 3. 137 U- 
17/8. 1933. Oslo, Kristiania Brodfabrik A/S.) H a e v e c k e e .

R. H. Harris, Die Wirkung von diastatischem Malz auf die GebacJcwlumina von 
Handelsmehlen. Malzzusatz z u  Handelsmehlen wirkte bis z u  4%  volum vergróC em a-
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Zusatze uber 4— 6%  Malz ergaben nur noch Verbesserungen bei den Mehlen m it den 
hóchsten Proteingehh. 2—4%  Rolirzucker ergaben nicht dieselbe Vol.-VergróBerung 
wie die entsprechenden Mengen Malz. Zwisehen Proteingeh. u. Gebackvol. bestand 
ohne Zusatz von Malz u. KBrÓ3 keine deutliche Beziehung. (Canad. J .  Res. 7. 571—77.

M. P. Neumann, Streitfragen um das Broi. Baekhilfsmittel m it hohem Nahr- 
wert haben ais stśindige Zusatzstoffe ihre Berechtigung. Chem. Verbesserungsmittel 
sollten nur zur Vervollkommnung backschw'acher Mehlo Yerwendet werden. (Z. ges. 
Getreide- u. Muhlenwes. 20. 187—92. Aug. 1933. Berlin, Inst. f. Backerei.) H a e v .

J. S. Caldwell, J. M. Lutz, H. H. Moon und A. T. Myers, Verschiedene Eignung 
Mon Pfirsichen zum Gefrieren in kleinen Verbraucherpackungen. Verschiedene Varietaten 
zeigten groBe Unterschiede in Farbę, Textur u. Geschmack u. demgemaB in.ihrem  
Verh. beim Gefrieren, wie naher gezeigt wird. In  nicht luftdichten Behaltem bleibt 
die Farbo bei Verlangsamung des Gefriervorganges am besten erhalten. In  versehlossenen 
Behaltern zeigte sich dieser Unterschied nicht, tra t aber dann nach Offnen der Behiilter 
beim Gebrauch hervor. (Fruit Prod. J . Amer. Vinegar Ind. 12. 366—71. Aug. 1933. 
U. S. Dep. of Agricult.) G r o s z f e l d .

C. R. Fellers und M. J. Mack, Vitamin C in gefrorenen Erdbeeren und in Erdbeer- 
eiskrem. Die Erdbeerarten Howard Supreme u. Klondike sind frisch ausgezeichnete 
Vitamin-C- Quellen. 2 g  taglich schutzen Meerschweinchen vor Skorbut u. bedingen 
gutes Waehstum. Haltbarmachung durch Gefrieren m it oder ohne Zucker hat keinen 
schadlichen EinfluB auf den Vitamingeh. der Fracht, auch nicht Einarbeitung in Eis- 
krem. (Ice Cream Trade J. 29. Nr. 8. 27—38. Aug. 1933. Massachusetts State Coli.) Gd.

H. C. Diehl, J. H. Dingle und J. A. Berry, Enzyme konnen GeschmaeksfeJiler 
sogar in gefrorenen Nahrungsmitteln verursachen. Nicht erhitzte Erbsen nehmen bei 
Gefriertemp. in 4—6 Wochen unangenehmen, besonders beim Kochen hervortretenden 
Geschmack an, der nach kurzem Abbriihen (30 Sek. bei 212° F) ausbleibt. (Food Ind. 
5. 300—301. Aug. 1933. Seattle, Washington, U. S. Bureau of P lant Ind.) G r o s z f e l d .

W. Wittholz, Die Einwirkung von Nałriumrhodanid auf Milch. I I .  (Die Ab- 
tólung von Milchbakterien durch Natriumrhodanid.) (I. vgl. C. 1933. I. 4063.) Gefunden 
wurde, daB durch NaCNS in saurer Lsg. zuerst Edelbakterien (B. bulgaricum), dann 
hitzebestandige Keime (Str. thermophilus), zuletzt stark saureproduzierende (Diploc. 
Lactis) abgetotet werden. Zur Unters. Y on Milchbakterien ist ein gut gepuffertes 
Niihrsubstrat Vorbedingung. (Milchwirtschaftl. Forschg. 15. 315—20. 7/8. 1933. 
Robert-Koch-Inst.) G r o s z f e l d .

A. E. Sandelin, Welche Stoffe verursachen einen gegorenen Geschmack in der Butler? 
Es wurde untersuebt, ob der gegorene Geschmack der B utter (sauer, kasig, hefig usw.) 
auf eine Bldg. von Methylketonen zuruckzufuhren ware. Es wurde gefunden, daB in 
den meisten Fallen eine gegorene Butter eine positive Rk. nach T a d f e l  u . T h a l e r  
auf Methylketonc ergab. Valios Laboratorium hat gefunden, daB B. Fluorescens 
Methylkctone im Rahm bildet. (Karjantuote 16. 90—94. 1933. Helsinki, Valio.) R o u t .

H. Annen, Die Sojabohne, ihr Wert ais deutsches Nalirungs- und Baekhilfsmittel. 
Backverss. an Roggenmehlen m it versehiedenen Zusatzen von Sojamehl ergaben, daB 
die Zumischung besser in der Backerei ais in der Miihle geschieht. (Miihle 70. Nr. 36. 
Muhlenlabor. 3. 159—68. 7/9. 1933.) H a e v e c k e r .

E. S. London, N. I. Schochor, A. G. Gagina, A. I. Kolotilowa, R. M. Kutok,
E. A. Markarjan und L. W. Popel, Verdauung und Besorption von aus Sojdbohnen 
bereiteten Speisen im  menschlichen Organismus. Im  Vergleich zu Fleisch- u. Fisch- 
gerichten ergaben Sojagerichte einen Nahrwertkoeff. von 88%. (Schr. zentr. biochem. 
Forsch.-Inst. Nahrungs- u. GenuBmittelind. [russ.: Trudy zentralnogo nautsehno- 
lssledowatelskogo biochimitscheskogo Institu ta  pischtschewoi i wkussowoi Promy- 
schlennosti] 1. 211—33. 1932 [Orig. : russ.; Ausz.: dtsch.].) SCHONFELD.

N. W. Palladin und L. A. Ssytin, Die Gewinnung von technischem Sojaeiwei/3 
(„Casein") und seine Verwendung zur Leimherstellung. Verss. zur Gewinnung des Caseins 
aus der „entrahmten11 Sojamilch durch Saurebehandlung u. Unters. der aus dem 
Casein erhaltenen Klebstoffe. Die beste Caseinausbeute erhalt man, wenn man das 
Sojamehl bei 65° mit W. auszieht. Bei Verwendung von 0,1%'g- NaOH sta tt W. steigt 
der Caseingeh. der Milch um 13%. Die Fallung des Caseins aus der Milch wird am 
zweckmaBigsten mit 4%ig. HC1 bei 60° Yorgenommen. Der N-Geh. der m it verschiedenen 
batiren gefallten Caseine ist nicht gleich. Vorausgehcndes Entfetten des Sojamehles 
Wit A. ist ohne EinfluB auf die Caseinausbeute, Entfetten m it Bzn. veriindert das

1932.) H a e y e c k e r .
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Protein u. erniedrigt die Casein-Ausbeute. — Man erhalt um so mehr Cascin aus 
Sojakuchen u. Schrot, jo feiner diese vermahlen werden; aus 0,25 mm Kom  erhalt 
man viermal soviel Casein wie aus auf 1 mm gemahlenem Mehl. Zur Fallung des 
Caseins aus den Sojaólkuchen eignet sich am besten eine Temp. von 100°. Das beste 
Casein liefert ein wss. Auszug von grob vermahlenem Kuchen. Der Soja-Caseinleim 
liefert beim Kaltleimcn unter Druck guto Ergebnisse. (Schr. zentr. biochem. Forsch.- 
Inst. Nahrungs- u. GenuBmittelind. [russ.: Trudy zentralnogo nautschno-issledowatels- 
kogo biochimitscheskogo Institu ta  pischtschewoi i wkussowoi Promyschlennosti] 1. 
235—64. 1932 [Orig.: russ.; Ausz.: dtsch.) SC H O N FE L D .

Arthur D. Holmes und Francis Tripp, Der Einflufi der Zusammensetzung von 
gelbem Kom  auf die Wirksamkeit einer rachitogenen Futtcrung. Vff. weisen auf die 
Wichtigkeit dauemder analyt. Kontrolle von Gelbkom, das zu 76% in rachitogenen 
Futterm itteln enthalten ist, hin, da der Geh. an Ca, P, Protein u. Vitamin A in diesem 
starken Schwankungen unterliegt. (Cereal Chem. 10. 313—29. Ju li 1933.) H a e v e c k e p ..

G. Frolich und H. Lowe, Untersuchungen uber den Wert des nach dem Einsduem 
gewasclienen Zuckerrubenblattes. Das Waschen erhóht den Geh. an verdaul. Niihr- 
stoffen, so daB dadurch der Robniihrstoffveiiust ausgeglichen wird. AuBerdem be- 
dingt die Verminderung des Sand- u. Schmutzgeh. eine Verbesserung in diatet. Be- 
ziehung. Nach der Waschung ist das F utter bald zum Verzehr zu bringen. (Kiikn- 
Arch. 34. 133— 48. 1933. Halle/Saale.) G rim jie .

Hugo Kiihl, Die Rohfaserbestimmung heller Melile. Verss. zur Best. der Roh- 
faser m it HCl, H N 03, H 2S 04 u. CH3- COOH yerscliiedener Konz. ergaben, daB n. HCl am 
geeignetsten ist. Fur sehr rohfaserarme Meble eignet sich das im BUW A-App. befindliche 
Hartfilter, fiir hochgezogene Vermahlungsprodd. konnen gewóhnliclie Filter verwendet 
werden. (Miihle 70. Nr. 36. Miihlenlabor. 3 .155— 60. 7/9. 1933.) H a e v e c k e r .

D. W. Steuart, Die Bestimmung des Pektins in getrocknelen Apfeltrestem. Koche 
5 g Trester m it 74 ccm W. u. 1 ccm n. HCl 30 Min. unter Konstanthaltung des Vol., 
sauge ab, wasche m it sd. W. unter Ausdriicken des Tresters m it einem Glasstab, fiille 
auf 100 ccm auf. Koche den Riickstand wieder m it 5 ccm n. HCl im gleichen Vol. 
wie zuerst 20 Min., filtriere u. fiille ebenfalls auf 100 ccm auf. F ur die dritte Extraktion 
verwende 25 ccm n. HCl +  50 ccm W., koche 10 Min., filtriere u. fiille wieder auf 100 ccm 
auf. Nach Mischung der 3 Ausziige gib zu 10 ccm 80 ccm Brennspiritus (industrial 
methylated spirit, 74 O.P.), 9 ccm n. HCl, mische u. riihre; nach 1 Stde. filtriere das 
Pektin ab, wasche m it 0,1-n. angesauertem A. u. sehlieBlich m it starkem (strong 
methylated) Spiritus u. bringe das Pektin nach Trocknen zur Wagung. Ergebnis 
mai 600 =  %  Pektin. Verschiedene Proben enthielten in der Trockenmasse 20,7—25,0% 
Pektin. (Analyst 58. 397—98. Ju li 1933. Attleborough, Gaymer’s Lab.) G r o s z f e ld .

R. G. 0 ’Brien, Neuere Analysenfortscliritte in  Anwendung au f Milcherzeugnisse. 
Besprechung neuerer Untersuchungsyerff., so der Gefrierpunktsbest. m it dem H o r t v e t - 
App., der Sedimentierprobe, Best. von Aschenbestandteilen, F ett, Lactose, Protein, 
Nachweis von Konservierungsmitteln, Unters. des Quarks, von Kondens- u. Trocken- 
milch, Malzmilch, Bahm, Butter u. Margarine. (Chem. Engng. Blin. Rev. 25. 304—09. 
Jun i 1933.) G r o s z f e l d .

Paul S. Prickett und Norman J. Miller, Bakleriologische Analyse von Milch- 
pulver. Einen geniigenden Einblick in die hygien. Beschaffenheit u. V o rg esc lu c iite  
des Pulvers erhalt man durch Best. der allgemeinen Keimzahl, Keimzahl bei 55° 
(Thermophilenzahl), mkr. Auszahlung nach BREED, Schimmelzahl, S e d im e n tp ro b e  
sowie mkr. Feststellung der A rt der Trocknung des Pulvers. (Slilk Plant Monthly 22. 
Nr. 8. 24—29 u. 33. Aug. 1933. Mead, J o h n s o n  & Co.) G r o s z f e l d .

A. N. Lebedew und w. W. Alexandrow, Vergleichende TJntersuchung der Metho
den zur Aschen- und Pliosphorbeslimmung in  Sojabohnen. Fiir die Aschenbest. wird 
die iibliche Veraschung bei mógliehst niedriger Temp. empfolilen. Zur P-Best. ist 
die LoRENZSche Methode am geeignetsten. (Schr. zentr. biochem. Forsch.-Inst. 
Nahrungs- u. GenuBmittelind. [russ.: Trudy zentralnogo nautschno-issledowatelskogo 
biochimitscheskogo Institu ta pischtschewoi i wkussowoi Promyschlennosti] 1. 265 S4. 
1932 [Orig.: russ.; Ausz.: dtsch.].) ScHÓNFELD.

— , U ntersuchung u n d  Bewertung des Sojabohnenschrotes. Die Untersuchungs- 
vorschriftem bedmfm einer Korreklur. Die fur die Fettbest. im Sojaschrot vorgeschriebene 
Vortrocknung ist bedenklich, da hierdurch stets zu geringe W erte gefunden werden. 
AuBerdem sollte s ta tt der Bezeichnung Bohfett „Atherlósliches" gesagt werden, da 
mittels A. aus Sojaschrot aufier F e tt groBe Mengen der Sojalipoide gel. werden. Ebenso
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fehlt bis lieuto der Nachweis von Benzinspuren, die bisher summar. m it dem W.-Geh. 
mitbestimmt wurden. (Muhle 70. 839— 40. 17/8. 1933.) H a e y e c k e r .

Burk & Braun, Cottbus, Badioaklive, zuckerhaltige Nahrungs- und Genufimittel, 
gemaC D. B. P. 490 139, gek. durch die Anwendung desselben auf alle zuckerhaltigen, 
insbesondere solche ohne hohe Tempp. herzustellenden Nahrungs- u. Genufimittel. 
(D. R. P. 534766 KI. 53f yom 9/10.1929, ausg. 23/S. 1933. Zus. zu D. R. P. 490 139; 
C. 1933. I. 4471.) S c h u t z .

Swift & Co., iibert. von: Donald Pomeroy Grettie, Chicago, Yerfahren zum  
Slabilisieren von Backfetten. Schweinesehmalz wird m it 5— 10% gehartetem Sesamól 
versetzt. (E. P. 395 971 vom 30/1. 1933, ausg. 17/8. 1933. A. Prior. 18/8.1932.) J u l .

Atlantic Coast Fisheries Co., New York, Verfahren zum Kallrćiuchern von Fischen, 
dad. gek., daB die Fische in einer geschlossenen Raucherkammer der Einw. von m it 
Feuchtigkeit gesiitt. stagnierenden k. Rauehergasen ausgesetzt werden. (D. R. P. 
581388 KI. 53c yom 2/5. 1929, ausg. 26/7. 1933. A. Prior. 27/7. 1928.) J u l i c h e r .

Ohio Sanitary Engineering Corp., iibert. von: John T. Travers, Columbus, 
Ohio, V. St. A., Verfahren zur Gewinnung von Calciumlactat aus Molken. In  Molken 
wird durch Alkalischmachen eine Fallung erzeugt, die die Milchsaure ais Ca-Salz ent- 
halt, die uberstehende Lsg. entfernt, aus dem Nd. m it W. das L actat herausgewascb.cn 
u. aus dieser Lsg. durch Erhohung der pn das L actat wieder ausgefiillt. Die Fallung 
der organ. Bestandteile der Molken kann auch in zwei Abschnitten yorgenommen 
werden. 2 Zeiclmungen erlautern die Apparatur. (A. P. 1850 643 yom 24/10. 1927, 
ausg. 22/3. 1932.) D o n a t .

Hanseatische Miihlenwerke A.-G.. Deutschland, Herstellung von Trockenmilch. 
Man yersetzt kondensierte M ilch m it Lecithin, dam pft ein u. pulyerisiert die M. (F. P. 
750 440 yom 11/1. 1933, ausg. 10/8. 1933. D. Prior. 12/1. 1932.) S c h u t z .

Cremac Marketing Co. Ltd., iibert. von: Laurence Sloane Richards und Evan 
Matthew Richards, England, Emulgieren. Zur Herst. von Emulsionen, z. B. zwischen 
Milch u. Butter, werden die zu mischenden Stoffe bei genugend hoher Temp. ais Fil. in 
die Emulgiervorr. eingebracht. Die Emulgierung geht in einem Pumpenzylinder yor 
sich. Beim Zuriickziehen des Stiefels wird ein Teil der Mischung angesaugt u. beim 
Vortreiben durch eine schraubengangahnliche Offnung zum AuslaB gedruekt. Die 
AuslaBoffnung ist so klein gehalten, daB sie ais Riickschlagyentil wirkt. (A. P. 
1898 894 yom 3/4. 1930, ausg. 21/2. 1933. E. Prior. 4/4. 1929.) H o r n .

Ture Viktor Bergman, Halsingborg, und Hilding Adolf Svedberg, Akard, yer
fahren zur Erhohung der Viscositdt von Bahm. Der Rahm wird zunaehst auf ca. 5—6° 
abgekiihlt, nach ca. 2—3 Stdn. auf ca. 25— 35°, zweckmaBig unter Riihren, erwarmt, 
u. dann wieder tief gekiihlt. (E. P. 392127 yom 6/1. 1933, ausg. 1/6. 1933. Schwed. 
Prior. 14/1. 1932.) J u l i c h e r .

Rolf H. J. Gaarder, Oslo, Konservieren von Kase. Ais Konseryierungsmittel ver- 
wendet man eine Lsg. yon Na-Benzoat in A., m it der der Kase bestrichen oder in die er 
eingetaucht wird. (N. P. 50 578 vom 29/1. 1930, ausg. 5/12. 1932.) D r e w s .

Curt Rothe, Deutschland, Kdseartiges Nahrungsmittel. Man yermischt jiflanzliche 
Ole mit Eigelb, gegebenenfalls unter Zusatz yon Aromastoffen u. yermischt die M. innig 
mit entrahmter Milch oder Molken, worauf das Prod. in iiblicher Weise in Kase liber- 
gefiihrt wird. Man kann das Prod. noch m it Mayonnaise yermisehen. (F. P. 748 835 
yom 11/1. 1933, ausg. 10/7. 1933.) S c h u t z .

T. H. Morris, Principles of fruit preseryation, New York: Van Nostrand 1933. (239 S.) 8°.
5.—.

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

E. Kayser, Bastfaserbleićhuntersuchungen. I. Lignin- u. Pentosanbestst. sind auch 
an Flachsgamen hinreichend genau durchzufuhren. Nach dem I. G.-KORTE-Verf., das 
em HalbweiB der Game unter yolliger Entfemung der Schaben erzielen laBt, chlo- 
neren saure Cl-Bader die in  den Gamen enthaltenen Ligninprodd. Alkal. Naehkochung 
ermoghcht die Entfem ung der gebildeten Ligninhalogenyerbb. ohne Faserschadigung.

Aciditat der sauren Bleiehlaugen muB stets ausreichend hoch bemessen werden, 
amit Osydationsyorgange auf das MindestmaB beschrankt werden. Die nach dem

173*
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neuen Verf. gebleichten Garnę haben hohere Faserfestigkeit ais naeh den iiblichen 
oxydativ wirkenden Verff. gebleiehte. (Melliands Textilber. 14 . 455—58. Sept. 1933. 
Frankfurt a. M.-Griesheim.) SuVERN.

Hubert Kluge, Deitrag zur Schlichterei der Leinengame. Abweichend von N e u - 
M AN N  (C. 1 9 3 3 . I. 3383) wird, um der ,,Einbindungsfaliigkeit“ des Kettfadens Rech- 
nung zu tragen, ein Zusatz von weich- u. geschmeidigmachenden Mitteln zur Schlichte 
fiir angezeigt gehalten. (Melliands Textilber. 1 4 . 441—42. Sept. 1933. Landshut in 
Schles.) S u v e r n .

Gerald Kosche, Etwas iiber das Schrinken. Das besonders in England ausgeiibte 
Sehrinken besteht im wesentlichen in  einer NaBbehandlung der nahezu fertig aus- 
geriisteten Stiicke, wodureh die Wollstoffe einen sehr weichen Griff u. voluminosen 
Charakter erhalten. Dio aus den Stoffen gefertigten Kleider gehen bei spaterem NaB- 
werden nicht ein. Versehiedeno Ausfiihrungsformen der NaBbehandlung sind ge- 
sehildert. (Dtsch. Farber-Ztg. 69 . 386—87. 27/8. 1933.) S u v erx .

Otto Mecheels und Georg stuhmer, Die Veranderung der Oamnummer bei der 
Mercerisation. Durch das Mereerisieren findet ine Nummemerhóhung bis zu 6%  statt, 
der Substanzyerlust ist groBtenteils auf die Einw. der k. Mercerisierlaugc zuriick- 
zufiihren. Neben der Nummerverfeinerung t r i t t  eine Festigkeitserhohung ein. Das 
MaB der Schrumpfung ist nur dann fiir einen hóheren Glanz ausschlaggebend, wenn 
Game m it gleichem Rohglanz vorliegen. (Melliands Textilber. 1 4 . 463—64. Sept. 
1933.) SuYERK.

S. G. Byam, Probleme der Imprćignierinduslrie. Nach einer allgemeinen Schilderimg 
der Herst. u. Eigg. gummiimpragnierter Stoffe u. der Entw. der Gummiindustrie be- 
spricht Vf. den synthet. Kautschuk „Du Prerie", seine Herst., Eigg. u. Verwendung ais 
Impragniermittel. (Amer. Dyestuff Reporter 22 . 358—61. 5/6. 1933.) F r i e d e m a n n .

J. Kliescll, Beilrag zur Kenntnis des Delinungsvorganges des Wollhaares. Nach 
Arbeiten von C. K r o n a c h e r  u. G. L o d e j i a n n  (Z. fur Tierzuchtung u. Ziichtungs- 
biologie 21 . Heft 3) tr i t t  bei der Dehnung zunachst nur eine Spannung ein, das mikro
skop. Bild andert sich nicht. Dann folgt eine rasche Ausdehnung der Zellen, die freien 
Rander der Cuticulazellen riicken auseinander, die Zellen Y e r la n g er n  sich in  der Liings- 
richtung des Haares. Bei weiterer Dehnung m erkt man im Dehnungsapp. dcutlich einen 
verstarkten Widerstand, mikroskop. Beobachtung u. Filmbild zeigen eine kaum merk- 
liche Zunahme der Zellangen. Dann erfolgt der Bruch in einer glatten Flachę ohne 
Ausfaserung. Es findet eine gleichzeitige Dehnung aller fest miteinander Ycrbundenen 
Zellen sta tt. (Melliands Textilber. 14 . 433—35. Sept. 1933.) SuVERN.

— , Bemerkungen iiber das' Bhichen von Bouretteseide. Die gut gewaschene u. 
geseifte Bourette wird entweder m it SO„ gebleicht, oder — besser — m it Na20 2. Das 
Na20 2-Bad besetzt man auf 100 1 m it 1,5 kg H 2SO.i u. 1 kg Na20 2; in diesem Bad be
handelt man erst 1/2 Stde. k., dann bei 50—60° u. schlieBlich fast kochend bis zur Er- 
reichung der gewunschten AVeiBe. (Ind. textile 50- 471—72. Aug. 1933.) F ried esian n .

H. Franke, Erlwhung der Haltbarkeit und Gewichtsvemiehrung beim Beschweren von 
Seide. Boschwerte Seide laBt sich durch Behandeln m it alkal. reagierenden Stoffen, 
NHjOH, Phosphaten, Boraten oder organ. Basen vor dem Morschwerden durch Licht- 
oder Temperatureinflusse schiitzen. Das Erschweren m it bas. A1(N03)3-Lsg., Pb- u,
Sn-Salzen ist besclirieben. (Kunstseide 1 5 . 318—19. Sept. 1933.) S u v e p .X.

Christo Nikołow, Vergleichende Untersuchungen iiber m it Lalitli, Kreosolol und 
CJdorzink konsermerte Eisenbahnschwellen. Lalitli ist ein ca. 70% T r ic h lo r p h e n o l - N a  
enthaltendes Prod. Aus seiner Lsg. nehmen die Holzschwellen etwa 7%  Lalitli auf. 
Die Resistenz der m it ZnCl2 u. m it 0,6, 0,8 u. 1,0% Lalith enthaltenden Kreosotollsgg. 
impragnierten Schwellen gegen Coniophora Cerebella Y e r h a l t  sich zueinander wic 1: 2, 
12: 2, 47: 2, 50: 2,49. Die Resistenz der Proben gegen Polyporus Vaporarius ergab das 
Verhaltnis 1 :3 , 37: 6, 16: 4, 84: 7,91. (Vgl. I w a n o w s k i  u. Mitarbeiter, C. 1933. I- 
867.) (Przemysł Chem. 17. 99—105. Mai 1933.) S c i i o n f e l d .

— , Das Bakelilholz. Herst. u. Verh. gegen W. u. chem. Einfliisse werden be- 
schrieben. (G. Chimici 27. 11. Jan . 1933.) H e l l r i e g e l .

W. Boyd Campbell, Sludien der Forest Products Laboratories, die Fabrikation von 
Holzscliliff betreffend. Schaffung eines standardisierten Freeness-Testers fiir die be- 
sonderen Bediirfnisse der Holzschliffindustrie, verbesserte Methoden zur Herst. yon 
Probebogen, Klassierung von Zellstoff- u. Holzstoffasem nach der Lange, allgememe 
Arbeiten aus dem Gebiete der Celluloseclieinie u. Piane zui’ besseren E n e r g ie a u s n u tz u D g  
bei der Schleifarbeit. (Pulp Paper Mag. Canada 34 . 504—06. Aug. 1933.) F r i e d e j i a n K -
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A. E. Parrett, Zeitungspapier aus gekochłem Holz. Verss. im halbtechn. u. techn. 
MaBstabe nach dem ,,Fish-Vcrfahren“ zur Herst. eines yeredelten Holzschliffs, der die 
Herst. von Zeitungspapier ohne oder m it geringem Zusatz von Sulfitstoff gestatten 
sollte. Zur Ausfiihi'ung wurden 9—91/.! Klafter Holz von 2 FuB Durchmesser l l/2 Stdn. 
mit W. von 212° F  (100°) „ausgesuBt“ , m it k. W. abgeschreckt, kurz evakuiert u. bei 
224—226° F  m it W. weiterbehandelt, dem pro Charge 3 lbs KOH zugesetzt waren. Der 
erzielte Schliff war fester, aber schlechter in der Farbę ais ungekochter. Der letztere 
Umstand bewirkte, daB die mógliehc Ersparnis an Sulfitstoff nicht hinreichte, um das 
Verf. wirtschaftlich zu machen. (Pulp Paper Mag. Canada 34. 515—-16. 530—32. Aug. 
1933.) F r i e d e m a n n .

Roy L. Davis, Ein allcalisches Verfaliren zur Erzielung hoher Zellsloffausbculen 
aus Espenholz. Histor. Einlcitung uber das Natronkochverf., den ChloraufschluB von 
Holz u. die kombinierten Kochcliloricrungsverff. Vf. h a t Espenholz sowohl in Auto- 
klaven, ais auch in Drehkochern m it verd. Alkalilaugen gekocht; die Lauge hatte  rund 
30 g/l gegen 100 bei n. Kochung. Auf 100 Teile trockenes Holz wurden s ta tt 22—25 
nur 16—18 Teile NaOH verwandt. Der bei 100 Pfund Druck je QuadratfuB 5%  Stdn. 
gekochte Stoff wurde ausgewaschen, im Valleyliollander gemahlen, im Chlorinator mit 
Chlorgas behandelt, alkal. gewaschen u. m it Hypochlorit fertig gebleicht. Der Gesamt- 
chlorverbrauch ist, je nach Arbeitsweise, 19— 45%, die Ausbeute 53—56% gegen 45% 
bei n. Kochung. Verwendung von Kraftlauge (2 NaOH +  1 Na2S) gab keinen Vorteil. 
Die genannten Ausbeuten sind bei kurzer Kochung m it n. Laugen nicht erzielbar. 
Chem. u. Festigkeitseigg. des m it verd. Lauge erzielten Zellstoffs sind gunstiger ais bei 
gewohnlichem Natronstoff. Die Undurchsichtigkeit des ungemahlenen Versuchsstoffs 
war n., die des gemahlenen etwas geringer, doch konnte dies durch erhóhtem Fullstoff- 
zusatz ausgeglichen werden. Einzelheiten im Original. (Paper Trade J. 97. Nr. 8. 
33—46. 24/8. 1933.) F r i e d e m a n n .

Carl du Rietz, Der Ausiausch von Kationen bei starkeni SulfUzellstoff. Vorl. Mitt. 
(Vgl. C. 1931. II . 2676.) Sulfitzellsioff ist eino typ. Acidoide, d. h. er besitzt, obwohl 
infolge Mol.-GroBe u. Faserstruktur unl., eine „losliche“, aber „verankerte“ Sauregruppe, 
dio nach gewissen Gesetzen Kationen zu binden vermag. Yf. nim m t auf Grund von 
Neutralisationskurren des Zellstoffs mehrere saure Gruppen an, die den Acidoidcharakter 
des Sulfitzellstoffs bedingen. 1. Die Sulfonsauregruppe, stark sauer, nimm t immer 
quantitativ am Kationenaustauseh teil u. ist m it dem Geh. an S annahernd aquivalent.
2. Eine schwacher saure Gruppe (wahrseheinlieh Carbonsaure), die erst bei hoheren pn 
u. groBeren Ionenstarken in  Funktion tr itt. Nach der Neutralisation verhiilt sie sich 
meister.s wic dio Sulfonsauregruppe. 3. Nach Neutralisation der 2. Gruppe kann der 
Zellstoff noch weitere Mengen Alkali neutralisieren, wofur Vf. Phenol- oder andere 
schwach saure Gruppen verantwortlich macht. — Bei der Behandlung von m it be- 
stimmten Kationen gesatt. Zellstoff m it Salzlsgg. ergibt sich, daB die Yerteilung der 
gleichwertigen Ionen im Zellstoff von Anderungen in der absol. Konz. unabhiingig 
ist u. nur durch das gegenseitige Mengenverhaltnis bestimmt ist. Dagegen yerschiebt 
sich das Gleiehgewicht zwischen ungleichwertigen Ionen boi zunehmender Verd. sehr 
stark zugunsten der mehrwertigen, d. h. ein m it N a’ gesatt. Zellstoff tausclit in CuCl2- 
Lsg. Na' leicht gegen Cu" aus, aber nicht umgekehrt. Beim Vergleich verschiedener 
Kationen fallt auf, wie gering die Abweichungen zwischen den Ionen untereinander 
innerhalb derselben Valenzgruppe sind. Durch Behandlung m it geeigneten Salzlsgg. 
kann man der Asche des Zellstoffs die gewunschto Zus. geben, bzw. sie ganz eliminieren 
(durch Behandlung m it Saure). — Dio Trockenbestandigkeit von Zellstoff ist gering 
gegen H ' u. bei Anwesenheit solcher Kationen, dereń Lsgg. einen starkeren Grad yon 
Hydrolyse zeigen. Diese Yerhaltnisse komplizieren die Ergebnisse der in ublicher Weise 
ausgefiihrten pH-Bestst. Die pn-Werte hangen nicht nur vom Geh. des Zellstoffs an 
H’, sondem auch von der Konz. der umgebenden Lsg. an anderen Kationen ab, die 
den Wasserstoff verdrangen u. „aktivieren“ konnen. — F ur die zur Best. des AufschluB- 
grades des Zellstoffs von K u l l g r e n  vorgeschlagene Saurezahl gibt Vf. folgende ver- 
einfachto Methode an: Die herausgenommene Probo wird m it einer Cu-Salzlsg. rasch 
behandelt, m it dest. W. gewaschen, in  eine KSCN-Lsg. aufgeschlammt, einige Kómchen 
KJ zugesetzt u. die Aufschlammung jodometr. m it 0,01-n. Thiosulfat u. Starkę ais 
Indicator titriert. (Svensk kem. Tidskr. 45. 185— 95. Aug. 1933. Stoekholm, Chem. 
lechn. Inst.) DziENGEL.
. .Fritz Ohl, Die HersteUung von Acetatkunsłseide au f nassem Wege nach den Prin- 

zipien der Cuprommkunstseideerzeugung. Die NaBherst. der Acetatseide selbst m it
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bekannten Mitteln ist bereits iiber den Versuchsstand entwickelt ii. erscheinfc durch- 
fiihrbar. (Metallboree 2 3 .  1167. 1197. 20/9. 1933.) S u v E R K .

H. Russina, Kunstseide und Sauerstoffbleiche. Bleicht man Viscosescide m it H20 , 
in  Ggw. yon Silicaten, so erhalt man ein hochwertiges WeiB, das in jeder Beziehung 
bestandig ist. Die Stabilitiit des Bleichbades ist abhangig von der Alkalitat, m it stei- 
gender Alkalitat ist ein deutlieher Abfall der Troeken- u. NaBfestigkeit festzustellen. 
N a2Si03-Alkalitat ist prakt. in jeder Hóhe unbedenkliełi. (Mh. Seide Kunstseide 38. 
370—73. Sept. 1933.) S iiV E R N .

Hintzmann, Kann der Fachmann auf modeme Tęztilhilfsmittel in der Kunstseiden- 
veredlung verzichten ? Die Vorteile der Verwendung von Igepon T  bei der Vorappretur, 
beim Farben u. der Nacliappretur gegeniiber Seife oder Turkisclirotólen werden ge-
sehildert. (Mh. Seide Kunstseide 38. 373—75. Sept. 1933.) S u y e r n .

Chas. E. Mullin, Entglanzen synthetisclier Garnę. Die fiir yerschicdene Kunst
seiden gebrauchlichsten Glanzminderungsmittel sind besprochen. DaB die Glanz- 
herabsetzung durch Luftbliischen yerursaeht wird, die durch Verfluchtigung geringer 
Spuren Lósungsm. aus den Faden sich bilden, wird bezweifelt. (Text. Colorist 5 5 . 
443—45. Ju li 1933.) S u V E B N .

W. Taussig, Mattkunstseide unter Berucksichligung der Druckarlikel. Unter prakt. 
erprobten Verff., die gute Vollmattierung ergeben, ist das Arbeiten m it Phenol u. 
MarseiUer Seife u. m it Opalogen A  der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A kt.-G es. erwahnt. 
Fur den Druck wird ais Verdickungsmittel ein Gemisch yon Senegalgummi u. dunkel- 
gebrannter Starkę empfohlen. Auch das Mattieren m it Na-Wolframat u. Ba-Salzen, 
m it Ferrocyanzink, Serikose u. Pigmenten u. dio Erzeugung n iatter Buntdrucke auch 
auf vorgefarbter Ware ist geschildert. (Mh. Seide Kunstseide 38. 295—96. 346—48. 
August 1933.) SuVERN.

Fritz Ohl, Kunstseidenmattierung und FaserscMdigung. Viscoseseidegarne wurden 
m it H 2S 04 oder Na2S 04 u. BaCl2 auch unter Zusatz yon Prastabitol m attiert u. mit 
Lux-Seifenflockenbriihe gewasclien. Tabellar. Zusammenstellung der Ergebnisse. 
Beim Arbeiten m it freier H 2S 04 ist die Faserschadigung am groBten. Beim Mattieren 
m it N a-Stannat u. BaCl2 ergab sich fiir den Anfang eine bemerkenswerte Festigkeits- 
erhohung, spiiter eine geringere Schadigung ais bei H 2S 04 +  BaCl2. Ti-Sulfat ergab 
keine Festigkeitserhohung, beim Lagern aber eine starkere Schwachung ais bei Na- 
Stannat. Am stiirksten tra t  die Faserschwiichung bei dem im Autoklayen behandelten 
Materiał hervor. Farbung des m attierten Materials kann ohne Beeintriichtigung des 
Matteffekts yorgenommen werden. (Mh. Seide Kunstseide 38. 298—300. 342—46. 
August 1933.) S u y e r n .

H. Engel, Die Veredlung der Maitkunstseiden. Fur die Yorwasche u. das Farben 
wird Zusatz eines Fettalkoholprod. (CFD 1931) empfohlen, geeignete Farbstoffe sind 
genannt. Das Aktivieren yon Cu-Mattseide geschieht zweckmaBig m it Soromin A- 
Base in essig- oder ameisensaurer Lsg. bei etwa 35—40°. Die Appreturmaschine, 
System S c h u s t e r , Chemnitz, wird empfohlen. (Z. ges. Textilind. 36. 431—-32. 23/8. 
1933.) S u y e r n .

W. Brecht und O. Imset, Priifung des Elmendorfgerates, seiner Arbeitsweise und 
Bedeutung. K rit. Betrachtungen iiber das Elmendorfgerdt. Es wird Yor allem bemangelt, 
daB nieht die Einreipfestigkeit, sondern die DurchreiBfestigkeit eines vorher ein- 
geschnittenen Blattes gemessen wird, ferner, daB, yornehmlich bei schwachen Papieren, 
erhebliche MeBfehler eintreten, ebenso wie auch beim gleichzeitigen ReiBen mehrerer 
Blatter. Weiterhin zeigen Vff., daB der Elmendorftest nieht immer ein MaB der faser- 
yerkurzenden Mahlwrkg. ist. Die obigen Feststellungen werden eingehend physikal. u. 
m athem at. belegt. Naheres im Original. (Papierfabrikant 3 1 .  Sonder-Nr. 46—60. Juli 
1933.) F r i e d e j i a n n .

H. Suida und H. Sadler, tJber die quantitative Bestimmung des Harzes mit Httfe 
der Triibungsmessung und ihre Anwendung bei Leimungsversuchen. Vff. haben mit dem 
Zeissschen Stufenphotometer Lsgg. yerschiedener Harzleime auf den Grad der Triibung 
untersucht. Bei genugender Yerdunnung kann angenommen werden, daB die Harz- 
seife vollkommen hydrolysiert u. alles Harz ais Freiharz yorhanden ist. Vff. fanden nun, 
daB alle untersuchten Harzleimsorten, einschheBlich Delthirnaleim, bei genugender Yer- 
diinnung Trubungen gaben, die nur yom Freiharzgeh. abhingen u. so dessen Best. er- 
móglichsten. Bei den ansehlieBenden prakt. Leiruungsverss. haben Vff. die Lemi- 
aufnahme am Harzgęh. des Abwassers bestimmt u. gefunden, daB dies móglich ist, 
wenn das Harz noch keine Zeit zum Ausflocken fand. Durch Mahlungsyerss. wurde ge-
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funden, daB schon nach kurzer Mahlung das Optimum der Harzaufnahmo errcicht wird. 
Ais optimale Alaunmenge wurde dic gleichc Menge wie das Harz erm ittelt; Alaun- 
zugaben iiber dieses MaB waren wirkungslos. (Papierfabrikant 31. Sonder-Nr. 38—46. 
Juli 1933.) F r i e d e m a n n .

J. M. Preston, Die Priifung von Kunstseide. Neue Fortschrille. Den alteren Priif- 
methoden, ReiBfestigkeit, Dehnung u. Cu-Zahl, treten jetzt die Erm ittlung der Vis- 
cositat in CuO-Ammoniak, das Róntgcnbild, die mkr. Unters. u. dio Probeausfarbung 
(z. B. m it S b j  Blue FF) zur Seite. (Silk J .  Rayon Wid. 10. Nr. 110. 23—24. 20/7. 
1933.) F r i e d e m a n n .

Heinrich Lotze, Chemische Reaktionen der Viscose. Die Rk. m it Schwermetall- 
salzen, JCH3 u. m it Monochloressigsiiure, sowie die Bldg. von Cellulosexanthoaryliden 
u.Cellulosethiourethanenistgcschildert. (Kunstseide 15. 266—68. Aug. 1933.) S u v e r n .

William Nagel und Hans Landrnark, Oslo, Imprdgnierungsfliissigkeit fu r  Holz. 
Diese besteht aus einer Lsg. von ais Desinfektionsmittel wirkendcn organ. Metallsalzen, 
yorzugsweise Metallseifen, in organ, fliichtigen Losungsmm. In  der Fl. sind in W. unl. 
feste Stoffe gol., die nach der Verdampfung des Lósungsm. zusammen m it den Metall- 
salzen in don Poren des Holzes zuriickbleiben u. seino Hygroskopizitat herabsetzcn. — 
In der Impragnierungsfl. sind z. B. Stoffe, wie Wachs, Paraffin, Ozokerit, Harz, Asphalt, 
fur sich oder im Gemisch gel. Die Impragnierungsfl. kann auch Stoffo enthalten, die 
gleichfalls im Holz zuriickbleiben u. beim eventuellen Anziinden dcsselben auf die
Flamrne erstickend wirkendo Gase oder Dampfe abgeben, z. B. S o. dgl. — In  100 kg
Petroleumdestillat lóst man 20 kg naphthensaures Cu u. in dieser Lsg. weitere 4 kg Wachs 
u. 2 kg Harz. (N. P. 50 377 vom 30/5. 1930, ausg. 21/3. 1932.) D r e w s .

William Nagel, Oslo, Impragnierungsfliissigkeitfiir Holz, Segeltuch o. dgl. unter Ver- 
wendung yon Cu-Seifen in organ. Losungsmm., dad. gek., daB das Lósungsm. aus 
schweren Bzll. m it einem Zusatz von wenigstens 15% CC14 besteht. Gegebenenfalls kann 
noch ein yulkanisiertes trocknendes 01 zugegeben werden. (N. P. 50 481 vom 8/5.1929, 
ausg. 4/4. 1932.) D r e w s .

Druckerei und Kartonnagen vorm. Gebr. Obpacher A.-G., Miinchen, iibert. 
von: Osakeyhtio Sarso, Finnland, Abziehverfahren. Die Zwischenschicht aus hoch- 
viscoser Dinitrocellulose wird s ta tt auf die Holzunterlage auf das Abziehpapier bzw. 
auf beide, u. zwar dureh Aufdrucken, aufgebraeht. (E. P. 392 506 yom 23/3. 1931, 
Auszug yeróff. 15/6. 1933. D. Prior. 26/11. 1930. Zus. zu E. P. 385 929; C. 1933. I. 
3651.) B r a u n s .

Hai ald Mikael Korpi, Helsingfors, Entrinden von zur Papiergewinnung bestinuntem 
Holz. Das Holz wird in einer Trommel o. dgl. m it W.-Dampf unter Druck behandelt. 
Beim AbschluB des Prozesses wird der Druck stufenweise bis auf atmosphar. Druck 
gesenkt. Gegebenenfalls kann man nach der Drucksenkung noch Vakuum ein wirken 
lassen. (N. P. 50 379 yom 20/1. 1931, ausg. 21/3. 1932.) D r e w s .

Eduard V. Asten, Hauset, Belgien, Trockenfilz fu r  Pappen- und Papiermaschinen, 
bestekend aus einem Textilgewebe, das in an sich bekannter Weise m it Gummilsgg. 
derart getriinkt ist, daB alle oder ein Teil der Faser- u. Fadenporen, jedoch nieht die 
Gewebeporen, geschlossen sind. Vgl. D .  R. P. 560748; C. 1932. I I .  3327. (D.R.P.  
582 911 K I .  55d yom 1/5. 1932, ausg. 25/8. 1933.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., Berlin, iibert. yon: George A. Richter, Berlin, New Hampsliire, 
Herstellung von Papier. Zellstoff, der in einer Hammer- oder Kugelmiihle pulverisiert 
worden ist, wird mit einer in W. 1. Seife yersetzt u. das erhaltene Prod. wird gewóhnlichem 
Papierstoff, z.B. im Hollander zu 50°/0, zugesetzt. An Stelle yon Seife ais hydrophilem 
Koli. kann auch Leim oder Casein zugesetzt werden. Das Yerf. eignet sich insbesondere 
zur Herst. von Pergamynpapier. Es kónnen aber auch Pigmente u. Fullstoffe, wie 
B®S04, CaC03, Ton oder Talk, zugesetzt werden. Das Papier besitzt einen geringen 
Glanz u. eine hohe Geschmeidigkeit. (A. P. 1 910 406 vom 24/5. 1930, ausg. 23/5. 
*933.) M . F .  M u l l e r .

Soc. An. Papeteries Navarre, Lyons, Frankreich, Herslellung von wasserdichlem 
Papier. Die Papierbahn wird durch ein Viscosebad u. anschlieBend durch ein Koagu- 

tionsbad u. Fallbad geleitet. Ais Koagulierungsmittel dient eine neutrale Salzlsg., u. 
zum Fallen wird eine llineralsaure benutzt. (Zeichnung.) (E. P. 395 197 yom 22/9.1932, 
ausg 3/8. 1933. F. Prior. 22/9. 1931.) M . F. M u l l e r .
... United States Gypsum Co., Chicago, Dl., iibert. von: Carroll E. Carpenter, 

Stern Springs, Ul., Herstellung ton starker Isolierpappe, insbesondere fur Wand-
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bekleidungen, unter Verwendung yon Holzschliff, der aus kurzfaserigem Hartholz, 
m  Eiche, Riister, Ahorn, Birke, Buehe, u. aus langfascrigem Weicliholz, wie Zypresse, 
Weide oder Baumwollpflanzen, liergestellt worden ist. Die Harthólzer werden yor 
dem Sehleifen m it gewohnlichem W. oder m it einer schwaoh alkal. oder sauren FI. 
gekocht. (A. P . 1 920 496 yom 23/8. 1928, ausg. 1/8. 1933.) M. F. Mu l l e r .

E rn s t Tauber, Potsdam, Verfahren zur Herstellung ton aluminierler Dachpappe 
durch Aufstreuen eines Gemenges aus kórnigem Materia! u. AIuminiumpulver auf 
eine m it Teer oder Bitumen iiberzogene Pappe, dad. gek., daB man das Gemenge yon 
kórnigem Materiał u. Aluminiumpulyer vor dem Aufbringen auf die Unterlage mit 
geringen Mengen netzender Fil. durchmiseht. (D. R . P . 582 388 KI. 81 vom 22/5.
1931. ausg. 14/8. 1933.) Be ie r s d o r f .

F idelity  T rust Co., Portland, Maine, iibert. von: W alte r H . R andall, Wateryille,
Maine, Herstellung ton Zellstoffbrei fiir geformte Gegenstande, die unter Anwendung 
einer Saugform hergestellt werden, wobei verhindert wird, daB sich die Poren der Saug- 
form m it dem Stoffbindemittel yerstopfen. Der Faserstoff u. das Bindemittel, z. B. 
Kolophonium, Waehs, Paraffin usw. werden durch Walzen, Reiben usw. in trocknem 
Zustande innig gemischt u. dann m it W. im Holliindcr oder im Jordan zu einem Stoff- 
brei yerarbeitet, der zur Herst. der Formstiicke beniitzt wird. (A. P . 1918  781 yom 
24/6. 1929, ausg. 18/7. 1933.) M. F. Mu l l e r .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M., BUićhen ton tegelabiliSóhen 
Fasersloffen, inśbesondere von Holzzellstoff. Zu A. P. 1 887 412; C. 1933. I. 532 ist nach- 
zutragen, daB dio Temp. der Bleichlsg. m it steigender Konz. abnimmt. Die Bleichlsg. 
m it der geringsten Konz. soli also dio lióchste Temp. aufweisen, ca. 25—35°. Die Temp. 
der konzentrierteren Lsg. liegt bei ca. 15—25°. Die Dauer des Bleicbyorganges laBt sich 
auf diese Weise betrachtlich yerkiirzen. (N. P . 50 492 vom 24/3. 1930, ausg. 4/4.
1932.) D rew s.

Brown Co., Berlin, New Hampshire, iibert. yon: M ilton O. Schur und Benjamin
G. Hoos, Berlin, New Hampshire, V. St. A., Vorbehandlung von Cellulose fur die 
Nitrierung. Zellstoff, insbesondere gebleiehter Holzzellstoff m it einem hohen a-Cellu- 
losegeh., z. B. 95°/0ig, wird in einer 18—20%‘g- Sodalsg. einem MercerisationsprozeB 
bei 18—20° unterzogen, dann alkalifrei gewascben u. auf einen Fasergeh. von 25—75% 
entwassert. Die Fasern werden darauf geschnitzelt, weiter getrocknet, noch einmal 
fein geschnitzelt u. schlieBlich zu Endo getrocknet. Das Prod. laBt sich in iiblicher 
Weise wie besto Baumwollfaser nitrieren. Dazu eine graph. Darst. des Einflusses des 
Schnitzelns auf die Fahiglieit der Faser zur Saureaufnahme u. auf die Ausbeute an 
Nitrocellulose. (A. P . 1 919 962 yom 20/2. 1930, ausg. 25/7. 1933.) Ebex.

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M., iibert. von: Ludwig Lock, 
Dormagen a. Rh., Herstellung ton Nitroacetylcellulose. Cellulose wird bei 50—100° 
m it Essigsaure u. Essigsdureanhydrid in Ggw. yon 0,2—1°/0 H 2SOt (ber. auf das Gew. 
der Cellulose) u. yon Hamstoffnitrat behandelt. (Can. P . 302 804 yom 13/9. 1929, 
ausg. 5/8. 1930.) E b e x .

George E rn e s t Collins, Didsbury, Manchester, G ilbert Thom as Morgan und 
D avid Doig P ra tt ,  Teddington, łliddlesex, Behandlung ton Cellulosefasem mit Alkali- 
laugen. Um die Netzfahigkeit yon Alkalilaugen zu erhohen, setzt man ihnen phenol- 
haltige, zwisehen 205 u. 290°, yorzugsweise zwisehen 225 u. 235°, sd. Teerfraktionen 
zu, die man z. B. aus Urteer oder Teeren, die bei der Versebwelung von Kohle in 
Vertikalretorten anfallen, gewinnt. (E. P . 390 824 yom 10/10. 1931, ausg. 11/5.
1933.) Be ie r s d o r f .

Ju liu s K antorow icz, Breslau, Herstellung ton feuchtigkeitsbestandigen cellulose-
haltigem Materiał. Man erhalt ein feuchtigkeitsbestandiges u. trotzdem poroses Materiał, 
wenn man ais Gnmdstoff Cellulosefasem nimmt, die auf bekannte Weise einem Perga- 
mentierungsprozep (z. B. durch Behandlung mittels H 2S 04 oder ZnCl2) unterworfen 
wurden u. diese m it nicht behandelten rohen Cellulosefasem etwa im Verhaltnis 4:1 
mischt. Die Mischung wird in bekannter Weise zu Papier, Pappe, Kunstholz usw. 
yerarbeitet. (E. P . 391153 vom 8/9. 1931, ausg. 18/5. 1933. D. Prior. 20/9- 
1930.) B eier sd o r f .

B ritish  Celanese L td ., London, W illiam  A lexander D ickie und F rank  Brent- 
n a ll H ill, Spondon, Behandlung ton Teztilmaterialien a u s  organ. Cellulosedencateii. 
Um den F . der Texti!materialien zu erhohen, yerleibt man ihnen eine H alogenycrb. 
einer fliichtigen Base, z. B. NH.tBr, u. ein Borat oder Phosphat einer fliichtigen Base,
z. B. (A7£f.,)3P 0 4, ein u. beschwert m it hierfiir bekannten Mitteln, z. B. Zinnphospnat
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oder -silicat. Eine gleichzeitigo teilweise Verseifung des Celluloseesters h a t sich ais 
zweekmśiBig crwiesen. (E. P . 391105 vom 17/9.1931, ausg. 18/5.1933.) B e ie r s d o r f .

B ritish  Celanese L td ., London, Behandlung von Faden, Garnen, Filmen u.dgl. 
aus Celluloseestem oder -tithem. Um den genannten Kunststoffen eine groCero Ge- 
schmeidigkeit zu verleihen, yerleibt man ihnen anorgan. oder organ. Sloffe ein, die in 
dem betreffenden Cellulosederiw unl. sind, u. zwar in so geringer Menge, daB der 
Glanz des Cellulosederiy. dadurch nicht wesentlieh yeriindert wird. Die betreffenden 
Stoffe kommen in sehr feiner Verteilung, z. B. in Form einer Dispersion in W., Aceton
o. dgl. zur Anwendung. Man kann sie bereits der Spinnlsg. zusetzen oder dem fertigen 
Gebilde einverleiben; in letzterem Falle laBt man gleichzeitig ein (Juellmittel eimvirken. 
Ais einzuyerleibende Stoffe sind z. B. T i0 2, Sb203, B aS04, PbSOit ZnO, Diacetylbenzidin, 
Dibenzoylbenzidin, Anthrachinon, Anthracen usw. geeignet. (E. P . 378 228 vom 11/9. 
1931, ausg. 1/9. 1932. A. Prior. 11/9. 1930.) B e ie r s d o r f .

B leachers’ A ssociation L td ., Manchester, und George D onald S utton, South- 
port (Lancaster), Behandlung von Acetatseide. Um nach dem Troekenspinnyerf. her- 
gestellto Acetatseide gegen Mattwerden zu schiitzen, behandelt man sie m it verd. 
Essigsaure unter solehen Bedingungen, daB eine (Juellung der Fasern nicht ein tritt, 
u. entfernt dann die Saure durch Waschen. An Stelle von Essigsaure kann man auch 
verd. Ameisensdure, Propionsaure, Salzsaure, Salpetersaure oder Chloressigsdure ver- 
wenden. Will man derartig behandelte Seide wieder fur Mattierung empfanglich 
machen, laBt man verd. Bemsteinsaure, Milchsaure oder H^SO^ auf sie einwirken u. 
wascht dann aus. (E. P . 395722 vom 21/12. 1931, ausg. 17/8. 1933.) B e ie r s d o r f .

B ritish  Celanese L td ., London, Behandlung von Samtgeweben m it einem Gelialt 
an Kunstseidenfaden. Um Samtgewcben m it Faden aus Cellulosederiw. eine gróBere 
Haltbarkeit zu verleihen, behandelt man sie m it Stoffen, welche eine losende oder 
quellende u. somit weiehmachende Wrkg. auf das betreffende Cellulosederiy. aus- 
iiben u. laBt das so behandelte Gewebe dann wieder erharten, gegebenenfalls unter 
Anwendung von Hitze u. Druck. Geeignete Behandlungsmittel sind z. B. Aceton, 
Diaceton, A ., Cyclohezanon, Essigsaure, Athyllactat, Triacelin, Triphmylphosphat usw., 
die mit Nichtlósern, wie W. oder Benzol entspreehend verd. werden kónnen. (E. P . 
381964 yom 16/7. 1931, ausg. 10/11. 1932. A. Prior. 16/7. 1930.) B e ie r s d o r f .

M ichael B ruck , Berlin, Verfahre?i zur Herstellung von Schriftziigen, Schulzmarken 
und ahnlichen Zeiclien au f glasklarem oder undurchsichtigem, farblosem oder gefdrblem 
Untergrund aus Celluloseestem oder -athern u. anderen Celluloseverbb., dad. gek., 
daB man diese Substanzen auf an sich bekannten GelatineunterguBmassen sich ver- 
festigen liiBt, die mechan. oder photochem. m it so flacher Musterung yersehen sind, 
daB die Muster durch Lichtbrechungs- oder Lichtbeugungserscheinungen auf glas- 
artigem, spiegelndem Untergrund (oder umgekehrt) zum Vorschein kommen. — Man 
gieBt eine Nitrocelluloselsg. beispielswreise auf eine m it derartigen Zeichen yersehene 
Gelatinemasse. Naeli dem Erstarren hebt man die entstandene Folie, die die Muster 
der Unterlage tragt, ab. (D. R . P . 582 912 Ki. 75b vom 20/12. 1931, ausg. 25/8. 
1933.) B r a u n s .

Soc. La Cellophane, Frankreich, Verfahren zum Uberziehen von Folien aus Cellu- 
losehydrat, Celluloseestem und -athern. Die Folien werden durch eine Lsg. eines organ. 
Koli., z, B. Albumin, Casein, Gelatine gezogen u. dann m it Formaldehyd gehartet. 
Beispiel 1: Blutalbumin 0,35%, Glycerin 4% , Formalin 0,4%, W. 95,25%. (F. P . 
748764 vom 9/1. 1933, ausg. 8/7. 1933. A. Prior. 7/7. 1932.) B r a u n s .

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
D. J. W . K reulen , Uber die Neigung von Steinkohlen zur Selbstentziindung. X II. 

(XI. ygl. C. 1933. I. 3833.) Allgemeine Beschreibung u. Ergebnisse von Immediat- 
analysen u. Heizwertbestst. von Tandjoeng-Enim Steinkohlen der Flóze A u. C. (Chem. 
Weekbl. 30. 387—91. 3/6. 1933. Botterdam.) Sc h u s t e r .

J. W . K reulen , Uber die Neigung ton Steinkohlen zur Selbstentziindung. 
j ■ (XII. ygl. yorst. Bef.) Mit 7 bzw. 16 yersehiedenen Proben, unter denen sich 

alle Umwandlungsstufen yom Lignit bis zum natiirlichen Koks finden, wurden 
ockwelanalysen nach F i s c h e r  u . S c h r a d e r ,  Elementaranalysen u. Treibdruck- 
bestst. im App. nach K o p p e r s  ausgefuhrt. Zusammenstellung der die einzelnen 
otufen erkennenlassenden Ergebnisse. (Chem. Weekbl. 30. 504—07. 8/7. 1933. 
Rotterdam. S c h u s t e r .
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D. J . W . K reulen , Uber die Neigung von Steinkohlen zur Selbstentziindung. XIV. 
(X III. vgl. vorst. Ref.) Nach einer tlbersicht der yerschicdenen Verff. zur Best. des 
Erweichungsyerh. u. Entgasungsverlaufs von Kohlen werden eine Penetrometer- u. 
eine Tiegelentgasungsmethode (bis 950°) beschrieben sowie die darnit erzielten Ergeb- 
nisse an 23 yerscliiedenen Proben aus den Flozen A u. C der Tandjoeng-Enim Stein- 
kohle initgeteilt u. krit. besprochen. (Chem. Weekbl. 30. 582—86. 2/9. 1933. Rotter
dam.) SCHUSTER.

M inoru A kita , Uber die Verbrennung von leicliten Kohlenuiasserstoffen bei km- 
stantem Vólumen. In  Anlehnung an L e w is  (C. 1927. I I . 2142) wurde die Oxydation 
von n-Paraffin-KW-stoffen, Alkoholen u. Bzl. u. Cyclohexan bei konstantem Vol. 
untersucht. Die aliphat. KW-stoffe u. Alkohole weisen Zundtempp. auf, die mit 
steigender Kohlenstoffzahl fallen. Die Oxydation erfolgt stufenweise u. zwar wurden 
soviel Stufen gefunden, wie Kohlenstoffatome vorhanden sind. — Die cycl. KW-stoffe 
wiesen keine Stufen auf. — Aus der Lage der Zwischenstufen ergab sich, daB die KW- 
stoffe in einander analoger Weise abgebaut werden. Aus dem Vergleich der Rk.-Tempp. 
von Alkoholen u. KW-stoffen wird gefolgert, daB bei der Oxydation der Alkohole 
durch Abspaltung von 1 Mol. Formaldehyd intermediar n-Paraffine gebildet werden. 
Die Rk.-Warme fur jede Oxydationsstufe ist gleich u. betragt:

CnH2D+2 +  o =  Cn_ ,H 2n +  HCHO +  21,9 cal.
Dio Eortpflanzungsgeschwindigkeit der Flamme steigt m it steigender Kohlenstoffzahl, 
dagegen fallt die Yerbrennungsgeschwindigkeit. Die Klopffestigkeit der KW-stoffe 
steigt m it langsamerer Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Flamme u. gróBerer Ver- 
brennungsgeschwindigkeit, also m it hoheren Rk.-Tempp. Diese Folgerung ist jedoch 
nicht auf Gemische von KW-stoffen yerscliiedener Verbindungsklassen, z. B. Benzin, 
anwendbar. Die Wrkg. der Antiklopfmittel beruht auf der erlióhenden Wrkg. auf die 
Rk.-Temp. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 436B. Juli 1933. Scientific Research
a. Experimental Branch. Nayal Field Depot. Imp. Japan. Nayy [Orig.: engl.].) J.SCHM.

K . B unte, H . B ruckner und H . G. Simpson, Die Adsorption von Pyridindampf 
durch Kohle. Verschiedene gepulyerte Steinkohlen u. Gefiigebestandteile von solchen 
wurden bei 105° getroeknet, gewogen u. im Exsiccator iiber reinem Pyridin bis zur Ge- 
wichtskonstanz aufbewahrt. Dio Gewichtszunahme entsprach der Menge des gesainten 
adsorbierten Pyridins. Mit einer Ausnahme ging die prozentuale Adsorptionsmenge 
dem Geh. an fliichtigen Bestandteilen u. den durch Pyridin extrahierbaren Anteilen 
parallel. Die in 24 Stdn. adsorbierten Pyridinmengen zeigten in groben Ziigen die 
gleiche Abhangigkeit wie die adsorbierten Gesamtmengen. (Fuel Sci. Pract. 12. 268 
bis 270. Aug. 1933. Karlsruhe i. B.) S c h u s t e r .

B. N eum ann und L. K rem ser, Verhalten der petrographisćhen Einzelbeslandteile 
oberschlesisclier Steinkohlen bei Verkokung, Schwduńg und Extraklion. (Vgl. C. 1933.
II. 2080.) Nach Beschreibung der Arbeitsweisen werden die Vers.-Ergebnisse zu- 
sammengestellt u. m it  anderen krit. yerglichen. AuBer der H o ch tem p .-Y erk o k im g  
(Methode V o l k e r ), Schwelung u. Extraktion (Mothode C o c k r a m  u . W h e e i .e r ) 
w irde noch der EiiifluB der yerschiedenen Bitumenarten auf die Koksbldg. untersucht, 
wobei sich zeigte, daB die Restkohle u. nicht das Bitumen die V erk o k u n g sfa h ig k e it  be- 
Btimmt. Feststellung der Enreichungspunkte nach Damm. Z u  den Verss. dienten 
Faser-, Matt- u. Glanzkohlen aus den Hohenzollerngrubeflózen Heinitz, Schuckm ann 
u. Pochhammer. (Gliickauf 69. 813—20. 9/9. 1933. Breslau.) S c h u s t e r .

H . H . K oppers, Jiingste Enluńcklung in der Kokereipraxis. Modeme Ofen- 
konstruktion. H2S-Entfemung aus dem Koksofengas nach nassen Verff. mit besonderer 
Berucksichtigung des Thyloxprozesses. Bzl.-Auswaschung m it gleichzeitigerN aphthalin- 
entfernung. (J . Fuel Soc. Japan 12. 100—107. Aug. 1933 [Original: japan. Auszug: 
engl.].) S c h u s t e r .

W . J . M uller und E. Jan d l, Unlersuchungen iiber die Abhangigkeit der Eigen- 
schaften der Koksę von den Herstellungsbedingungen. I. Misehkohle, wie sie im 
Gaswerk benutzt wird, wurde im elektr. Ofen bis zu Endtempp. zwischen 700 u. 1100 
u. Uberstandszeiten zwischen 1 u. 16 Stdn. entgast, um Modellkokse z u erhalten. 
Ein Teil der Proben wurde m it einer Geschwindigkeit von 100°/10 Min. erhitzt (Lang- 
samkokse), der andere nach Art des GroBbetriebs in die bereits auf der Endtemp- 
befindliche Retorte eingebraeht (Schnellkokse). Die yon allen Modellkoksen nach aer 
Methode der Vff. (ygl. C. 1931. II . 1091.) ermittelte Red.-Fahigkeit sinkt mit der Hohe 
der Verkokungsendtemp. u. der tlberstandszeit. Die Red.-Fahigkeit der L a n g s a m k o k s e  
war grófier ais die der entsprechenden Schnellkokse, was auch die U n tc rsc liied e  in der
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Ked.-Fahigkeit industrieller Kokso vom Blumenkohl- u. Teernahtende erklart. Ver- 
gleich der Ergebnisse m it dencn vcrschiedencr Industriekokse. (Brennstoff-Chem. 14. 
341—47. 15/9. 1933. Wien.) S c h u s t e r .

F ranz F ischer, R . L ieske und K. W inzer, Neue Unter suchungen uber die bio- 
logische Entgiftung von Leuehtgas und uber die Gewinnung von teclmisch verwertbarem 
Leuehtgas aus Wassergas. II. (I. vgl. C. 1933. II. 2349.) Da sich durch die biolog. 
Entgiftung von Leuehtgas dessen brenntechn. Eigg. vollstandig andem, wurde folgende 
Kombination gewahlt: Konvertierung von Kohlengas m it W.-Dampf uber einen 
Fe-Cr-Katalysator, biol. Umsetzung eines Teils des konvertierten Gases u. Vermischen 
des biol. umgewandelten Gases m it dom nicht umgewandelten Rest. Auf diese Weise 
konnte sowohl aus Koksofengas (mit 5,8%  CO) wio auch aus Leuehtgas (mit 14,8% CO) 
ein Endgas m it 0,4%  CO erzeugt werden. Das Gas aus Koksofengas hatte eino Ver- 
brennungswarme von 4348 kcal/cbm u. eine D. von 0,431; das Leuehtgas lieferte ein 
Endgas mit einer Verbrennungswarme von 3910 kcal/cbm u. einer D. von 0,455. Da 
man bei dieser Kombination nicht das gesamte Gas uber den Faulschwamm zu leiten 
hat, konnte die Entgiftungsloistung, bezogen auf das gemischte Endgas, auf taglich 
400 Volumen je Volumen Faulschwamm gesteigert werden. — Um aus Wassergas 
mit Hilfe der biol. Umsetzung zu einem Leuehtgas zu gelangen, wurde die gleiche 
Kombination eingeschlagen. Es war zwar móglich, ein Endgas m it einer Yerbrennungs- 
warine von 4100 kcal/cbm u. einer D. von 0,491 herzustellen, jedoch war es nicht 
ungiftig, sondem enthielt 8,2% CO. Die Ausbeute betrug 53 %  des Wassergases. 
Vor der biol. Umsetzung muBte ein Teil des Gases von CO, befreit werden. Der Aufwand 
an Faulschwamm betrug im gunstigsten Fali etwa 1 Vol. fiir 50 Voll. Wasser
gas im Tag. Die beschriebenen Kombinationsmethoden lassen sich auf jedes techn. 
CO-H,-Gemisch anwenden, um ein Leuehtgas zu bekommen. Die beschriebenen 
Umsetzungen liaben vor den rein katalyt. Methoden (Methanbldg. iiber Ni-Kontakt) 
den Vorteil, daB die angewendeten Rk.-Korper gegen organ. S-Verbb. nicht empfindlich 
sind. (Brennstoff-Chem. 14. 328—33. 1/9. 1933. Mulheim/Ruhr.) Sc h u s t e r .

Otto H ubm anu, Erzeugung von wasserstoffreichem Gas fiir  Stadteversorgung und 
Synthese. (Vgl. K l in g e r , C. 1933. I . 163.) Mitteilung u. Besprechung der Ergebnisse 
von Klein- u. Betriebsyerss. iiber die Vergasung von Brannkohle m it Sauerstoff u. 
W.-Dampf bei Drucken von etwa 10 at, bzw. 15—30 a t; in  letzterem Fali erhóht sich 
der Heizwert durch synthet. entstandenes Methan so weit, daB er fiir die Versorgung der 
Stadte ausreicht. (Mitt. Arbeitsbereich Metallges. Frankfurt/M . 1933. Nr. 8. 10—16. 
Aug. Frankfurt a. M.) Sc h u s t e r .

A. P ignot, Die Gumbildung und die Verdichlung von Siadtgas. Beobachtung der 
Gum-Bldg. bei der Hochdruckverdichtung von Flaschengas. EinfluB der Gumsub- 
stanzen auf das Flaschenmaterial. Kompressorschmierung. (J . Usines Gaz 57. 414—17. 
20/8.1933.) Sc h u s t e r .

K. Bunte, H . B ruckner und W . Ludewig, Die ExplosionsIcataslrophe von Neun- 
kirchen. Zugleich ein Beiłrag zur Frage der Betriebssicherheit- der Gasbehalter. (8 Ab- 
bildungen, 5 Tabellen.) (Chem. Fabrik 6. 383—88. 13/9. 1933. Gasinst. d. D. V. G. W. 
an der Techn. Hochsch. Karlsruhe.) P a n g r it z .

G. Muller und W . H erbert, Fortschritte der Benzolgewinnung aus Leucht- und 
Kokereigas mit der Aktivkohle „Benzorbon“. (Vgl. E n g elh a p .DT u. RuPING, C. 1933.
II. 964.) Nach allgemeinen Ausfiihrungen iiber die Bedeutung der Bzl.-Gewinnung fiir 
den Gaswerksbetrieb wird die Aktivkohle „Benzorbon" beschrieben. Besprechung ver- 
schiedener Aktivkohleanlagen u. der dam it erzielten Ergebnisse. Abscheidung von Gas- 
verunreinigungen durch die Aktivkohle (Naphthalin, ungesatt. KW-stoffe, organ. 
Schwefel, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Blausaure, Stickoxyde). (Mitt. Arbeits
bereich Metallges. Frankfurt/M . 1933. Nr. 8. 17— 25. Aug. Frankfurt a. M.) Sc h u s t e r .

A. Spilker, Die Entwicklung der Steinkohlenteerinduslrie von ihren Anfangen bis 
zur Jeiztzeit. Verwendungszwecko des Steinkohlenteers. Dest.-Anlagen. D est.-E r- 
zeugnisse. (Chem. F ab rik  6. 357—65. 30/8. 1933. Duisburg-M eiderich.) Sc h u s t e r .

Franz W acław , Die Verschwelung des wurltembergischen Olschiefers. Beschreibung 
der Arbeitsweise des von der Fa. THYSSEN (Miihlheim) in den J e n a  Ol s c h ie f e r - 
\vERKEN in Holzheim erbauten Drehofon zum Verschwelen von Olschiefer. Die bei 

•r Schwelung erhaltenen Ole sind dunkelbrauno, unangenehm riechende Fil. mit 
gtoBen Geh. an ungesatt. KW-stoffen. Auch die Benzine enthalten viele ungesatt. 
Verbb. Daneben befinden sich in den Olen noch Phenole u. geringe Mengen Aromaten. 
'Vegen des hohen Geh. an ungesatt. Yerbb. konnte bisher keine techn. Verwendung
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fiir die fl. Schwclprodd. gefunden werden. Durch Behandlung mit konz. oder besser 
rauehender H2S04 werden ichthyolahnliche Praparate erhalten. Durch Behandlung 
der Ole in der K alte m it H2SO., erhiilt man salbenartige Prodd. (Petroleum 29. Nr. 32. 
4 - 7 .  16/8. 1933.) “ K. O. Mu l l e r .

G. W. Jones und R . E. K ennedy, Enlzundungsgrenzen von Nalurgasen. (Vgl.
C. 1933. II. 1814 u. 2217.) (Natural Gas 14. Nr. 8. 3—9. 11. Aug. 1933.) J . Schm idt.

J . B rocart, Butan und seine Verwendungsmoglichkeilen. (Monit. Produits chim. 
15. N r. 174. 3 - 7 .  15/9. 1933. -  O. 1933. II. 2217.) Sc h u st e r .

F . E . C. Seheffer, t)ber die Stabilitdt von CHit C'2/ / 0 und CO bei liefen Tempe- 
raturen. Vortrag iiber die Arbeiten m it D ok k u m  u . A l (C. 1927. I . 682), G. Meyer 
(C. 1927. I. 1564), Mu l d e r s  (C. 1931. I. 2090) u. H o r stm a n n  (C. 1932. II. 3751). 
Neue Verss. m it H orstm a n n  iiber das Verh. von C2H 6 iiber Ni in Ggw. yon H„ er- 
gaben bei 320° volligen Umsatz yon C2H„ zu CH.„ falls H 2 im UberschuB yorhanden 
ist. Bei UberschuB yon C2H 6 wird aller H 2 yerbraucht u. es findet weiterer Umsatz 
von C2H 0 s ta tt nach: 2 C2H6 +  xN i —->- NixC +  3 CH.,. (Buli. Soc. chim. Belgiquo 
42. 251—68. Mai—Juni 1933. Delft,) ' J . Schm idt .

V. C. Illing , Bas Wandem von Ol und Nalurgasen. (J . Instn. Petrol. Technologists 
19. 229-74 . April 1933. -  C. 1933. I. 3264.) K. O. Mul ler .

F rederick  G. T ickell, O. E . M echem und R. C. M cCurdy, Untersuchungen iiber 
die Porositat undDurćhlassigkeit von Gestem. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 
103. Petrol. Develop. Teehnol. Petrol. Divis. 250—60. 1933.) K . O. Muller .

C. J . Coberly, H un ting ton  P a rk  und A. B. Stevens, Die Entioicklung des 
Wasscrsloffporosimeters. Vff. bespreohen an Hand von Abbildungen dio genaue Arbeits- 
weise eines Wasserstoffporosimeters, womit sie das Zwischeilraumvol. prozentual auf 
das gesamte Gesteinyol. bestimmen konnen. Die wirksame Porositat gegeniiber der 
absol. Porositat entspricht dem Zwischenraumyolumen, das m it geniigend grofien Durcli- 
gangen in Yerb. steht, um E in tritt oder A ustritt yon Gas oder Ol zu gestatten u. wird 
ebenfalls prozentual auf das gesamte Gesteinyol. ausgedriickt. Aus den Verss. schlieBen 
Vff., daB der Wasserstoffporosimeter ein Werkzeug zur Schnellbest. der wirksamen u. 
absol. Porositat yon Olsanden darstellt, u. daB die erhaltenen Resultate fiir den prakt. 
Gebrauch geniigende Genauigkeit aufweisen. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 
103. Petrol. Develop. Teehnol. Petrol. Divis. 261—69. 1933.) K. O. Muller .

Edw ard W. W ashbum , Die Fraktionierung von Erdol in  seine Kohlenwasserstoff- 
bestandleile. Vf. gibt einen Fortschrittsbericht iiber die von dem B u r e a u  OF Stan
d a r d  s seit 1926 ausgefuhrten Verss., durch Dest. ein Robol des South Ponca Field, 
K ay County, Oklahoma, in seine KW-stoffbestandteile zu zerlegen. Die angewendeten 
Dest.- u. chem. u. physikal. Trennungsmethoden, wie Trennung durch selektiTes 
Losungsm. im Gcgenstrom, Auskrystallisieren, Nitrierung, Sulfonierung, werden ge- 
schildert u. die bisher erhaltenen u. identifizierten reinen KW-stoffe sind tabellar. 
wiedergegeben. Literaturzusammenstellung. (Ind. Engng. Chem. 25. 891—94. Aug. 
1933.) K. O. Muller.

K . M. W atson  und E. F . Nelson, Verbesserungen zur Annaherung der krilischen 
und thermischen Eigenschaflen von Erdolfraktionen. Vff. fiihren 2 neue Begriffe fiir die 
Wechselbeziehungen der physikal. Eigg. von Erdólen untereinander ein. Der ni o 1 a r e 
D u r c h s c l i n i t t s s i e d e p u n k t  wird benutzt, um dio Abhangigkeit des Siede- 
punktes yom Ausgangsól festzulegen. Vff. geben ein Diagramm an, mit dessen Hilfe 
man aus der ENGLER-Dest. diesen W ert bestimmen kann. Schwankungen der physikal. 
Eigg. durch Anderung des Charakters des Ausgangsols werden ąuantitatiy durch den 
C h a r a k t e r i s i e r u n g s f a k t o r  erfaBt, der definiert ist ais das Yerhiiltnis der 
Kubikwurzel des molaren Durchschnitts-Kp. in RANKINE-Graden zum spezif. Gewicbt. 
Dieser Faktor yariiert zwischen 12,5 fiir rein paraffinbas. Fraktionen u. 10,0 fur Spalt- 
prodd. m it hohem Aromatengeh. Auf dieser neuen Basis geben Vff. Methoden ani 
um Mol.-Gew., krit. Temp. u. Druck, spezif. Warnie von Fil. u. Dampfen, Yerdampfungs- 
warme bei Atmosphiirendruck, die Veranderung der Verdampfungswarme mit dem 
Druck, sowie die Veranderung der Gesamtwarme m it dem Druck fiir Ausgangsole 
yerschiedener Eigg. u . yerschiedenen Siedeyerh. einander anzugleichen. Dio ewzig® 
erforderlichen experimentellen W erte sind die ENGLER-Dest. u. das spezif. Gewicn . 
Hingegen lassen sich diese Beziehungen nicht m it Genauigkeit bei solchen KW-stoffe11 
anwenden, die eine chem. Veranderung wahrend der anzuwendenden Analyse, die die 
Grundlage der Unters. bildet, erleiden. Diagrammo m it Kurven u. rechner. Ermit -
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lungen im Original. Literaturzusammcnstellung. (Ind. Engng. Chem. 25. 880—87. 
Aug. 1933.) K. O. Mu l l e r .

E. B eri und W . D ienst, Seitrag zum Crackprozefi. Vff. beschreiben eine kleine 
Yersuchsapparatur, in der sie ein amerikan. Standardól in der fl. Phase einer Druck- 
warmespaltung unterzogen. Abbildung, Besehreibung u. genaue Arbeitsweise im 
Original. Bei 400° wachst die Gesamt- u. Benzinausbeute annahernd geradlinig m it 
der Zeit, wie es fiir eino lik . erster Ordnung zu erwarten ist. Bei der Temp. von 425° 
yerlaufen die Ausbeuten bis zu einer Reaktionszeit yon 3 Stdn. auch noch annahernd 
geradlinig, beim weitcren Fortschreiten des Spaltprozesses zeigen die Ausbeuten ein 
deutliches Absinkcn. Dies ist nach Ansicht der Yff. anscheinend auf Polymerisations- 
u. Isomerisationserscheinungen des Spaltruckstandes bei langerer Spalteinwrkg. zu- 
ruckzufiihren, wodurch das Materiał temperaturempfindlicher wird u. geringere Benzin- 
ausbeuten liefert. (Petroleum 29. Nr. 32. 1—4. 16/8. 1933.) K. O. M u l l e r .

W. W. Gary und J . T. W ard, Eine moderne Experimęnlalspaltanlage. Inhaltlich 
ident. mit der C. 1933. II. 1284 referierten Arbeit. (Refincr natur. Gasolino Manu- 
facturer 12. 212—16. Jun i 1933.) K. O. Mu l l e r .

I. L. B lum  und I. Schlesinger, Beitrag zur Untersucliung von Saureteeren, die 
von der JRaffinalion von Erdolderivałen herruhren. Vff. untersuclien die H 2SO.,-Raffination 
eines Leuchtoles, die Verminderung des S-Geh. u. besonders die Teilnakme der H 2SO., 
an der Rk., u. finden, daB yon der gesamten, bei der Raffination angewandten H 2SO.,- 
Menge 43°/0 der H 2S 04 an der Rk. nieht teilnehmen, wahrend der Rest von 57°/0 der 
E2S04 m it den S-haltigen Inhaltsstoffen des Leuchtoles eine groBe Menge komplizierter 
Yerbb. bildet (Obersichtskarte). Genaue Besehreibung der Arbeitsweise im Original. 
(Bul. Chim. pura apl. Soc. romana ętiin^e 34. 61— 70. 1931.) K . O. Mu l l e r .

V. R. Chadbourne, Das Verbrennen von Raffinationsabfallen. Vf. berichtet iiber 
Vorr. (Abbildungen) u. Arbeitsweise, um Abfalle, wie Petrolkoks u. Siiureschlamm 
durch Verbrennen unter Kesseln nutzbar zu machen. (Refiner natur. Gasoline Manu- 
facturer 12. 310—14. Aug. 1933.) K. O. Mu l l e r .

— , Die Reinigung von Raffinerien und Benzingeińnnungsanlagen. Ursache u. 
Folgę yon zugesetzten Rohren u. Rk.-Turmen werden an H and von Abbildungen 
besprochen u. die gebrauchlichsten MaBnahmen geschildert, um durch rechtzeitige 
Reinigung Gefahren u. Betriebsausfałle zu beseitigen. (Refiner natur. Gasoline Manu- 
facturer 12. 340—42. Aug. 1933.) K. O. Mu l l e r .

K. F iirst, Das Benzin und seine Ersatzmittel fiir  den Motorbetrieb. Zusammen- 
fassender Bericht iiber Zweier- u. Dreiergemische. (Allg. ósterr. Chemiker- u. Techniker- 
Ztg. 51. 8 5 -8 6 . 15/8. 1933.) K . O. Mu l l e r .

Thelma H offm an, Naturgas und Naturbenzin. Fortschrittsberieht der Jahre 
1930/31 iiber Naturgas u. Naturbenzin u. dereń Umwandlungsprodd. dureh Wiirme- 
behandlung, Oxydation, Chlorierung sowie RuBgewinnung. (J . Instn. Petrol. Techno- 
logists 19. 549—53. Ju li 1933.) K. O. Mu l l e r .

George A. B urre lł und Nelson C. T u rner, Technologie von Raffinerie- und 
Naturbenzin. Gewinnung von Benzin aus Natur- und Raffineriegasen. (Vgl. C. 1933.
II. 1626.) Fortschrittsbericht iiber dio Entw. der Gewinnung yon Bzn. aus Natur- 
u. Raffinationsgasen mittels akt. Kohle oder Wasehol. Angaben u. rechner. Ermitte- 
lungen iiber Absorptionsfahigkcit u. anzuwendenden Druck. (Nat. Petrol. News 25. 
Nr. 31. 22—25. 2/8. 1933.) K. O. Mu l l e r .

Alfred F isher und Jacq[ue C. M orrell, Motortreibstoffe aus Kohle und Schieferdlen. 
Vff. geben Vers.-Berichte iiber die Gewinnung von Motortreibstoffen durch Spalten 
Ton Kohlenteeren u. Sehieferolen. Aus beiden Ausgangsmaterialien erhielten Vff. hoch- 
wertige Motortreibstoffe von hoher Klopffesligkeit. Aus den Analysen u. Spaltresultaten 
Mt zu ersehen, daB ein bemerkenswerter Unterschied in der Zus. u. den Eigg. der aus 
Hoch- u. Tieftemperaturteeren erhaltenen Prodd. besteht. Hochtemperaturteere u. ihre 
Iraktionen verhalten sich sehr widerspenstig gegeniiber der Spaltung, wahrend Tief- 
tfimperaturteere ein besonders fiir die Spaltung geeignetes Ausgangsprod. darstellen. 
Die Eigg., welche Hochtemp.- u. Tioftemp.-Teere hinsiehtlich der Spaltung unter- 
scheiden, scheinen auf den Teersauren zu beruhen. Teersauren yon Hochtemp.-Teeren 
sind gegenuber Spaltung sehr widerstandsfahig, wahrend die Sauren der Tieftemp.- 
leere sich leicht spalten lassen unter Bldg. yon niedrigeren Sauren u. Neutralolen. 
Unter Optimalbedingungen von Temp. u. Druck erhielten Vff. hohe Ausbeuten bei 
uer Spaltung yon Tieftemp.-Teersauren. Genaue Arbeitsweise u. tabellar. zusammen-
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gestellte Resultate u. Analysendaten im Original. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 
Trans. 228—30. 28/7. 1933.) IC. O. M u l l e r .

H . A. J . P ie te rs und H . K oopm ans, Das V erschneiden von Benzin oder Benzol 
m it Alkohol. Vff. weisen darauf hin, daB ein Zusatz von A. zu Motorbetriebsstoffen 
dereń Klopffestigkeit erhóht u. somit eine bessere Ausnutzung gestattet. Der Um- 
stand aber, daB Bzl.-A.-Gcmische mehr W. aufnehmen kónnen ais Bzn.-A.-Gemische, 
kann gelegentlich bewirken, daB W. ausfallt, wenn im Brennstofftank diese beiden 
Gemische zusammengeschiittet werden. Am besten benutzt man daher nur Bzl.-A.- 
Gemische. Zwischen —10 u. 25° wird die Lóslichkeit von W. in solchen Gemischen 
erm ittelt u. festgestellt, daB sie bei hóheren Alkoholgehalten stark zunimmt. Der 
Temp.-Koeff. der Lóslichkeit ist im gesamten Bereich klein u. nimmt nach hóheren 
A.-Giehh. hin zu. Hinzufiigen von 96°/<>ig. A. kann oberhalb von — 10° keine W.-Ab- 
scheidung zur Folgę haben. (Chem. Weekbl. 30. 328—31. 6/5. 1933. Treebeek, Cen- 
traal Lab. d. Staatsmynen in Limburg.) CLUSIUS.

E rich  R ausch , Der Yorleil der Spiritusbeimiscliung zum Kraftwagentreibsloff. An 
Hand yon Vers.-Berichten u. prakt. Ausprobierung der Zweiergemische in yerschiedenen 
Wagen auf der LandstraBe kommt Vf. zu dem Ergebnis, daB die Zumischung von A. zu 
Motorenbenzin oder Bzl. sehr giinstige Ergebnisse (keine Olkolileabscheidung) zeitigt. 
(Z. Spiritusind. 55. 225— 26. 1932.) K. O. M u l l e r .

G. H . S. Tupholm e, Kohlengas ais Treibstoff fu r  Lastkraflwagen. Zusammen-
fassendc Mitteilungen der Experimentalstudien von C. M. W a l t e r  iiber die brenn- 
techn. Eignung u. von E. S . M a r s h  iiber die Hochdruckspeicherung des Gases. (Ind. 
Engng. Chem., News Edition 11. 193—94. 20/6. 1933. London.) S c h u s t e r .

R ichard  Levi, Uber Autoolverdunnung. Vf. stellt durch Verss. fest, daB die Schmier- 
ólyerdiinnung nieht yon unverbrauchtem Brennstoff herriihrt. Es kónnen allerdings 
lióhere Fraktionen des Brennstoffes im Stadium der Vorbereitung der Verbrennung 
oder unYollkommen yerbrannt iiber die Zylinderwand in den Kurbelkasten gelangen. 
Vf. nimmt an, daB die leicht veranderlichen Stoffe der „Verdiinnung“ auf dem Wege 
zum Kurbelkasten bei órtlich hóheren Tempp. sich zersetzen u. auch im Kurbelkasten 
selbst in dauernder Verśinderung sich befinden. Was man nach einer gewissen Be- 
triebsdauer an „Verdimnung“ in gebrauchten Olen findet, is t nach Ansicht des Vfs. 
ein tlberbleibsel von „Verdunriung“ , wenngleich bei Verlangerung der Betriebsdauer 
bei gleicher Olfiillung die Olverdiinnung sich yermehrt. Weiter ist Vf. der Jleinung, 
daB der fein verteilte Kohlenstoff im 01 iiber die 0lverdiinnung entsteht. Vielleicht 
werden auch dabci Polymerisationsprodd. gebildet, denn die Verss. zeigten, daB die 
„Verdiinnung“ einen erheblichen Geh. an harzbildenden Bestandteilen aufweist. 
(Erdól u. Teer 9. 316-17 . 15/7. 1933.) K. O. M u l l e r .

E m il J . F ischer, Immediatpeche. Obersicht iiber Gewinnungsarten, Eigg. u. 
Verwendungsgebiete der bei der destruktiven Dest. bituminóser Substanzen oder anderer 
organ. Stoffe erhaltenen Peche. (Teer u. Bitumen 31. 285—88. 20/8. 1933.) CoNS.

R. M. H eine, Chemische und mechanische Merkmale von Asphaltemulsionen. 
Allgemein wissenschaftliche Betrachtungen uber die Herst. von Bitumenemulsionen, 
die Eigg. der zu verwcndenden Asphalte u. Emulgatoren, sowie die Unters.-Methoden, 
wie Dest., Yiscositśit, Absitzen, Entemulgieren u. Gesteinsiiberzug. (Nat. Petrol. 
News 25. Nr. 30. 4 3 -4 6 . 26/7. 1933.) K. O. M u l l e r .

R . H. G riffith  und H. H ollings, Die Analyse von Kohlenwassersloffólen. Paraffine 
u. Naphthene wurden aus den Gasólfraktionen yerschiedener Ole isoliert. Vff. finden, 
daB die Menge, die in Oleum unl. ist, der Menge entsprieht, die am wenigsten in Anilin 
lóslich ist. Anilinpunkt—Kp.-Kuryen der isolierten Paraffine u. Naphthene werden 
angegeben. Vff. stellen fest, daB die Annahme, daB eine 0,4° Temp.-Erniedrigung 1% 
Naphthen entsprieht, yollkommen befriecłigend ist, da die stórenden Faktoren den 
Analysenwert nieht innerhalb der Fehlergrenze beeinflussen. A n ilin p u n k t—Kp.- 
Kuryen von Roholen gelten fiir Vff. ais Kritcrium der yorausgegangenen Behandlung. 
d. h., daB Ole, die eine partielle Spaltung erlitten haben, Kurven ergeben, wahrend Ole,
die keine Spaltung erlitten haben, Geraden ergeben. Die Analysenmethode fiir die
Bewertung yon Gasól wurde von Vff. nieht geandert, es werden nur etliche techn.  ̂er- 
bessenmgen yorgeschlagen. (J . Instn. Petrol. Technologists 19. 701—12. Aug. 
1933.) K. O. Mu l l e r .

H . U m sta tte r, Die Steilheit der Viscositdlslemperaturfunklion ais wiehtiges Kenn- 
zeićhen der Schmiermittel. Vf. gibt eine theoret. Begriindung der yon C. WALTHER 
experimentell gefundenen Kurve der Temperaturabhangigkeit der Yiscositat u. ver-
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bessert die Formel dahin: log log 1]X =  A - B -  log T, worin r\x die kinemat. Zahigkeit 
in Centistookes, B  =  tg  a — Steilheit der Viscositatstemperaturkurvo und T  — abs. 
Temp. bedeuten. Die Formel wurde an iiber 100 O len yerschiedener Provenienz ge- 
priift u. konnte bestatigt werden. Benutzt man das von C. W a l t h e r  angegebeno 
Spezialraster mit doppelt-logaritbm. geteilter Ordinate u. m it einfaeh logaritbm. ge- 
teilter Abszisse, das auob in absol., ais aueb ENGLER-Einheiten geeicbt ist, u. trag t 
die bei 2 beliebigen Tempp. gefundenen Wertc auf, so kann man auf der diese beiden 
Punkte yerbindenden Geraden die Zahigkeiten bei allen Tempp. (0—150°) ablesen. 
Tabellen u. Kurven im Original. (Petroleum 29. Nr. 31. 1—3. 9/8. 1933.) K. O. Mu.

E rnst Galie und R udolf K la tt, Die. JodzahUchnellmethode ais Behelf bei der 
Bewertung von Motorenbenzolen. Die Jodzahlschnellmethode ermoglicht eine sebnelle u. 
sichere Best. der im Bzl. vorhandenen ungesatt. Verbb. u. ist den anderen Halogen- 
zalilen yorzuziehen. Sie wurde auf eine Reihe versebiedener Bzl.-Proben u. die ver- 
scbiedenen Reinigungsarten — H 2S 04-Reinigung, UFER-Verf., Borsaure-Scbwefelsaure- 
reinigung, Doktortest, AlCl3-Reinigung, Bebandlimg in der Dampfpbase m it ZnCl2 
bzw. Si02 u. Hochdruckhydrierung — m it Erfolg angewandt u. kann in Verb. mit 
der Harzprobe zur Qualitatsbest. yon Bzl. dienen. Eine Ubereinstimmung von Ver- 
farbung, Sauretest u. JZ. wurde nicht bei allen Proben gefunden. (Brennstoff-Chem. 14. 
321—26. 1/9. 1933. Briinn, Inst. f. chem. Technologie, I. Dtsch. Techn. Hoch- 
schule.) J . Sc h m id t .

Clean Coal Co. L td ., England, Verfahren zur Aufbereitung von Kohle, bei dem 
die Trennung der leiehten von den schweren Bestandteilen m it Hilfe einer FI., z. B. 
einer Lsg. von CaCl2 oder Ca(N03)2, erfolgt, auf der die leiehten Stoffe schwimmen, 
wahrend die schweren in ihr untersinken. Das aufzubereitende Gut wird dabei auf 
der einen Seite des Fl.-Behalters zugefuhrt, wahrend die leichteren aufscbwimmenden 
Teile an der gegeniiberliegenden Seite abgczogen werden. Von den in der FI. absinkenden 
Teilen wird der Anteil, der in der Nahe der Zufiihrungsstelle ansinkt u. die schwersten 
Bestandteile enthalt, yon den Anteilen, die in der Naho der Entleerungsstelle absinken, 
getrennt. Man kann auf diese Weise das aufzubereitende Gut ohne Anwendung yer- 
schieden zusammengesetzter Aufbereitungsfll. in mindestens drei Fraktionen yer- 
sehiedener Sehwere zerlegen. (F. P . 731 291 vom 11/2. 1932, ausg. 31/8. 1932. E. Prior. 
12/2.1931.) Ge is z l e r .

A. Mory, Budapest, Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Koksbrikells 
aus nicht backenden, jungen Kohlen, dad. gek., daB man die 1. Dest. der Kohlen ober- 
balb der krit. Temp. (plótzlicher Gasabfall) durchfiihrt, den erhaltenen Koks m it Binde- 
mitteln (Pech) brikettiert u. hierauf einer 2. Dest. bei 900° iiberschreitendenTempp. aus- 
setzt. Man kann eine oder beide Destst. m it Hilfe yon Spiilgasen durchfuhren. (Ung. P . 
105 376 yom 7/8. 1931, ausg. 1/3. 1933.) G. K o n ig .

Carl Still G. m . b. H ., Recklinghausen, O Jen zur Probedestillalion von Koks- 
koMen, dad. gek., daB ein die eigentliche Kohleprobe aufnehmender Dest.-Behalter 
mit ebenen Boden rings yon einem zweiten Kohlebehalter m it gleich boch liegendem 
Boden umgeben ist, u. daB die Boden beider Behalter eine wesentlich gleich starkę 
Beheizung besitzen. (D. R . P . 582 3 8 9 10. 10 a yom 27/9. 1932, ausg. 14/8.1933.) D e r .

Harald K em m er, Berlin, Verfahren zur Katalysierung fester, stiickiger Brennstoffe, 
die einer Nachbehandlung unterworfen werden, dad. gek., daB die K atalysatoren der 
Behandlungsfl. zugemischt werden. — Ais Katalysatoren sollen niedergeschlagene 
Huttemauche, Giehtstaube u. Kaliendlaugen yerwendet werden. Dadurch soli der 
Geh. des Gases an brennbaren Stoffen u. der Heizwert des Kokses erhoht werden. 
(D. R. P. 582 539 KI. 24e yom 7/12. 1927, ausg. 16/8. 1933.) D e r s i n .

Ida B ronn geb. A ltm ann , Berlin-Charlottenburg, und Concordia B ergbau- 
Akt.-Ges., Oberhausen, Rhld., Verfaliren zur Yorbeliandlung von Schwelgasen fiir  die 
ćerlegung durch Kompression und Tiefkiihlung, dad. gek., daB die noch warmen, stark 
wasserdampfhaltigen Rohgase durch t)berleiten uber Katalysatoren bei etwa 500° 
yon dem gróBeren Teil ihres Kohlenozydgeh. u. nach Kulilung yon Schwefelwasserstoff 
u. Kohlensaure befreit werden. — CO wird in C02 iibergefiihrt, letzteres kann gegebenen- 
falls ausgewaschen u. zur Herst. yon fl. oder fester C02 yerwendet werden. (D. R. P . 
580 876 Iii. 26d yom 7/12. 1929, ausg. 17/7. 1933.) D e r s in .

Barrett Co., New York, iibert. von: Gregory Edw ard Mc Closkey, Pennsylvania, 
uewinnung von Teer. Die bei der Verkokung von Kohle entweichenden Gase werden 
gekiihlt u. der elektr. Gasreinigung unterworfen. Die an den Sammelelektroden sich
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abscheidenden Teerbcstandteile werden auf ca. 150° erhitzt, wodurch das abgesehiedene 
W. entfem t wird. Die im Restgas yerblcibenden Diimpfe u. Leichtole werden in iiblicher 
Weise weiter aufgearbeitet. (A. P . 1 907 078 vom 19/10. 1928, ausg. 2/5. 1933.) H orn.

Selden R esearch  & E ngineering  Corp., Pittsburgh, Pennsylv., iibert. von: 
A lphons O. Jaeger, Crafton, Pennsyly., Yerhinderung des Abbrennens von DestiUations- 
rilckstdnden, z. B. von Riickstanden der Teerdestillation, der Naphthalinoxydation, 
der Anthraccnreinigung, wobei Carbazol katalyt. yerbrannt wird. Den Ausgangs- 
stoffen werden geringe Mengen Alkaliphospkat, -sulfat, -chlorid oder -earbonat zu- 
gesetzt. Z. B. werden dem Steinkohlenteer vor der Dest. 1 %  NaCl oder Na„»SO, oder 
dem Naphthalin vor der Sublimation 1%  K H S04 oder 0,5—2 %  N aH S04 zugesetzt. 
(A. P . 1 910 836 vom 7/7. 1928, ausg. 23/5. 1933.) M. F. Mu l l e r .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M., Druckhydrierung von Brenn- 
stoffen. Ais Katalysatoren sollen Halogenyerbb. des Mo, W u. V, gegebenenfalls zu- 
sammen m it Jodverbb. des Ag, Cu, Ti, Sn, M n, N i  u. Co u. dereń Gemischen, ge
gebenenfalls auf Triigem, wie akt. Kolde, Kieselsauregel oder Bimsstein dienen. Man 
leitet z. B. die Diimpfe eines Mittelóles iiber Wolframjodid in Brockenform bei 425° 
u. unter 200 a t Druck u. erhalt iiber 50% an unter 185° sd. Bzn. (F. P . 747 459 vom 
13/12. 1932, ausg. 17/6. 1933. D. Prior. 2/1. 1932.) D e r s in .

U nion Oil Co. of California, iibert. von: Clare D. Gard, Los Angeles, Yerfahnn 
zum Absorbieren von Bestandteilen aus Cas- oder Dampfmischungen. Ein Teil des Gas- 
gemisches wird m it dem Absorptionsmittel behandelt, dieses regeneriert u. wieder neu 
yerwendet. Um z. B. aus Naturgas leichte u. schwere Bestandteile zu entfernen, werden 
die Gase in Waschtiirmen m it 01 berieselt. Die gesiitt. Wasehóle werden zuniichst durch 
Erhitzen von den leichtsd. Bestandteilen befreit u. dann durch Dest. gereinigt, ehe sie 
in  den Absorptionsturm zuruekgeleitet werden. (A: P . 1 898 579 vom 30/5. 1930, ausg. 
21/2.1933.) H orn.

Sigbert Seelig, Berlin-Charlottenburg, Yerfahren zur Getińnnung von Olen durch 
prakt. spaltungsfreies Erhitzen von Destillationsriickstanden in einem Drehrohrofcn, 
gegebenenfalls unter gleichzeitiger Hindurchleitung eines Gas- oder Dampfstromes u. 
gegebenenfalls unter Zusatz von Mitteln, die den Geh. der Biiekstande an fliichtigen 
Stoffen herabsetzen, dad. gek., daB die aus dem Drehrohrofen abziehenden Oldampfe 
einer fraktionierten Kondensation in einer Einrichtung unterworfen werden, in der 
gleichzeitig die dampffórmigen Beaktionsprodd. einer Crackanlage zur Kondensation 
gelangen. — Dadurch soli der M arktwert der Prodd. verbessert werden. (D. R. P 
582 717 KI. 23b vom 17/4. 1930, ausg. 21/8. 1933.) Der sin .

Standard  Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: Jo h n  K uhl, Oakland, 
und W illiam  H . Shiffler, Berkeley, V. St. A., Aufarbeitung von Mineralólriickstanden. 
Die von der Behandlung von Mineralolen m it Aluminiumcldorid stammenden, alumi- 
niumhaltigen Teerriickstande werden in einem Turm im Gegenstrom zu h. aufsteigenden 
Gasen yerspruht, die z. B. durch Verkokung der erhaltenen Koksteilchen gewonnen 
werden. Man erhalt feste Koksteilchen u. Oldampfe, die aus dem im Kreislauf gefiihrten 
Gasstrom danaeh m it Hilfe von Wascholen ausgewaschen werden. (A. P. 1909 587
■yom 23/5. 1928, ausg. 16/5. 1933.) Der sin .

Alco P roducts, In c ., New York, iibert. yon: Jo h n  S. W allis, V. St. A., 
Destillation von Mineralolen. Das Ol wird in einem Bóhrenofen yorgewarmt u. in 
eine Fraktionierkolonne eingefiihrt, aus der in yerscliiedener Hóhe Fraktionen ab- 
gezogen werden. Diese werden in einzelnen Kolonnen unter Einleiten yon Dampf 
dest. u. die Dampfe werden an einer tieferen Stelle in die Hauptkolonne wieder ein- 
gefuhrt. Dadurch soli der Partialdruck in der Fraktionierzone erniedrigt werden.
(A. P . 1 913 465 yom 30/3. 1931, ausg. 13/6. 1933.) Der sin .

Standard  Oil D evelopm ent Co., New York, iibert. yon: S tew art P . Coleman, 
V. St. A., Destillation von Rohpetroleum. Man erhitzt das Ol unter Druck von 25 bis 
250 Pfund je Quadratzoll u. fiihrt es in eine Rektifikationsblase, wo es unter Druck 
dest. wird. Hier wird ein Dest. erhalten, das frei von Pentan u. hóheren KW-stoffen 
ist. Man leitet die Dampfe unter Druek in eine zweite Kolonne, wo sie rektifiziert 
werden u. reines Butan erhalten wird. Der Ablauf beider Kolonnen wird unter gewóhn- 
licliem Druck dest. (Can. P . 300 850 vom 15/3. 1929, Auszug yeróff. 3/6.1930.) ®ers.

Socony-Vacuum  Corp.. New York, iibert. von: George S. D unham , Fort Wortb, 
V. St. A., Crackverfahren. Rohol wird yorerhitzt u. in eine Destillierkolonne eingefunrt! 
aus der die Leichtole in Dampfform abgeleitet werden, -wahrend das Riickstandsol 
zu einer Crackschlange gefuhrt wird, dort unter Druck gespalten u. hemach unter
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Druckcntspannung in einen Verdampfor geleitet wird. Aus diesem treten die Dampfe 
in die Kolonne. Um das Vol. dieser Dampfe zu verkleincrn, wird ein Teil des Oleś 
aus der Kolonne abgezogen, gekiihlt u. den Dampfen kurz Vor ilirem E in tritt in die 
Kolonne zugesetzt. (A. P . 1 913 049 vom 31/1. 1930, ausg. G/G. 1933.) De r s in .

Gasoline P roducts Co., Inc ., Wilmington, iibert. von: Jo h n  C. B lack, Los. 
Angeles, V. St. A., Crackieifahren. Das zu spaltende Bohól wird in einer Serie von 
Spaltrohren, dic liintereinander geschaltet in einer Ofenanlage liegen, in der Weise 
auf dio Spalttemp. erhitzt, daB ein Teil des Oles durch eine Zweigleitung an einer 
zwischen dem EinlaB u. dem AusIaBpunkt des Oles liegenden Stelle abgezogen, auf 
eine bestimmte Temp. abgekiihlt u. in den heiBcsten Teil der Rohrleitung kurz yor 
dem Austritt aus dem Ofen wieder eingefiihrt wird. Dadureh soli eine t)berhitzung 
des Oles yerhindert u. die Ausbeute an leieliton KW-stoffen vermehrt werden. (A .P .
1912 882 vom 15/G. 192G, ausg. 6/6. 1933.) D e r s in .

Jenkins P etro leum  Process Co., Chicago, iibert. von: Stephen Swartz, Long
Beach, V. St. A., Cmckve.rfa.hren. Zur Herst. eines Marineheizoles, das frei von suspen- 
diertem C ist, u. von B 2.11. setzt man dem zu spaltenden, asphalthaltigen Schweról 
Ca(OIl)2 zu, das auf eine KorngroBe, die zwischen den Siebgrofien von 100 u. 325 Masehen 
je Zoll liegt, gebracht ist, crackt das Ol in einer Jenkinsanlage u. filtriert aus dcm 
Verdampferruckstand die aus C u. Ca(OH)., bcstelienden festen Anteile ab. (A. P .
1913 619 vom 7/11. 1929, ausg. 13/6. 1933.) D e r s in .

Panhandle R efining Co., W ichita Falls, Texas, V. St. A., Vorrichlung zum
Spaltćn von Kohlemcassersloffiilen in der Dampfphase, bei weleher dio Heizrolire, in 
welclien die Ole auf Verdampfungstemp. erhitzt werden (Vorwarmrolire) u. die Heiz- 
rohre, in welchcn die in einem Verdampfer yon den unvcrdampfbaron Anteilen befreiten 
Oldampfe auf Spalttemp. erhitzt u. gcspalten werden, (Spaltrohre) in einem Ofen 
angeordnet sind, so daB die Verbrennungsgase zuniiehst m it den Spaltrohren u. dann 
mit den Vonvarmrohren in Beriihrung komnicn, dad. gek., daB der Ofen zwei Kammern 
aufweist, die durch eine feuerfeste Scheidewand m it einer oberen Offnung yoneinander 
getrennt sind, von denen bcidc im unteren Teil Brenner m it besonderen Reguliervorr. 
enthalten u. von denen nur die die Vorwarmrohre enthaltendc Kammcr Abzugs- 
offnungen fiir die Abgase nach der Essc besitzt, u. zwar je eine Offnung unten u. oben 
an der Kammcr, wobei diesc Offnungen getrennt yoneinander regułierbare Verschlufi- 
sekieber aufweiscn. (D. R . P . 582 793 KI. 23 b vom 12/7.1929, ausg. 23/8.1933.) Dicrs.

Jean-Lucien M oreau, Frankreich, Raffination von Kohlemcassersloffen. Bzl. 
oder Bzn. werden zur Entfem ung yerharzender Stoffe zuniiehst m it oxydierenden 
Mitteln, z. B. Permanganalen, Bichromatcn, Pcrboralen oder Superoxyden behandclt 
u. darauf durch Dcst. yon den Harzen getrennt. Dadureh erfolgt zugleich eine Ent- 
schwefelung. (F. P . 748267 yom 23/3. 1932, ausg. 1/7. 1933.) D e rs in .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., F rankfurt a. M., Niclitklopfender Molorbrenn- 
sloff. Man unterwirft ein klopfendes, <S- u. O-Yerbb. enthaltendes Rohbenzin der 
raffinierenden Druelchydrierung bei 250—430° in Ggw. yon Hydrierungskatalysatoren 
u. dchydriert das raffinierte Bzn. in Ggw. yon wasserstoffabspaltenden Katalysatoren 
bei Tcmpp. yon 450—600°. (F. P . 749 843 vom 30/1. 1933, ausg. 29/7. 1933. £>. Prior. 
26/7.1932.) D e r s in .

Ame H arlem , Oslo, Reinigen der Abgase von Verbrennungsmoloren. In  dio Abgas- 
leitung ist ein den reinigenden Stoff enthaltender Behaltcr eingebaut. Die Reinigungs- 
masse besteht aus einer Schieht akt. Holzkohle, woran sich eine Schiclit Mctalloxyd u. 
endhch eine Schieht impragnierten Zellstoffs ansehlieBt. (N. P . 50 350 vom 2/10. 1930, 
ausg. 14/3. 1932.) D r e w s .

Buckeye Twist D rill Co., iibert. yon: Clarence J . R odm an und R ussell 
P. Dunmire, Allianee, Ohio, Reinigung gebrauchter Isolieróle. Dio auf 90—1G0° F  
erhitzten Ole werden in einem Behiilter unter Druek zerstaubt u. filtriert. Der Be- 
hiilter, in dem die Zerstaubung yorgenommen wird, steht unter Vakuum u. ist m it 
l raJl- u- Verteilungaflachen yersehen. (A. P . 1919  669 yom 30/4. 1929, ausg. 25/7. 
19330 R ic h t e r .

Harold M. Rosen, Muskegon, Michigan, Schmicrmittel, bestehend a;us 50 Teilen 
araffin, 30 Teilen Petroleumgel u. 20 Teilen Minerał- oder Rieinusól. (A. P . 1 920 161 

vom 14/12. 1931, ausg. 25/7. 1933.) R ic h t e r .
Swan-Finch Oil Corp., New York, iibert. von: A lfred R . Lange, Elizabeth, 

und Frank B. Mason, New Proyidence, Schmiermittelkomposition, bestehend aus 
ilineralolen u. Kalkseifen yon Fettsauren m it einem Mol.-Gew. iiber 285, wie z. B.

XV . 2. 174
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Wollfettsiiurcn. Der Geh. an freien Fettsauren iibersteigt nicht 0,5%. (A. P.
1920  202 vom 1/12. 1928, ausg. 1/8. 1933.) R ic h t e r .

A lum inium  Co. of A m erica, Pittsburgh, iibert. yon: F u rm an  C. A rthur, Oak- 
mont, Pennsyly., Herslellung eines Aluminiumbronzeschmiermitteh aus einem Gemisch 
yon 40—80% Stearinsaure u, 60—20% Ricinusolsaure, dem 1—3%  Aluminiumpulyer 
zugesetzt werden. (A. P . 1 920 234 vom 13/5. 1932, ausg. 1/8. 1933.) M . F. M u l l e r .

A. R iebeck’sche M ontanw erke A kt.-G es., Halle, Saale, Verfahren zur Erhohmg 
des Schmelzpunlctes von Montanwachs. Verf. zur Erhohung des Schmelzpunktes von 
rohem oder vorbehandeltem Montanwachs durch Behandlung m it bas. wirkenden Metali- 
verbb., bei hóherer Temp., dad. gek., daB man geschmolzenes Montanwachs ohne An- 
wendung von t)berdruck u. unter Verwendung geringer Mengen (etwa bis zu 1%) von 
Metallhydroxyden, bas. wirkenden Metalloxyden oder -carbonaten oder dereń Ge- 
mischen bei Tempp. yon iiber 100° in Ggw. von W. behandelt. — Montanwachs mit
F. 80° wird z. B. geschmolzen u, bei 125° unter Riihren m it 0,2% CaO, das in wenig W. 
aufgeschlammt wurde, eine halbe Stde. unter Druck behandelt. Dadurcli wird der
F . auf 85° erholit. (D. R . P . 581891 KI. 23b vom 24/10. 1930, ausg. 4/8. 1933.) D e r s .

F lin tk o te  Corp., Boston, Mass., iibert. yon: Lester K irschbraun , Leonia, New 
Jersey, V. St. A., Herstellung von Emulsionen. Der zu emulgierende, m it W. nicht 
mischbare Stoff, z. B. Asphalt oder ein anderes festes oder halbfestes Bitumen wird 
m it dem Emulgierungsmittel (Ton, Bentonit, kolloidale Oxyde oder Hydroxyde, 
Silicate) u. m it W. zusammen durch den Emulgierapp. geschickt. Dabei erfolgt zunachst 
durch ein langsam umlaufendes Mittel, z. B. einen Schneckenfórderer, eine Mischung, 
u. dann wird durch ein sehnell umlaufendes Riihr- oder Sehlagwerk die Emulsion 
hergestellt. E in Teil der fertigen Emulsion wird standig den in der Mischung begriffenen 
Ausgangsstoffen zugefiigt. Durch das Verf. sollen angeblich Emulsionen hergestellt 
werden, die bei gegebener Konsistenz besonders geringen W.-Geli. haben. (A. P. 
1 916 885 yom 14/3. 1929, ausg. 4/7. 1933.) H e in r ic h s .

Fox, stockell & Co., London, iibert. von: Gustay Rodew ald, Fiirstenberg a. d. 
Oder, Wasserige Emulsion. Fiir die Herst. wss. Emulsionen yon in W. nicht oder schwer 1. 
Stoffen, insbesondere yon Teer oder anderen bituminósen Stoffen im Slrafienbau werden 
Emulgatoren oder Stabilisatoren yerwandt, die durch Einw. yon Formaldehyd oder 
anderen Hartungsmitteln auf Albuminoide gebildet sind. Die Emulgatoren oder 
Stabilisatoren werden z. B. aus albuminoidhaltigen Stoffen, wie Haare, Homer, Klauen 
oder Hufe yonTieren, oder aus anderen keratinhaltigen Stoffen gewonnen. Die Emulsion 
wird in der Weise hergestellt, daB die keratinhaltigen Stoffe m it einer Lsg. yon kaust, 
Alkali zu einer Pastę yerriihrt werden, die dann m it einer verd. Siiure u. einer wss. 
Lsg. yon Formaldehyd behandelt wird. Es ergibt sich ein in W. 1. oder dispergier- 
bares Prod. (E. P . 393 868 vom 19/11. 1932, ausg. 6/7. 1933.) H ein r ic h s.

F lin tk o te  Corp., Boston, iibert. yon: Lester K irschbraun , Leonia, New Jersey, 
Herstellung pastenfórmiger Bilumenemulsionen. Die m it Bentonit oder ahnlichem Ton 
hergestellten Emulsionen werden m it einem Reagens yersetzt, das wenigstcns eine 
Hydroxyl- oder eine Carboxylgruppe oder sowohl eine Hydroxyl-, ais auch eine Carb- 
oxylgruppe enthalt, oder die Eigg. dieser beiden Gruppen besitzt, wie z. B. Citronen-, 
Wein-, Malein-, Phthal-, Pyromucin- u. Gallussaure. (A. P . 1 918759 vom 24/8. 1929, 
ausg. 18/7. 1933.) __________________  R ic h t e r .

[russ.] Boris Konstantinowitsch Klimów, Das Problem der Gasifizierung u. die Metallurgie auf 
Torfbasis. Leningrad: Goschimtechisdat 1933. (152 S.) llb l. 3.75.

Paul Kosin, E. Rammler und K. Sperling, KomgróBenprobleme des Kohlenstaubes und ihre 
Bedeutung fiir die Vermahlung. Berlin: VDI-Verl. in Komin. 1933. (25 S.) 4°. == Be- 
richte d. Techn.-Wirtschaftl. Saehverstandigcnausschus3e d. Reichskohlenrats. Ber. C o- 
M. 1.50.

XX. ScMeB- und Sprengstoffe. Ziindwaren.
A lbert Schm idt, Uber die Delonation der Sprengstoffe. (Klarstellungen zur 

Diskussion der gleichnamigen Arbeit von W. Friederich.) (Vgl. C. 1933. II. 2085.) (Z. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffwes. 28. 243—44. Aug. 1933. Chem. Techn. Reichsanst.) F. Beck.

W alte r F riederich , Uber die Detonation der Sprengstoffe. (Zu den Klarstellungen 
zur Diskussion meiner gleichnamigen Arbeit von Albert Schmidt.) (V g l. v o r s t .  Kef.) 
(Z. ges. SehieB- u. Sprengstoffwes. 28. 244—47. Aug. 1933. Troisdorf.) F. BECKEB.
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Albert Schmidt, Einige kurze Bemerkungen zum Abschlup der Diskussion iiber 
die Deionation der Sprengstoffe. (Vgl. vorst. Ref.) (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 28. 
247. Aug. 1933.) _ ____  F. B e c k e r .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: Robert C. Moran,
Woodbury, New Jersey, V. St. A., Bcsclileunigung der Oelatinierung von Niłrocdlulose. 
Nitrocellulose wird m it einem fl. H N 03-Ester u. einem mehrwertigen Alkohol, der 
2—4 C-Atome enthalt u. in dem H N 03-Ester loslicher ist ais Glycerin, yermischt. 
(Can. P. 302 769 vom 10/5. 1929, ausg. 5/8. 1930.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. yon: Charles 
P. Spaeth, Woodbury, N. J., Herstellung von Ammoniumnitratdynamiten. Organ. 
Absorbentien, wie Holzstoff, Starkę oder Bagassemark, werden m it einer Schmelze 
aus NH4N 03 u . anderen N itraten getrankt, wobei dio Temp. der Schmelze durch den 
Zusatz yon Harnstoff in Gestalt seiner Anlagerungsverbb. an N itrate, die ais Losungsmm. 
fiir NH4N 03 dienen, erniedrigt wird. S ta tt des Harnstoffes konnen auch Dicyandiamuł, 
Guanidinnitrat oder Acetamid verwendet werden. Dann findet die Impragnierung m it 
Nitroglycerin oder dessen Ersatzstoffen sta tt. Diese Dynamite eignen sich vor allem 
ais Sicherheitssprengstoffe in  Kohlenzechen. — Z. B. werden fiir die Herst. solcher 
Dynamite 15 Teile Nitroglycerin, 55 Teile N H4N 0 3, 9 Teile N aN 03, 17 Teile Bagasse
mark u. 4 Teilo Harnstoff yerwendet. Zu seiner Herst. wird das Bagassemark m it 
einer Schmelze aus NH4N 0 3, N aN 03 u. der Additionsverb. yon Harnstoff u. NH4N 0 3 
impragniert. An Stelle der letzteren kann auch die Additionsverb. von Harnstoff an 
Ca(N03)2 yerwendet werden, wobei s ta tt der 9 Teile N aN 03 5 Teile N aN 03 u. 4 Teile 
Ca(N03)2 fiir die Herst. der Sprengmischung Verwendung finden. (A. P. 1 920 438 vom 
13/11.1931, ausg. 1/8. 1933.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours and Co., Wilmington, Delaware, V. St. A., Vor- 
richtung zum Misclien der Bestandteile von Dynamilen. Die Mischmaschine besteht 
aus einem MischgefiiB aus einer Metallegierung aus 94,8—96% Cu, 3—4% Ferrosilicium 
u. 1—1,5% Mn, in dem senkrechte Holzrader zum Mischen u. Kneten laufen. Zur 
Regelung der Temp. ist es yon einem W.-Mantel umgeben. Durch einer Pflugschar 
ahnliche Vorr. wird dafttr gesorgt, daB samtliche Teile des Gemisches den Radem 
zugefiihrt werden. Dazu 4 Abb. (E. P. 395 759 yom 23/1. 1932, ausg. 17/8. 1933. 
A. Prior. 24/1. 1931.) E b e n .

Otto Treichel, Berlin, und  Ludwig Florsheim, Miinchen, Chemischer Zeitziinder, 
dad. gek., daB miteinander reagierende feste Stoffe derart yoneinander getrennt auf- 
bewahrt sind, daB die nicht festen Stoffe nach Zerstórung ihres Behalters durch Capillar- 
filter unter ein- oder mehrfacher Stauung bis zur festen Rk.-Komponente yordringen 
konnen. ZweckmaBig ist das Capillarfilter in seiner Capillaritat abgestuft, sind seine 
Komer an der der festen Komponente zugeordneten Stelle gróber ais bei der nach- 
folgenden Stufe u. ist die nicht feste Komponente yon einem eimerformigen Behiilter 
mit umgebórdeltem R and umschlossen. Ferner ist das Capillarfilter zweckmaBig 
gegeniiber dem AufbewahrungsgefaB der festen Komponente durch einen kon., m it 
abgestumpfter, durchbohrter Spitze ausgerusteten Einsatzkorper abgestuft u. is t 
zwischen dem YorratsgefaB der gasfórm. bzw. fl. Komponente u. dem eigentłichen 
Capillarfilter noch ein gegebenenfalls m it Klótzen ausgeriistetes Labyrinth eingeschaltet. 
Ais chem. Rkk. fiir solche Zeitziinder kommen z. B. die Einw. yon AT,0  auf P  oder 
von 11,80, auf KC103 in Ggw. organ. Substanz in Frage. Dazu 2 Abb. (D. R. P. 
582 783 KI. 78 e yom 9/7. 1932, ausę. 22/8. 1933.) E b e n .

Zoltan Fóldi und Rudolf Kómg, Ungarn, Herstellung vo% Zundholzern zum  
nehrmaligem Gebrauch. Die Zundhólzer bestehen aus einem aus bei der Verbrennung 
nur gasformige Bestandteile liefernden Rohrchen, in dem ein leicht entzundlicher 
Kern gleitet. Die AuBenhiille besteht im wesentlichen aus Metaldehyd u. einem leicht 
entziindlichen Celluloseester, der K em  aus einem Chlorat, einem Oxyd oder Salz eines 
geeigneten Metalls, z. B. Fe20 3, ais Ziindkatalysator, verfestigenden brennbaren 
otoffen, wie Metaldehyd u. Naphthalin, einem Friktionsmittel, wie Glaspulyer oder 

msand, u. einem hitzebestóndigen Bindemittel, wie Acetylcellulose. Der Kern 
entziindet sich durch Anstreichen an einer Phosphorreibflache. — Z. B. wird die 
AuBenhiille durch Verpressen einer Mischung von 87% Metaldehyd u. 13% von in 
Aceton gel. Celluloid hergestellt. Der Kern besteht z. B. aus 6 Teilen NaCl03, 0,4 Teilen 

i ;6 Teilen Glaspulver, 1 Teil Metaldehyd, 1 Teil Naphthalin u. 1,7 Teilen in 
Aceton gel. Acetylcellulose. Eine geeignete Phosphorreibflache besteht aus 8 Teilen

174*
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rolem P, 2 Teilen Sb„Ss, 4 Teilen MnÓ2, 1 Teil Zement u. 1 Teil Tragantgummi. (F. P. 
748 754 vom 9/1. 1933, ausg. 8/7. 1933. Ung. Priorr. 18/1., 29/2. n. 11/6. 1932.) Ebex.

George U. Graff, Washington, Herstellung von Gclbraucli. Ein tiefgelb gefarbter 
Rauch, der fiir Feuerwerkszwecke u. zum Signalisieren bei Tageslicht yerwendet werden 
kann, wird durch die Yerbrennung einer Mischung von / i 2CV20 7, einer leicht 0 2 ab- 
gebenden Bi-Verb. u. Mg im Verhaltnis 13: 4: 3 erzcugt. — Z. B. enthalt eine solche 
.Mischung 66 Teile K 2Cr20 ,,  20 Teile Bi-Tełroxyd u. 14 Teile Mg oder 65 Teile K 2Cr,0„ 
20 Teile Bi-Subnitrat u. 15 Teilo Mg. (A. P. 1920 254 vom 18/1.1933, ausg. 1/8. 
1933.) Eben.

George Franęois Jaubert, Frankreich, Erzeugung yon weifSem oder gefćirbtem 
Nebel. Man laBt Ole m it hóherem Kp., insbesondere felte Ole, Mineralnie oder Teerdle, 
auehHarz- oder Asphaltóle auf auf liohe Tempp., die jedoch unterhalb desFlammpunktes 
der Stoffe liegen, erhitztc Bleche laufen, wobei im Moment des Auftreffcns auf dic 
Bleche ein farbloscr Rauch bzw. Nebel entsteht. Zur Farbung der Nebel werden den 
Ólen Farbstoffe, wic Auramin, Alizarin, gewisso Rhodaminc oder Indigo zugesetzt. 
Auch konnen zur Verstarkung der Dichte des Rauches N H t-Salze, Zn Cl., oder TiCU, 
zugesetzt werden. — Z. B. liiBt man langsam Anthracenól auf auf 400—500° erhitztcs 
Blech laufen, wobei eine Wolke von weiBem Rauch entsteht. (F. P. 748 650 yom 
29/3. 1932, ausg. 6/7. 1 9 3 3 . ) __________________ Ebe.W

[rilSS.] Ewgeni Wladimirowitsch Alexejewski, Kurzer Leitfadcn der analytiscken Chemie 
von Kampfstoffen. Leningrad: Gosehimtechisdat 1933. (96 S.) Rbl. 1.50.

[russ.] M. I. Erak, Kurzer Leitfaden des ehcmischcn Krieges. Moskau-Chabarowsk: -Dalgis 
1933. (104 S.) 1 Rbl.

Gibrin et Louis Simon, Album national l’anti-gaz. 3° ed. Paris: Charles-Lavauzelle & Cie. 
1933. (85 S.) S°.

[russ.] W. M. Jankowski, Chemisclie Kampfstoffo. (Elementarcr Leitfadcn.) Moskau: Gos.
Woen. Isdat. 1933. (100 S.) Rbl. 1.15.

Enzo Jemma, La guerra dali’ aria e la popolazione civilc. Milano: L’eroica 1933. (92 S.) 
10°. L. G.

[russ.] M. N. Ssarajew, Kurze Informationen ubor dic chemischen Angriffs- und Schutzmittcl 
fur dic Zivilbevolkerung. Chabarowsk: Dalgis 1933. (56 S.) 60 Kop.

[russ.] Centralhaus der Eoten Armee: M. A. Frunse, Moskau. Sektor der Kriegstechn. Propa
ganda, Chem. Angriffs- u. Verteidigungsmittel. Konspekt zu den Diapositiven der 
Serie 3. Moskau: N K PS 1933. (13 S.).

XXI. Leder. Gerbstofie.
Willi Hausam, Zur Bakteriologie der Salzflecken franzosischcr Kalbfclle. (17. Jlitt. 

■iiber Haute- und Lederschaden von M. Berginann und Mitarbeitern.) (16. vgl. C. 1933-
I. 2031.) Vf. untersuchte dic Mikroflora von 6 franzos. salzfleckigen Kalbfellen u. 
isolierte zahlreiehe Bakterien ohne u. m it Farbstoffbldg. Letzterc untersuchte Vf. 
cingehend (ausfuhrliche Tabellen). Nach Ansicht des Vfs. besteht kein prinzipieller 
Unterschied zwischen der Bakterienflora deutschcr u. franzos. Salzflecken. Entgegen 
der Ansicht von P e t e r  (C. 1932. II. 1403) stellt Vf. fest, daB stark salzfleckige Fellc 
trotz Fehlens irgendweleher Faulnisvorgiinge auf der Haarseite ais fertige Leder spiitcr 
dennoch den fiir Salzflccken typ. Narbenschadcn aufwcisen. (Collegium 1933. 495 —502. 
Dresden, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Lcderforsch.) Me c k e .

Carl Dittler, Die Fetlstoffe in der Lederinduslrie. Kurze Klassifikation. (Seifen- 
sieder-Ztg. 60. 427—28. 14/6. 1933.) SCHÓNFELD.’

W. R. Atkin und F . C. Thompson, Dic Zerstorung von vcgetabilisch gegerbkm 
Leder. Vff. zeigen, daB die nach eigenem Verf. ermittelte Saurezahl mit den nach Konx 
u. C r e d e  gewonnenen Werten in der Arbeit von B o w k e r  u. W a l l a CE (C. 1933. II. 
166) in direkte Beziehung gesetzt werden kann. Es ergab sich, daB einer SZ. von 2,5, dic 
Vff. ais Kriterium fiir die Ggw. von Siiurc betrachten, ein K ohn- u. C R E D E -W ert von
3,0 entspricht, wras m it den Erfahrungen von BowKEit u. W a l l a CE iibereinstinimt. 
(J. Anier. Lcatlier Chemists Ass. 28. 402—05. Aug. 1933. Leeds, Univ.) Se l ig s .

H. Philipps, Vorgdnge, die die Zurichtung mit Ólen, Fetten und Wachscn beeinfluśsen. 
Allgemeine Ausfiihrungen iiber die Unterschiede von sulfonierten Olen, Mineralólen, 
sowie uber die Einw. derselben bei der Fettung u. Veranderungen derselben im gc- 
fetteten Leder. (Cuir teehn. 22 (26). 172—74. 15/6. 1933.) Me c k e .

A. Goldberger, Zur Bestimmung der sclieinbaren Dichte des Leders. Trotz 
der Ergebnisse von A c k e r m a n n  (C. 1932. II. 2914) halt Vf. an seiner Arbeitsweise
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(Anwendung von Vakuum bei der Best. der D. von Leder) fest u. erklart, daB das 
Vakuum unbodingt erforderlich ist, wenn die Oberflache des Ledera im Verhaltnis 
zur M. groB ist. AuBerdem kann man m it dem App. des Vfs. dio Bcstst. m it oder ohne 
Vakuum leicht durchfiihren u. daher Vergleichs- u. Kontrollbestst. anstellen. (Cuir 
techn. 22 (26). 182-83. 1/7... 1933.) Me c k e .

Wilmet und Reglade, Uber die Bestimmurig des freien Schwefels in  Chromleder. 
Der S wird m it Chlf. oxtrahiert, das Chlf. yorsichtig yerdampft (Hóchstteinp. 105°) 
u. der S entweder nach Oxydation m it rauchender H N 03 u. Br oder nach Verbrcnnung 
in der MĄHLER-Bombe oder am besten nach tiberfiihrung in O xyde durcli alkoh. KOH 
u. Oxydation m it H20 2 ais BaSO, bestimmt. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15. 
337—38. 15/8. 1933.) " _________  ‘ E c k s t e i n .

Otto GemgroB, Berlin-Grunewald, Verfaliren zur Entgerbung ton chromgaren 
Ledcrn durch Behandlung m it alkal. reagierenden Substanzen u. nachfolgendcs Loscn 
des Chroms mittcls Sauren, dad. gek., daB dio alkal. Behandlung m it den Hydroxyden 
der Erdalkalien, m it Ausnalnne von Mg(OH)2, unter Zusatz wasserloslicher Sal ze der 
Erdalkahen, mit Ausnahme der Mg-Salze, erfolgt. — Z. B. behandelt man 1 kg Chrom- 
lederfalzspane von 66% W.- u. 2,0% Cr20 3-Geh. m it 1,5 1 W., dem 90,5 g Ca(OH)2 u. 
100 g CaCl2 zugefiigt sind, 1 S td e . in einer Kugelmuhlc, laBt 48 Stdn. stehen, profit ab, 
tragt in 2%ig. HC1 ein, laBt stehen, wascht aus, neutralisiert u. verkocht in bekannter 
Weise auf Leim, der Viscositatcn von 5 bis 8° Engler bei 40° in 17% %ig. Lsg. aufweist. 
(D. R. P. 582 628 KI. 22i vom 15/9. 1928, ausg. 18/8. 1933.) S a r r e .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vonn. RoeBler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Fritz Stather, Freiberg, Sa., und Erich Bohme, Dresden), Yerfuhrc.n zum  
Entgerben ton ungefćirblem Chromleder, insbesondere von Chroinlederabfallen, dad. gek., 
daB man dasselbc bei gewohnlicher oder erhohter Temp. m it Lsgg. yon Salzen der HCN, 
z. B. Alkalicyaniden, behandelt u. hicrauf die dabei entstandenen Cyanchromkomplex- 
salze durch Auswaschen entfernt. — Z. B. behandelt man 50 g Chromfalzspane von
6,8% Cr20 3-Geh. m it der 30—50-fachen Menge einer 10%ig. NaC-N-Lsg. bei gewohn- 
licher Temp. unter Walken. Die Spane enthalten naeh dem Auswaschen m it W. nur 
noch ganz geringe Mengen Cr20 3, so daB sie auf farblosen Leim verkoclit werden kónnen. 
(D. R. P. 582 919 KI. 22i vom 28/8. 1931, ausg. 25/8. 1933.) S a r r e .

X X n. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
Walter Obst, Sireifziige in  die Klebsloffchemie. P rakt. Mittel zur „Aufrauhung“ 

von Metallflachen, dam it auf ihnen Klebstoffe haften. (Gelatine, Leim, Klebstoffe 1. 
153—56. Aug. 1933. Altona-Bahrenfeld.) Grimme.

A. P. Laurie, Methoden zur Untermchung geringsler Malerialspuren an Gemałden 
und anderen Kumlwcrken. Vf. untersuchte an einem agypt. Kunstwerk die Substanz, 
mit der ein Goldblatt auf der Unterlage befestigt war. Da auficr N2 u. S keine anderen 
Bestandteile nachzuweisen waren, konnte die fragliche Substanz nur aus EiweiB bc- 
standen haben. (Analyst 58. 468. Aug. 1933. London.) E c k s t e i n '.

Leo Michael Cohn-Wegner, Berlin, Die Verwendung ton mil einer kunstlichcn 
Ozydschichl bedecklem Aluminium und seinen Legierungen ais Baustoff fiir Maschincn- u. 
App.-Teile fur die Klebstoffverarbeitung. Die Oxydschicht wird durch Erhitzen, durch 
chem. Behandlung in oxydierenden Badern oder durch elektrochem. Behandlung auf- 
gebracht, Leime, Gelatine, EiweiB u. ahnliche Substanzen, die in fl. Zustand auf mit 
solchen Oxydschichten versehenes Al aufgebracht u. dort erstarren gelassen werden, 
kónnen davon leicht abgel. werden. (D. R. P. 580 449 KI. 22i yom 5/3. 1929, ausg. 
U/7. 1933.) S a r r e . :

Otto Rohm, Darm stadt, Verfahren zur Vorbehandlung ton Le.imgut, dad. gek., 
daB dasselbe mit Na-Sulfitlsg. allein oder zusammen m it anderen zur Ascheruńg 
bekannten Jlitteln, wie Alkali- oder Erdalkalihydroxyden bzw. -salzen, behandelt wird.—
i behandelt man 10 (Teile) trockenes Leimleder mit einer Briihe aus 80 H 20 ,  
Kon aP  u' ^ 2S03. Schon nach wenigen Tagen ist das Materiał kochrcif. (D. R. P. 
OS0 447 KI. 22i vom 10/3. 1932, ausg. 11/7. 1933.) S a r r e .
, . Breslauer Bankverein E. G. m. b. H., Breslau, Yerfahren, tierischem Leim die 
Kim Irocknen auflretenden Spannungen zu nehmen, 1. dad. gek., daB dem Leim wasser- 
reies Calciumsulfat (Anhydrit) u. Korkmehl beigemischt wird. — 2. gek. durch die
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Zugabe gerirtger Mengen Talkum. — Z. B. vermischt man Anhydrit m it etwa 2—4% 
Korkmehl u. 1—2°/o Talkum u. setzt dieses Gemisch dem Leim in Mengen bis zu 75% zu. 
Durch den Zusatz wird der Leim nicht nur gestreckt, sondern auch die dem Leim 
anhaftcnden Nachteile beseitigt. (D. R. P. 581 634 KI. 22i vom 23/1. 1927, ausg. 
31/7. 1933.) S a r r e .

Fritz Maisold, Niedersachswerfen, Harz, Leimslreckungsmitłel, bestchend aus fein- 
gomahlenem Dolomit in rohem, gebranntem oder geloschtem Zustande, gegebenenfalls 
mit einem Zusatz an trocken geloschtem Kalk. — Das Mittel soli das Durchschlagen 
des Leimes durch die Furniere verhindern. (D. R. P. 582 128 KI. 22i vom 28/3. 1930, 
ausg. 9/8. 1933.) S a r r e .

Soc. Riva, Frankreich, Herstellung eines Klebsloffcs. Man yermischt feingepulyertes 
Harz, z. B. Kolophonium, Dammar- oder Sandaracharz, m it wasserloslichen Koli., Kleb- 
stoffen, wie z. B. Casein, tier. Leim, Klebcr, Albumin, 1. Starkę, Dextrin, Gummen usw. 
unter Zusatz von alkal. Substanzen, ohne das Harz jedoch nennenswert zu yersoifen. — 
Z. B. besteht ein Kornbindemittel aus 1 (Teil) Dextrin, 0,6 gepulvertem Harz u. 
0,3 Ca(OH)2. 0,75— 1 Teil des Gemisches wird m it 100 Sand u. 5 H 20  angesetzt. Ein 
Etikettenklebemittel fiir WeiBblech besteht aus 1 (Teil) Casein, 1 feingepulyertem Harz
u. 0,11 Borax. Das Gemisch wird m it der doppelten Menge H„0 angesetzt u. mehrere 
Stdn. vor Gebrauch stehen gelassen. (F. P. 734 835 vom 7/4. 1932, ausg. 28/10. 1932.
D. Prior. 3/6.1931.) S a r r e .

Starkefabrik Math. Maier, Altschweier, Biihl, Baden, Verfahren zur Herstellung 
eines feinpu,lverisierten kleberhaltigen Klebstoffes, dad. gek., daB vergorener Weizenklebtr 
in bekannten Zerstaubungsyorr. zerstiiubt u. gleichzeitig getrocknet wird. — Z. B. wird
1 Teil des pulyerformigen Wienerpappes, der bei 200° zerstaubt worden ist, mit 1 bis
2 Teilen k. W. yerruhrt, wobei man einen sofort gebrauchsfertigen, klumpenfreicn Leim
erhalt. (D. R. P. 582018 KI. 22i vom 23/4. 1932, ausg. 7/8. 1933.) S a r r e .

Hugo Wilcken, Berlin, Tragerlose Klebfolie aus glutinhaltigem Eiweifl u. hygroskop. 
Substanzen zum Verleimen unter Druck u. Hitze, gek. durch einen Zusatz von Kaul- 
schukmilch. — Zur Herst. der Folien lóst man 600 Teile Lederleim in 1800 Teilen W. 
unter Erwarmen, setzt 48 Teile Glycerin u. NH4OH bis zur alkal. Rk. zu, ferner II 
Latex, der 20% Glycerin enthalt, yermischt innig u. trocknet die Mischung zu endlosen 
Folien von 0,08—0,15 mm Starkę. (D. R. P. 581 968 KI. 22i vom 23/7. 1929, ausg. 5/8.
1933.) Sa r r e .

Gesellschaft fiir tłberseehandel m. b. H., Hamburg, Verfahren zum Ubcrziehen
von Holzern mit Klebstoff, insbesondere fiir die Sperrholzherst., bei dem fl., mit W. an- 
machbare Klebstoffe in fl. Form auf die Holzer aufgetragen u. getrocknet werden, dad. 
gek., daB die Holzer so schnell m it fl. Klebstoff yersehen u. sofort nach dem Auftragen 
des Klebstoffes einer solchen kiinstlichen Troeknung unterworfen werden, daB kein W. 
des Klebstoffes in das Holz eindringt, u. ein prakt. wasserfreier Klebstoffilm auf den 
Holzern erhalten wird. — Das so m it Klebstoff iiberzogene Holz wird dann mit einer 
anderen Holzflaehe, z. B. einem Furnier, in der HeiBpresse verleimt, z. B. fur Casein- 
leim bei 90—100° u. 4—7 kg Druck pro qcm wahrend 10 Min. Auch Leime aus Blut- 
albumin u. kaltfl. Leder- oder Knoebenleime sind erfindungsgemaB yerwendbar. 
(D. R. P. 580 884 KI. 38c yom 17/2. 1932, ausg. 18/7. 1933.) Sa r r e .

Ellis-Foster Co., iibert. yon: Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., 
Herstellung von Nitrocellulosekitt. Man behandelt Lsgg. von Nitrocellulose oder Gelluloid 
in organ. Losungsmm. m it Alkali, um die Viscositat der Lsgg. herabzusetzen. — 
Z. B. sattig t man Aceton m it gasfórmigem NH3 u. lost Celluloid zu 20—50%> vorzugs- 
weise 35%  darin auf. Nach einigen Tagen oder nach 2-std. Erhitzen im geschlossenen 
GefiiB auf 50° ist die Viscositat der Lsg. bis zur Streichfahigkeit zuriickgegangen. Weich- 
macbungsmittel u. Harze konnen zugesetzt werden. (A. P. 1 877 717 vom 28/2. 19-1, 
ausg. 13/9. 1932.) Sa r r e .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kautschukmilchhaltiger W amrgm  
kitt, 1. gek. durch einen Zusatz an Vulkanisationsmitteln, wie S, Beschleunigern u. xw- 
schleunigeraktiyatoren. — 2. bestehend aus etwa 6 Teilen Natronwasserglas, 3 Teilen 
KautschuhnilcMzonzenti&t (etwa 74%ig), den zur Vulkanisierung des Kautschuks er- 
forder) ichen Mengen von Vulkanisationsmittebi u. Zusatzstoffen, wie Asbest, Barnmi- 
sulfat, Quarzmehl, gegebenenfalls mehreren dieser Zusatzstoffe. — Z. B. besteht der 
K itt aus: 89 (Gewichtsteilen) S, 1,1 pentamethylendithiocarbaminsaures Piperidm, 
4,4 ZnO, 30 Quarzmehl, 286 B aS04, 344 Mikroasbest, 600 35%ig. W a s s e r g l a s  u. 
300 74%ig. Latex. Die Kittstellon sind nach dom Trocknen zu erwarmen u. zeigen sic
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dann selir widerstandsfiihig gegen alle chem. Angriffe. (D. R. P. 581 357 KI. 22i yom 
31/8. 1930, ausg. 26/7. 1933.) S a k r ę .

Vaclav Horak, Prag, Kilt fiir Autokiihler u. dgl., bestehend aus einem Gemisch 
yon K- u. NH4-Salzen, hoheren Fettsauren, Schwormetallosyden, Metallpulver, 
Silieaten u. organ. Koli. (Gelatine). (Tschechosl. P. 40130 vom 19/2. 1931, ausg. 
25/6. 1932.) SCHONFELD.

Eastman Kodak Co., iibert. yon: Samuel E. Sheppard, Rochester, Amerika, 
Kill fur optische Linsen, bestehend aus dor Misehung eines Stoffes, dor durch gleich- 
zeitige Polymerisation von Vinylacetat u. Vinylchlorid entsteht, u. Canadabalsam. 
(A. P. 1921 948 vom 2/1. 1929, ausg. 8/8. 1933.) G r o t ę .

Philip Carey Mfg. Co., iibert. von: Albert C. Fischer, Chicago, V. St. A., Her- 
słdlung von Dichlungs- und Baumaierial. Man yermischt ein wasserfestes Bindemittel, 
z. B. eino bituminose Substanz, in einem geheizten Kneter mit langen Fasorn u. preBt 
die h. M. aus einer Strangpresse in Streifen von gewiinschtem Querschnitt. In  diesen 
Streifen befinden sich im Gegensatz zu gewalzten Streifen die Fasern yerflochten u. 
kreuz u. quer angeordnet, so daB die Streifen langs u. quer die gleicho Festigkeit haben. 
(A. P. 1881440 yom 26/12. 1925, ausg. 11/10. 1932.) S a r r e .

Schunk & Ebe, GieBen, Diclitungskorper aus einer Masse aus Kohle und einem 
darin gleichmaftig fein  verteilten MetaU, insbesondere zur Abdichtung von Wellen yon 
Dampfturbinen, dad. gek., daB die M . durch Kohle einerseits u. durch Metali, dessen 
Ausdehnungskoeff. groBer ais derjenige des abzudichtenden Kórpers ist, anderseits 
in solchen Mengenyerhaltnissen gebildet wird, daB der gesainte Dichtungskorper mit 
Riicksicht auf den yerhaltnism&Big geringen Ausdehnungskoeff. der Kohle u. den 
groBen Ausdehnungskoeff. des Metalls den gleichen Ausdehnungskoeff. wie der ab- 
zudichtende Kórper hat. Zur Abdichtung yon Stahlwellen wird z. B. Cu-Metall 
benutzt. Event. enthalt die M. neben Cu noch Sn, etwa in der Zusammensetzung 
von Alphabronze. Z. B. werden benutzt 20,5% Graphit, 68,5% Cu u. 11% Sn. 
(D. R. P. 582 572 KI. 47f vom 4/8. 1931, ausg. 17/8. 1933.) M . F. M u l l e r .

Philip Carey Mfg. Co., iibert. yon: Albert C. Fischer, Chicago, V. St. A., Her
stellung von biluminosem Dichtungsmaterial. Man schm. Bitumen, z. B. geblasenen 
Asphalt, setzt der fl. M. einen FluByerzogerer zu, z. B. Asbestfasern, u. yermischt dann 
mit pflanzlichen Fasern. Dadurch wird eine Impriignierung der pflanzlichen Fasern ver- 
mieden. Das Mengenyerhaltnis ist z. B. 60% Asphalt, 10% FluByerzogerer u. 30% 
Cellulosefasern. Zu dem Gemisch von Asphalt u. Asbest kann man auch noch Latex 
zusetzen, um die E lastizitat der M. zu erhohen. (A. P. 1 881 436 vom 16/10.1925, ausg. 
11/10.1932.) S a r r e .

Quigley Comp., Inc., New York, iibert. von: Wirt S. Quigley, New York, 
V. St. A., Dichtungsmittel fiir Flanschverbindungen. Die gegeneinander zu liegen kom- 
raenden Flanschfliichen werden m it einer Pastę bestrichen, die zu 29 Gewichtsteilen 
aus Vermikulit, zu 61 Gewichtsteilen aus Getreidesirup u. zu 9 Gewichtsteilen aus 
gepulyerter Kohle besteht. (A. P. 1 919 037 vom 11/3. 1931, ausg. 18/7. 1933.) H e i n r .

XXIV. Photographie.
J. H. Webb, Die Beziehung zwischen der Abweichung von Reziprozitatsgesetz und 

dem Inłermittenzeffekt bei der photographischen Exposition. Ausfiihrliche Beschreibung 
der zu den Unterss. benutzten Apparatur, die eine Weiterbldg. der yon J o n e s  (J .  opt. 
koc. America 7. [1923], 305) beschriebenen Anordnung darstellt. Verss. an 4 ver- 
sohicdenen Emulsionstypen zeigen, daB der Intermittenzeffekt eine spezielle Erschei- 
nungsform der Abweichung von Beziprozitatsgesetz darstellt. Vorausgesetzt, daB die 
iiehchtungsfreąuenz einen krit. Hochstwert nicht iiberschreitet, ru ft eine inter- 
mittierende Beleuchtung m it der durchschnittlichen In tensitat dieselbe photograph. 
}Vrkg. hervor, ais eine einmalige Belichtung m it der Gesamtintensitat. Der krit. 
nochstwert der Belichtungsfreąuenz yariiert bei den yerschiedenen Emulsionen u. 
!  t  in direkter Abhangigkeit von der Belichtungsintensitat. E r bezeichnet diejenige 

,requenz, bei der pro Belichtung nur noch 1 Quant auf die wirksame Flachę des 
photograph. Korns fallt. Die rechner. Verfolgung der gefundenen W erte zeigt, daB 
p l^ k s a m e  Flachę des AgBr-Korns, die fiir Belichtung empfanglich ist, dieselbe 

tóuenordnung hat, wie das Kom  selbst. Das bedeutet also, daB das Korn auf seiner 
ganzen Flachę lichtempfindlich ist. (J. opt. Soc. America 23. 157—69. Mai 1933.

tman Kodak Laboratories). R óLL.
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Mate MudrovciĆ, Uber das Ausbleichen organischer Farbstoffe mit besonderer 
Beriicksichtigung der Photographie. Nach einer zusamnienfaśsenden Darst. dor wichti- 
geren einschlagigen Arbeiten gibt Vf. einige Vorschriftcn zur Darst. des Materials fur 
das photograph. Ausbleichverf. Es wird dic Wrkg. der sog. Sensibilisatoren (besser 
Acceptoren, z. B. AUylthiocarbamid-D criw . u. Anethol) fiir diejenigen Farbstoffe, die 
durch Red. ausbleichen, u. des Diphenylchinomlins, eines Acceptors fiir die Cyanine, 
dio durch Oxydation ausbleichen, diskutiert. Vf. zeigt, daB die Farbstoffe m it dcm 
Chromophor =A r=N -—- in die erste Gruppe (Ausbleichfarbstoffe u. Desensibilisatoren) 
gehóren, die Farbstoffe m it der Gruppe = C H — in dio zweite (photograph. Sensi
bilisatoren). tJbergange sind jedoch vorhanden. Vf. gibt einige Betraclitungen iiber 
die Beweglichkeit des H-Atoms in Allylthioharristoff u. Anethol nach der V o r l a n d e r - 
sehen Theorio der ungosiitt. Gruppen. Dic Existenz von Tetraphenylallylradikalen 
m it 3-wertigem C laBt es sicher erscheinen, daB die H-Atome des Anethols u. Allyl- 
thioharnstoffs weniger fest gebunden sind. Die bessere Wrkg. des Didthylallylthio- 
hamstoffs wird durch hohero Basizitat u. dam it leichtere Oxydierbarkeit erklart. Beim 
Anethol besteht Wahrschcinlichkeit, daB es sich auch additiv m it dem Farbstoff ver- 
binden u. dadureh zum farblosen Prod. fiihren kann. DaB die Gruppe = C H — im 
Pinaflavol elektropositiven Charakter hat u. reduziort, wahrend sie im Pinakryptol 
oxydiert, kann dadureh erklart werden, daB im ersten die —N(CH3)2-Gruppo dem 
ganzen Mol. u. der Gruppe = C H — einen positiveren Charakter verleiht. (Areh. Hemiju 
Farmaeiju 7- 74—92. 1933.) R o lł.

Carlos Wegner, Spanien, Erzielung direlcter negaliver oder positiver Bilder durch 
R&tUgenslrahlen. Das zu belichtende Materiał besteht aus Papier oder Celluloid, welches 
auf einer oder beiden Seiten bei erhohter Temp. m it einer liehtempfindlichen Emulsion 
aus Gclatino, KBr, AgN03 u. Citronensiiure oder K J  u. NH3 beschichtet ist. Auf der 
Emulsion ist, ebenfalls bei erhohter Temp., eine Gelatineschieht aufgebracht. Das 
m it Róntgenstrahlcn belichtete Materiał wird in einer Lsg. von W., Metol-Hydrochinon, 
N a2S 03 u. KBr entwickelt, in einer wss. Lsg. von KM n04 oder K2Cr20 7 mit H,S0( 
behandelt, m it einer Lsg. von Na2S 03 ausgebleieht, noehmals den Róntgenstrahlcn 
ausgesetzt u. fixiert. (F. P. 749 375 vom 20/1. 1933, ausg. 22/7. 1933.) G r o t ę .

Roland J. Wilkinson, Michigan, Amerika, Enlwicklung photographisclier Negatiue. 
Um trotz Anderungen des Entwicklers gleichmiiBige Wrkgg. zu erzielen, werden von 
der Flachę eines bestimmten Grautones ein Standardnegativ u. ein zweites Negatir 
unter anderen .Bedingungen horgestellt, worauf durch Vergleich der Negative die yer- 
schiedenen Durchlassigkeiten u. dam it dio erfordcrliclien Entwicklungsbedingungen 
erm ittelt werden. (Can. P. 303 792 vom 12/4. 1929, Ausz. yeróff. 9/9. 1930.) G ro tę .

Stephen Douglas West, England, Tonen photographisclier Bromsilberbilder. Das 
entwiekelte Papier w'ird nach einer Behandlung von 10 Minuten im H artungsfix ierbad  
der Wrkg. feuchten W.-Dampfes bei einer Temp. von ca. 50—60° ausgesetzt. Die 
Behandlung findet in einer elektr. geheizten Einrichtung s ta tt. (E. P. 396 935 vom 
5/8. 1932, ausg. 7/9. 1933.) G r o t ę .

Clare Livingstone Finlay, England, Kinofilm  mit Mehrfarbenraster. Auf dcm 
Rohfilm, dor mit den Farbrasterlinien bedruckt werden soli, sind vorubergehcnd seitlich 
Perforationen in bestimmter Lage zu den einzelnen Linien angebracht. Der Film wird 
nach dem Aufdrueken der Farblinien m it lichtempfindlicher Emulsion beschichtet, 
worauf die zum Fortschalten des Films dienenden Perforationen, auch in bestimmter 
Lago zu den einzelnen Farblinien, angebracht u. die ersten Perforationen entfernt 
werden. M it solchen Filmen ist ein genaues Kopieren moglich. Dic Farblinien auf 
dem Rohfilm werden photograph. durch Kopieren eines SchwarzweiBrasters u. nach- 
triigliches Einfarbcn aufgebracht. (E. P. 394 987 vom 5/1. 1932, ausg. 3/8. 1933.) Gro.

Technicolor Inc., New York, iibert. yon: Leonard T. Troland, Cambridge, 
Hdrten von Oelatinefldchen. Der m it Bichromatgolatine iiberzogene Film wird nut 
einer alkoh. Lsg. von Gelatine u. einer organ. Sauro, wie Essigsaure oder Citronensaure, 
befeuehtet u. dann getrocknet, worauf durch Erhitzung odor Bestrahlung die Hiirtung 
bewirkt wird. (A. P. 1924890 vom 12/6. 1929, ausg. 29/8. 1933.) G r o tę .

Technicolor Inc., New York, ubert. von: Bertha Sugden Tuttle, Boston, 
Reinigungsmittel fiir  Oelatinefldchen, bestehend aus A. u. Diathylamin. (Vgl. A. • 
1692358; C. 1929.1. 964.) (A. P. 1 924 892 vom 20/1. 1926, ausg. 29/8.1933.) G ro tę -

prioieti in Germany SehluS der Redaktion: den 13. Oktober 1933.


