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A. Allgemeine und physikalische Cłiemie.
Jacąues Metadier, Ober die Theorie der Broumschen Bewegung und die Operaloren- 

methode. (Vgl. C. 1933. II. 1633.) Vf. verglcicht seine Rechenmethode mit den iilteren 
Methoden u. findet, daB sie gleichwertig sind. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 197. 
29—31- 3/7. 1933.)  ̂ E is e n s c h it z .

N. Rosen und S. Ikehara, WechselwirkuTig zwischen Atomen mit s-Elektronen. 
(Vgl. C. 1931. II. 3570. 1932. I. 2542.) In Fortsetzung der friiheren Arbeiten werten 
Vff. die theoret. Formeln fur Coulomb-, Austausch- u. Singulettenergie von 2 Atomen 
mit je einein iiuBeren s-EIektron numer. aus. Ais Ergobnis erhalt man Diagramme 
der Knergie-Abstandsfunktion bei verschiedenen Quantenzahlen u. der Abliiingigkeit 
der Minima von den Quantenzahlen. Eine Tabelle der bcrechneten u. beobachteten 
Molekulkonstanten von Wasscrstoff u. den Alkalimetallen zeigt hinreichende t)ber- 
einstimmung. (Physic. Rev. [2] 43. 5—8. 1/1. 1933. Univ. of Michigan u. Massachusetts 
Inst. of Technology.) E is e n s c h it z .

H. Hellmarm, Zur Bolle der kinelischen Elektronmenergie fur die zwisclienatomaren 
Krdfte. Vf. entwickelt eine ansohauliche Deutung der quantemnechan. Valenztheorie, 
welche keinen Gebrauch von den Welleneigg. der Elektronen macht, sondern nur 
die endliehe Platzbeanspruchung der Partikel im Phasenraum u. das PAULI-Prinzip 
zugrunde legt. (Z. Physik 85. 180—90. 4/9. 1933. Hannover.) E is e n s c h it z .

W. Heitler und A. A. Schuchowitzki. Bindungs- und Aklivierungsenergie 
organischer Molekule. Vff. diskutieren die Grundlage der ąuantenmeclian. Valenz- 
rechnung u. wenden sie auf Athan u. Dicyan an. — Bei Athan fuhrt die Theorie auf 
eine Sakulargleichung 4. Grades, die numer. gel. wird; ais Resultat erhalt man die 
I^nergie ais Funktion des Verhaltnisses der Austauschintegrale (CH)/(CC). Wenn dieser 
Brucli verschwindet (H-Atome weit entfernt), rcsultiert ein abgesatt. .GESC-Mol. Fiir 
wachsendes Verhaltnis (CH)/(CC), wachst die Energie; danach muB beim Herąnfuhren 
von H-Atomen Arbeit geleistet werden; erst bei weiterer Annaherung der H-Atome 
sinkt die Energie wieder; die hier auftretende Aktiyierungsenergie ist ein Ausdruck 
dafiir, da Ci die herankommenden H-Atome vom abgesatt. C==C-Mol. abgestofien werden 
u. erst bei kleineren Abstanden Auflockerung der C—C-Bindungen zugunsten von 
C—H-Bindungen u. damit Anziehung eintritt. Geht man nun von 2 getrennten CH3- 
(iruppen aus [(CC)/CH) — 0], so ergibt sich beim Annahem derselben (Anwachsen 
des Quotienten) auch hier eine Aktiyierungsenergie; dieser Effekt ist vom Standpunkt 
der Strukturchemie iiberraschend, da man erwarten wiirdc, daB 2 freie Methylgruppen 
sich anzielien wie 2 H-Atome; indessen liegen auch cxperimentelle Anhaltspunkte fiir 
die Łxistenz einer Aktivierungswarmo vor. Eine Kontrolle der Theorie liegt darin, 
daB nach ihr das Athanmol. nur in engen Grenzen der Energie ais stabil anzusehon 
ist u. daB die Energie des Mol. tatsaclilich in diese Grenzen fallt. — Weiterhin bringen 
Vff. eine Ableitung der „halbklass.11 Valenztheorie (vgl. C. 1933. I. 3862). (Physik?Z. 
bowjetunion 3. 241—61. 1933. Moskau, Karpow-Inst.) E is e n s c h it z .

Linus Pauling und G. W. Wheland, Die Natur der chemisćhen Bindung. V. Die 
quantenme.chanische Berechnung der Resonanzenergie von Benzol und Naphlhalin und 
<m  Jreien Kolilenwasserstoffradikale. (IV. vgl. C. 1933. I. 365.) Vff. behandeln das 
■Bzl.-Mol. ais G-Elektronensystem u. das Naphthalinmol. ais 10-Elektronensystem, 
p en einzige Entartungen durch den spin verursacht sind. Zur Vereinfaclmńg der 
lieehnung wird ein groBer Teil der Austauschintegrale vernachlassigt. Fiir Bzl. werden
o unear imabhangige Strukturen, fiir Naphthalin 42 angesetzt u. die Sakulargleichungen 
gelost. Die Resonanzenergie (EnergieiiborscliuB gegen die Energie der K e k u l e - 
otruktur) ergibt sich zum 1,1055-fachen des Austausohintegrals zwischen benaehbarten 

tomen; dieses Integral ergibt sich empir. zu —1,5 Volt. — Zum Problem der Disso- 
ziation von Athanderiw. in freie Radikale zeigen Vff., daB hierbei keine Schwackuiig 
ei L-L-Bindung yorliegt, sondern eine Stabilisierung der freien Eadikalc durch
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Besonanz zwischc-n Strukturcn, in denen das unpaarige Elektron am Methylkohlenstoff- 
atom u. in denon es an anderen Atomen (in o- oder p-Stellung zum Mcthylkohlenstoff- 
atom) sitzt. Die Sakulargleichung fur solcke Radikale wird unter yeremfachenden 
Annahmen gelóst. Wie beim Bzl.-Problem wird die Bereolinung der Energie auf die 
empir. tkerinochem. Daten zuruckgefiikrt. Aus der Theorie folgt im Emklang mit der 
Erfalirung, daB S-Naphthylmethyl dureh Dissoziation in ldeinerer Menge gebildet wird 
ais a-Naphthylmethyl. (J. ckem. Ph)'sics 1. 362—74. Juni 1933. Gates Ckem. Lab., 
California Inst. of Techn.) ElSENSCHITZ.

G. R. Levi und D. Ghiron, Avwrph-krystalline Umwandlung des Ar sens und 
des Antimons. Durch Rontgenunterss. wird festgestellt, daB die Umwandlung des As 
aus dem amorplien in den krystallinen Zustand durch Katalysatoren wie HOl u. be- 
sonders H J  beschleunigt wird. Ein bestimmter Umwandlungspunkt besteht nicht; 
die Umwandlung kann schon bei 180° erfolgen, walirend bisher ais niedrigste Temp. 
270° angenommen wurde. — Die Red. von Sb-Salzen zum Metali liefert amorphe Prodd., 
wenn in Ggw. yon SbCl3 gearbeitet wird, dagegen entsteht bei Abwesenheit von SbCL 
unter gleichen Bedingungen krystallines Metali. Der Ubergang der amorphen m die 
krystalline Modifikation kann unter Explosion erfolgen. Die nichtexplosive Um
wandlung erfordert bei 100° 40 Stdn., bei 160° 2 Stdn., bei 250° findet sie prakt. sofort 
sta tt; Katalysatoren sind dabei niebt erforderlieb. — Bi erhalten Vff. stets m kry- 
stalliner Form. (Atti R. Aocad. naz. Lincei, Rend. [6] 17. 565—69. 2/4. 1933. Mailand, 
Univ., Inst. f. allg. u. physik. Chemie.) K- M U LLER .

H arold J.A braham s und W alter W .Lucasse, Die Verschiebung der Umwandlungs- 
temperatur von Kupfersulfat bei 56° C mit dem Lósurujsmittel. Die Widerstands-Temp.- 
Kurve yon gesatt. CuS04-5 H.,0-Lsgg. zeigt bei 56° einen Knięk (a ^  ̂ -Umwandlung 
oder Bldg. yon 3 CuSO,-4 CuO-12 H20  ?). CuS04-5 H ;!0  wird in Glycenn-A.-Ge- 
misehen gel. Der Umwandlungspunkt, der sonst bei Anderung des Losungsm. tast 
konstant bleibt, sinkt hier bei Zusatz von Glycerin erheblich. (Konz.-Angabe nach 
Vol.-0/o). Bei 20 Vol.% A. 49,6, bei 80 51,3, bei 90 53,1° C. Fiir 100 % A- „ 
(wie im W.), fur 100% Glycerin 49,2° C extrapoliert, doch ist es aueli móglich, dali 
die Kurve bei geringem A.-Geh. wieder bis 56° ansteigt, da die Messungen in den zanen 
Lssg. mit wenig Salz schwierig sind. Eine Dehydratation findet nicht statt, watr- 
scheinlich handelt es sich um eine a ^-Umwandlung, dereń Temp. (oG ) durcłi 
Zusatze eines zweiten Losungsm. erniedrigt wird. (J. physic. Chem. 67. Ml 
April 1933. Philadelphia, Pa., Uniy. of Pennsylv., John Hamson Lab. of Chem.) KOTH.

A. R. Olson, Ber Mechanismus von Subslitutionsreaktionen. _ Fiir Kkk. vom 
Typus: A B  +  C — >- A G +  B  nimmt man meist einen Dissoziations- oder An- 
lagerungsmeehanismus an. Vf. weist darauf hin, daB dies nur in Sonderfallen zutriftt; 
alleemein miiflte man gleichzeitig Dissoziation u. Anlagerung erwarten. ŁJuanten- 
mechan. Uberlegungen lassen- nach Ansicht des Yf. erwarten, daB bei derartigen bub- 
stitutionen an organ. Verbb. eine Anderung der raumlichen Konfiguration auttrłt, : 
Die Ursache liegt darin, daB die Eigenfunktionen der Kolilenstoffelektronen sowom 
nach den Ecken ais naeh den gegeniiberliegenden Flachen des Tetraeders genobte 
sind u. daB der Eintritt der reagierenden Partikel yorzugsweise an der Steiie vor sicn 
geht, wo ursprimglich kein Atom sitzt. Diese Uberlegungen werden auf die »ALDEJ>- 
sche Umkehrung u. eis-trans-Isomerisation angewendet. Yf. stellt eme Mitteilung ube 
eigene Verss. an wss. d-Chlorbernsteinsdure u. an l-Phenylbromassigsaure in Aussicm 
u.” macht Angaben uber den mutmaBlichen Mechanismus der UmkehrungsrŁ ■ 
crórtert ferner den EinfluB von /Iff-Salzen auf Rkk. der angegebenen Art u. diskutierc 
zahlreiche Beispiele. (J. chem. Physics 1. 418-23. Juni 1933. Urny. of Cahforma, 
Dep of Chem ) ElSENSCHlTZ.

6 M. Le Blanc und E. Mobius, Rontgenslrahlstudien des Systems 
Wasser. (Bem-erkungen zu der Abhandlung von R. W. CaimsundE. Otl.) 
u. MULLER, C. 1933.1. 3405.) Vff. bestatigen die Angabe yon Caikns u. O n: (O. ia^ - 
11. 1495), daB bei 25 u. 75° hergestellte Ni-Oxydpraparate m den Dębie--bciiEKEh 
Aufnahmen Interferenzen zeigen, die von denen des NiO u. des 
sind. Da jedoch diese Praparate beim isothermen Abbau keine konstanten vr» 
dampf- u. Gesamtdrucke aufweisen, halten Vff. das yon C airns u . O tt angen 
Vorhandensein hoherer Ni-Oxyde bzw. -Oxydhydrate fur nicht erwiesen. J *  
die Moglichkeit erwogen, daB die Interferenzen yon NiO- bzw. 3\i(OH),-Gittern 
die yon dem n. regularen bzw. rhomboedr. Gitter yerschieden sind u. 
schiissige, nicht in das Gitter eingebaute Sauerstoff ein hoheres Oxyd
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(Z. Elektrochem angew. physik. Chem. 39. 753-54. Sept. 1933. Leipzig, Univ., 
Pliysikal.-chem. Inst.) r  R  k  m&ller

Paul Pascal und Bonnmeman, Ober den umkehrbaren Ubergang ton Dimela- 
fospM ten m  kondensierte Salze nach Oraham. (Vgl. C. 1932. II. 3212.) Vff. diskutieren

+'-°n Agn(AI 0 ^ rCh, thel;ln- ? ers- von AoiP2°o (autokatalyt. Rk.) oder Dehydratation von Ag2H2P20 7. Aus dem bei ląngerem Erhitzen von Ag,P20 6 auf 145° 
erhaltenen P rod.w ird  durch Umsetzung mit NaCl u. Fallung mit A. das Dimeta- 
phosphat, ]Sa2( I 0 3)2-6 H20, erhalten, bei 155° entstehen daneben komplexe, weniger 

n-nm- P°lymetapl‘osphate (GRAHAMsche Salze), bei nocb hoheren Tompp. aus- 
scliheBlieh diese Salze. Das Dimetaphosphat wird bei langem Erhitzen, besondera 

3 ’ unkrystallisierbar infolge zunehmender Kondensation. Die 
Ag2H2P20 , bei 320 erhaltenen Salze smd nock starker kondensiert u. liefern bei 

der Umsetzung mit AaCI u. iallung mit A. ein unki-ystallisierbares, bydratisiertes
O ; die wss Lsgg. smd sehr Yisoos. AUe erhaltenen Polymetaphosphate reagieren in 
Ls schwaek sauer. Im Laufe der Zeit nimmt die saure Rk. zu u. die Viscositat ab. 
P p S f t ,1̂ rn m ch  mn emo therm. Umwandlung von Dimetaphosphaten in 
URAHAMsche Salze, die bei Ggw. emer geringen Menge W. wieder riickgangig ge- 

bei SróCeron, M ® g a  W. m d  sohlieBlioh das saure Pyrophosphat 
gebildet. (C. R. hebd^ Seances Aead. Sei. 197. 381—84. 31/7. 1933.) R IC Mu 
„„„ Katashi Bito, Kozo Aoyama und M ototaro Matsui, Die łhermische Dissoziatioii 
wn Calciumcarbonat m  emer Kohlensaureatmosphure. III. Ergdnzung zu den prim&ren

S  ^  (IL VSL 1932- n - 1266-) Islaad. Doppelspat
bei, 93? . i n, em.er,p ° r  ftmosphare zers., abgekiihlt u. nochmals in CO„ 

Ł d s r  Gwichtskontrolle erhitzt bzw. wieder abkiiklen gelassen. Es werden
sekundare Dissozi ationstempp. beobachtet, die zwisehen 900 u. 911° schwanken 
n f i n  « l l  beobachtet waren Vgl. naehst. Reff. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
enaPjj 152 B o3 B. April 1933. Tokyo, Univ., Coli. of Teehnol. [Orig.:

r „ r h ™ , Bit° ™id Mototaro Matsui, Die thermische Dissoziation von Calctum- 
C atiiZ  V meI  K°}\le™aur^™ sphdre. IV. Die thermische Veranderung von gef,alitem 

T S- ,Rc£V,An ? faIlteT  CaC0* wird der primareDissoziations- 
7 intinn "i t ^  °  Ŵle Doppelspat), der sekundare Dissoziations- u. der Asso- 
ziationspunkt ist uberemstimmend 897°. Vgl. aueh naehst. Ref. (J. Soc. chem Ind 
Japan [Suppl.] 36. 154 B -5 5  B. April 1933. Tokyo, Unm, Coli. O r f e

ivr * i -  W. A ROTH°
0 - , , M a t s u i ,  Katashi Bito, Saburó Murayama und Morie Kadono, ber
e l Z Z a s V « ] ' ^ J 0n C ^ ^ r b o n a t  I. Nach der Methode des Differentialthermo- 
in Cafó i n r? u-naehst. Ref. Die eine Lotstelle liegt in Seesand, die andere
- 3 7 9 ^ 1 ®or Dissoziationsdruck gehorcht der Gleichung log pmm =  9,9333 
Z 72?! 4/ 57” ' Daraus folgt tUQ =  881,2®, Dissoziationswa?rme =  37251 cal. 
39225/4 5 7 6 w ° 0 2.Atmosphare _gilt log Vmm =  10,2426-
A m l  k • * j ; 00 “  891,5®. Nach Messungen mit emem emfachen Thermo-
eiement begmnt die Dissoziation von reinem CaCO, bei 904°, mit dem Differential

S  893° beoba^ t .  In Ggw. von CaO wird m dem S e r e n S a
(J - So°- chem- Ind-’ JaPan [SuPPl-1 36. 155 B—57 B.

‘ w * i- U? 1V-’ CoU- of Teehnol. [Orig.: engl.].) W. A. Roth.
Kacl5no> Der Dissozialionsdruck von 

Nach der Mełhode des Differentialmanometers. Vgl. vorst Reff 
^ 37302/4,576 ■ T. i?60 =  877®, Dissoziationswarme ^7502 cal. Mit

bis SSfio f® n nnri^0eAei^ 0nt. e!'Seben sich die Zers.-Punkte fiir reines CaCO, 882
1-n „ -01^r paC03-CaO-Gemisch 876®. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl I 36

1933- Tok>-°’ CoU. of Teehnol. [Orig.: engL].) W . T roth
S  r SU1’ KatasM Bito und Morie Kadono, Kaustifikation von Nalrium-

(ttt y  Eisenozyd. XVI. Dissoziation von Na2Co3 in Gegenwart von Fe*0«
(^ V-iy g \ C- 1932 I- 375). Na2C03 wird m it de?" 1,8-facheT Menge

gemeLen t  q ^ lscho» oC0 u. 850® mit einem Differentialmanometer
Gleiclmmmn l  I  Pu" kte (Unwandlungstempp. ?) gehen die Verss. gut zusammen.
D i e S l J  -df l  }°SP  =  a - b - T +  c - ] o g T - d /T  werden aufgesteUt.
sich zu 44 r 1SJ tS1c! 34,6—34,7 kcal. Die Molarwarme von Na2Fe20 4 berechnet
Tokyo S t U i  (J/  t 00,; obemr-nInd-  tS“PPl] 36. 468 B—71 B. Aug. 1933.y , umv., Coli. of Teehnol. [Orig. engl.].) W. A. Roth.
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F. Sauerwald und L. Hołub, Kryslallisalionen zwischen moglichst weilgehend im 
Struktwrgleichgewicht befindlichen. Oberflćichen. {Ober synthetische Metallkórper. VII.) 
(VI. vgl. C. 1932. I. 1427.) Bei der róntgenograph. Unters. von PreBkorpern aus Fe- 
u. Cu-Pulver (3000 u. 5000 kg/qom) ergibt sich aus der Verbreiterung bzw. Verwaschung 
des Ka-Fe-Dubletts, daB innere Spannungen im PreBkorper yorhanden sind. — An 
Teilchen von etwa 0,1—0,05 mm, die entweder Einkrystalle sind oder nur aus wenigen 
Krystallen bestehen, werden unter Vermeidung von Druckwrkgg. Krystallisations- 
verss. vorgenommen. Das flir die Hauptverss. verwendete Cu-Pulver wird durch 
Red. von CuO- oder Cu„0-Pulver in Mischung mit MgO, kurzes Erhitzen iiber den F. 
des Cu u. Herauslosen des MgO mit Essigsaure hergestellt; die so erhaltenen Cu-Kiigel- 
ehen werden lose geschichtet bei 500 u. 900° 3 Stdn. im H2-Strom gegluht. Die mkr. 
Unters. zeigt, daB bei den auf 900° erhitzten Pulyern Uberwaehsen von Krystallen 
iiber die Begrenzungsflache auf benaehbarte Krystalle eintritt, wahrend bei Erhitzen 
auf 500° die Grenze unveriindert blcibt-. Da die Temp. der Rekrystallisation nach 
Kaltverformung bei Cu wesentlich unter 500° liegt, hat das hier beobaehtete Krystall- 
wachstum offenbar mit den Erscheinungen der Rekrystallisation nichts zu tun. Vff. 
nebmen an, daB nioht Keimbldg., sondern Korngrenzenverschiebung dem Vorgang 
zugrundeliegt. Aus dom Vergleich der tatsachlich eingetretenen Krystallisationen 
mit den „Krystallisationsmogliclikeiten" kann man auf einen sehr triigen Platzwechsel 
zwischen den sieli beruhrenden Gittern bei 900° schlieBen. Ein ahnliehes Verh. wurde 
bei der Herst. polykrystalliner Metallkórper aus dem SehmelzfluB beobachtet; das 
Krystallisationsvermogen seheint demnach in Haufwerken, dereń Einkrystalle aus 
der Sehmelze entstanden sind, ganz allgemein geringer zu sein ais in solchen, dereń 
Einkrystalle z. B. durch Red. im festen Zustand aus Oxyden erzeugt sind. (Z. Elektro- 
ehem. angew. physik. Chem. 39. 750—53. Sept. 1933. Breslau, Teehn. Hoch- 
schule.) R- K. Mullek.

H. W. K olilscM tter und H. Siecke, Uber kompakl-disperse Stoffe. VII. Mitt. 
iiber topochemische Umselzungen. (VI. vgl. C. 1933. II- 1982.) Die bisherigen Erfan- 
rungen uber die Rk.-Weise fester Stoffe haben zur Unterscheidung von 2 Rk.-Typen 
gefuhrt: a) Rkk. an festen, zusammenhiingenden Oberfliichen, b) Rkk. kompakt-
disperser Stoffe. Unabhangig davon, ob sieh die Bezeiehnung ,,kompald-dispers' halten 
wird, ist eine begriffliehe u. experimentelle Unters. des Verh. kompakt-disperser Stoffe 
notwendig. Die Bezeiehnung besagt gegenwartig folgendes: ein fester Stoff besitze 
gleichzeitig einen kompakten u. einen dispersen Habitus; d. h. es seien in ihm gróbere u. 
feinere Strukturelemejite von makroskop., mkr., kolloiden u. molekularen Ditnenswnen 
zu unterscheiden, die charakterist. zusammenhangen u. gemeinsam die spezif. Eigg- 
des Stoffes bedingon. Solche Stoffe lassen sich etwa zwischen die Extreme einordnen, 
die durch das Geriist eines entwasserten Zeolithkrystalls u. durch ein amorphes bel 
gegoben sein mogen. Die chem. u. katalyt. Wrkgg. kompakt-disperser Stoffe sine 
haufig schwer zu lokalisieren, weil ihre Strukturelemente von auBeren Einfliissen starK 
abhangig sind. Eine Modellsubstanz fur amorphe kompakt-disperse Stoffe, bei der 
diese Schwierigkeiten bis zu einem gewissen Grade wegfallen, haben Vff. in dem pseudo- 
morphen Fo(3)-Hydroxyd gefunden, das sie eingehend untersucht haben (vgl. *• c.). 
Die Unterss. u. die erhaltenen Ergebnisse werden beschrieben u. ihre Bedeutung tur 
chem. u. besonders katalyt. Vorgange wird besprochen. (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 39. 617—22. Juli 1833. Freiburg i. Br., Chem. Lab. d. Urny.) bKAŁ-

W illiam  Albert Noyes, Typen von chemischen Reaklionen. Vf. unterschei e
3 Typen von R kk.: 1. Ionenbldg. u. zwar a) mit vollstandigen Oktetts, b) aus Covalenzen, 
eine mit 8, die andere mit 6 Elektronen; 2. Ionenrkk. mit denselben Untergruppen 
a u. b; 3. Dissoziation u. Rkk. zwischen elektr. neutralen Atomen u. Moll. 1'erner gi 
Vf. einige Prinzipien fiir die Bldg. anorgan. Komplexe an. (J. Amer. chem. boc. 0
656—61. Febr. 1933. Urbana, IUinois, Chem. Labor. der Univers.)

Ronald P. Bell, Die Anwendung der Quantenmeclianik auf die chemtsche Jiine 
Wahrend man die Quantenmechanik bereits zur Berechnung der bei chem. 
wirkenden Krafte angewendet hat, wurde bisher fiir den Verlauf der Prozesse ( le > _ 
Theorie zugrunde gelegt, ohne daB die Riehtigkeit dieser Behandlung bewiesen wij ■ 
Zur Klarstellung fiihrt Vf. die ąuantenmeehan. Rechnung an einem eintactien iuoau 
einer Rk. durch. Er betrachtet oine Partikel, die bei Annaherung an den 
einen Energieberg von der Holie der Aktivierungsenergie E  zu uberwmden a • 
der klass. Mechanik wurden von N 0 Partikeln N  =  N ^erflkT  den Berg uberste^en. 
Zur ąuantenmeehan. Berechnung von N  setzt Vf. die eindimensionale bOHRODU
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Gleichung der Partikel an. Fur den Potentialverlauf ani Energieberg ^vird eine rechner. 
einfache Annahme gemacht. Aus der so berechneten Wellenfunktion erhalt man durch 
numer. Recłmung die Durclilassigkeit des Potentialberges. Die Abweichung voni klass. 
Resultat ist bei H-Atomon betrachtlich, bei schwereren Atoraen gerin<*er. Die Ab- 
weiehungen von der klass. Theorie zeigen sich darin, dafi die aus dem <Temp.-Koeff. 
der Geschwindigkeit in bekannter Weise berechnete Aktivierungswarme kleiner ist 
ais die wirkliche Hohe des Energieberges. Auf diesem Wege diirfte sich die Diskrepanz 
zwischen berechneter u. beobachteter Aktivierungswarme der o-p-Wasserstoffumwand- 
lung erkl&ren. Die Temp.-Abhangigkeit der experimentellen Aktivierungswarme hafc 
einen merklich anderen Verlauf ais nach der klass. Theorie. (Proc. Rov. Soc.. London 
Ser. A  139 . 466—74. 1/2. 1933.) E is e n s c h it z .
., w K onarątiew , Die Bildung voii Molckiileu aus Atointn in ei7i6m elcmentciren 

M i. Tnhalthch ident. mit der C. 1932- II. 3663 referierten Arbeit. (Chem. J. Ser. W. 
J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoiChimiil 3. 
383—89. 1932. Leningrad, Inst. f. chem. Pliysik.) K le v e r .

A. Farkas, Eine Mikromelliode zur Konzenlrationsbeslimmung von Ortlio-Para- 
wasserstoffgemisclien. Beschreibung einer Metliode zur Konz.-Mcssung von einigen 
Kubikmillimętem Ortho-Parawasserstoffgemischen. Zur Druckeinstcllun^ u. Konz.- 
Messung wird dasselbe Cefal*] yerwendet, so daB sich die Fehler durch ungleichmafiige 
Anderung des Akkommodationskoeff. an don beiden Drahten sowie die Schwankungen 
der Badtemp. u. Heizspannung weitgehend kompensieren. Die Methode ist fur Drucke 
von emigen 10 2 mm Hg ohne weiteres u. fiir niedrigere Dracke durch Kompression 
imt emer gewólmliehen Hg-Pumpe bis zu jenen Drucken anwcndbar. Genaui^keit 
ctwa 0,1%. (Z. physik. Chem. Abt. B. 22. 344—49. Sept. 1933. Frankfurt a. M., Inst. 
f. physik. Chemie der Univ.) Ze is e

R . W . Harkness und P. H. Ernmett, Umwandlung von Ortlio- in Parawasser- 
stoff iiber promovicrlen Ewenkalalysatoren zur Ammoniaksynthese bei —190°. Frisch 
hergestellte Eisenkatalysatoren zur Ammoniaksynthese, die in H2-Gas von 450° auf 
—190° abgekiihlt werden, zeigen eine merklich ldeinere Aktiyitat beziiglicli der Ortho- 
i arawasserstoffumwandlung bei —190° ais ohne die Adsorption von H2. Hieraus u 
aus Adsorptionsmessungen bei 100 u. 200° folgern Vff, daB die aktivierte Adsorption 
yon H2 bei den hoheren Tempp. primar eine Oberflaehenadsorption u. nicht eine Lsg. 
im Metali ist. (J. Amor. chem. Soc. 55. 3496—97. Aug. 1933. Washington, U. S. A., 
Dep. of Agriculturo.) 6 Z e is e

Arthur A. Frost und Hubert N. Alyea, Kinetik der Wassersloff-Sauerstoff- 
expiosw?ien bei niedrigen Drucken. Die obere u. die untere Grenze der therm. Explosion 
yon Il2-02-Gemischen werden bei Drucken unter lOOmmHg zwischen 480 u. 540° 
in einem mit KC1 bedeckten PyrexgefaB in dem Konz.-Bereich von 0,04—0,9 Mol- 
bruch H2 gemessen. Ferner wird der EinfluB von N* auf die Explosionsgrenzen 
untersucht. Die fiir beide Grenzen gefundenen Werte konnen durch einen kinet. Aus- 
pruck dajgestellt werden, wenn angenommen wird, a) daB die Verzweigung der Rk.-
Ivetten den StoB eines Kettentragers mit einem 0 2 voraussetzt: x1 +  O ,__ >-
j2 * * •> wobei E  =  24200 cal ist; b) dafi der Kettenabbruch von der Diffusion
c er Ketten zur Wand abhangt (E =  13500 cal); c) daB der Kettenabbruch im Gase 
durch einen DreierstoB erfolgt (E <  4000 cal). (J. Amer. chem. Soc. 55 . 3227—33. 

m  Princeton, New Jersey, Frick Chem. Labor.) Ze i s e .
7 ' ^ ' P ° llakow und P. Stadnik, Eine Untersucliung der heterogen-homogeneu 

iatalyse von U„ +  O, in Gegenwart von Platin. In  GlasgefaBen verschiedener GroBe 
mit emeni Heizfaden aus P t werden getrennt 0 2 u. H2 bis zu 40—120 mm Druck ein- 

i- D‘e katalyt. Rk. u. die Explosion hangen dayon ab, welchcs Gas zuerst in das 
f i ori t!- emScleitet wird, femer vom Mcngenyerhaltnis der Gase, der Wandtemp.
i O? ■ + a®0°) u. dem Druck, beide Rkk. sind aber unabliangig von der Temp. 
tini ,.?"’iscllcn dunkelrot u. WeiBglut. Bei Gefaflen mit groBem Durchmesser u. bei

II i ®“ PP- je rlau ft die Rk. unyollstandig selbst dann, wenn die anderen Bedingungen 
i !g' am giinstigsten sind. Bei niedriger Temp. der GefaBwand konntc 

997-1'm 'nó H =°2 bis zu 10% festgestellt werden. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 
Ch> 1 Dnepropetrowsk, Wissenschaftl. Forschungsinst. f. Physikal.

61M  n r  t , t  , P . L .  G u n t h e k .
ii , A Poljakow  und P. M. S tadnik , Ober den Mechanismus der Reaklion 

2 i- U* m  der homogenen Pha-se. Vff. untersuehcn die Rk. zwischen H , u, 0„ auf
xp osivcm u . katalyt. Wege bei 60—140 mm Hg u. Mischungsyerhaltnissen von
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8: 1 bis 1: 2. Sie finden, daB auf beiden Wegen H ,02 entsteht u. schlieBen daraus, 
daB auch die katalyt. Rk. tcilweise in der homogenen Phase yerlauft. DaB bei ruhiger 
Katalyse u. geeigneten Vers.-Bedingungen kein H 20 2 entsteht, deutet nach Ansicht 
der Vff. auf einen anderen Rk.-Mechanismus, aber nicht darauf liin, daB die Rk. hier 
niclit im Raume yerlauft. Die Bldg. von 0 3 in der homogenen Phase erschwert die 
Klarung des Meehanismus. (Physik. Z. Sowjetunion 3. 617—26. 1933.) Zeise.

Gr.-M. Schwab und H. FrieB, U ber Versuche mit atomarem Chlor. (Vgl. C. 1933. 
I. 3063.) Bombenchlor wurde in einem Rohr aus Quarz mit W.-gekuhlten Fe-Elektroden 
der Einw. elektr. Entladungen ausgesetzt. In  der blau aussehenden Entladung sind 
spektroskop, zwei mit dem Auftreten von Atomen yerkniipfte Gruppen yon Emissions- 
linien festzustellen. Die chem. Aktivitat des aus dem Entladungsrohr abziehenden 
Gases wurde naeh der Methode von P ie ts c h  u. S k u fe r l in g  (C. 1931. II. 2112) 
bestimmt. Durch chem. Rkk. wird das Auftreten von Cl-Atomen wahrscheinlicli ge- 
macht. Die Rekombination der Atome erfolgt heterogen an der (Juarzwand, die mittlere 
Lebensdauer betragt unter den Yers.-Bedingungen 3-10_3see. Beimischung von 
Methan zum Cl2-Strom erhóht die Lebensdauer der Atome. Calorimetr. Mcssungen 
ergaben Atomkonzz. bis zu 40%- Messungen iiber dio Rekombination an yerschiedenen 
Katalysatoren zeigten, daB sie keine merkliche Aktiyierungswarme benotigt. Der 
EinfluB yorschiedener Gase (02, H 2) CH4, CHC13, N20) auf die Chloratome fuhrte zu 
dem vorlaufigen Ergebnis, daB die Gase, fur dereń photoohem. Chlorierung der Ketten- 
charakter naohgewiesen ist, Chloratome beseitigen konnen. (Z. Elektroehem. angew. 
physik. Chem. 39. 586—93. Juli 1933. Munchen, Chem. Labor. d. Akademie d. Wissen- 
schaften.) P. L. GuKTHEE.

Hugh S. Taylor und A ustin J. Gould, Ber Haber-Willstałtersche Kelienmechams- 
mus fu r  organische und enzymatische Prozesse. (Vgl. C. 1933. II. 2111.) Vff. Tersuchen, 
den Kettenmechanismus von H a b e e -W ills ta tt ję r  (C. 1932. I. 778) fur die Aldehyd- 
oxydation zu yerifizieren, indem sie H20 2 in Gemischen aus A. u. 0 2 photoehem. zers. 
Diese Zers. sensibilisiert die Wechselwrkg. von A. u. 0 2 merklich. Die Oxydation ist 
eine gegen Hemmstoffe empfindlieho Kettenrk., aber mit kleiner Kettenlange; dieso 
ist yiel kleiner ais yon H a b e r  u. W i l l s t a t t e r  angenommen wurde. Ahnlieh ver- 
halten sieli verd. wss. Aldehydlsgg.; hier ist die Kettenlange etwas gróBer. Emo aus- 
fiilirliehere Mitteilung soli folgen. (J. Amer. chem. Soc. 55. 859. Febr. 1933. Princeton, 
New Jersey, Departm. of Chem. of the Univ.) Zeise.

Bruno Blaser, Die Einwirlcung von Salpelersaure auf Unierpliospliorsaure.
HNO, oxydiert nicht, sondem katalysiert wie andere Sauren ihre Hydi-olyse zu HjPO., 
u. H3P 0 3. Die Hydrolyse der H,,P.20,, yerlauft in jeder Saurekonz. streng monomoleMar. 
Die entstandene H3P 0 3 ist gegen NO-freie HNO:! bestandig, selbst 86°/„ig. sd. HA03 
bewirkt keine nachweisbare Oxydation. Ein Vergleich der durch HC1 u. H au3 0̂ - 
wirkten Geschwindigkeit der H4P2O0-Hydrolyse gibt den ersten auf kinet. Mcssungen 
basierenden Naehweis der „Schwache“ konz. wss. H N 03. Die Hydrolyse der ,U6 
laBt sich ais MaB fiir die Starko yon Mineralsauren yerwenden. (Z. physik. Chem. Abt. A. 
166. 59—63. Sept. 1933. Berlin.) _ . HoPPE.

Bruno Blaser, Mehrbasisćhe Sauren ais Katalysatoren fiir die Reduklwn amnw- 
niakalischer Silberlosungen durch phosphorige Sdure. Versetzt man HN03-haltige reme 
H3P 0 3-Lsg. mit AgN03 u. macht anschlieBend mit NH3 alkal., so werden nur gennge 
Ac-Mengen gefallt. Zusatz von H3P 0 4 verstarkt die Ag-Abseheidung sehr, woraus 
heryorgeht, daB H 3P 0 4 fiir dio Red. NH3-haltiger Ag-Lsgg. durch H3P 0 3 einen starto  
positiyen Katalysator darstellt. Ahnlieh wirken H4P20 ,, H P03, H3As04, Gitroneii- \ - 
Aconitsaure. AUen Sauren gemeinsam ist ihre hohe Basizit-at. Die katalyt. WrKg. is 
bereits bei kleinen Konzz. wahi'zunehmen, mit zunehmender IConz. steigen die aus- 
goschiedenen Ag-Mengen, erreichen ein Maximum u. sinken bei noch starkerer Aon . 
wieder ab. Genauer untersucht wurde der EinfluB von H 3P 0 4. Unter geeigneten c 
dingungen lassen sich schon 3 H3P 0 4 durch ihre katalyt. Wrkg. feststellen. Bonn i a 
mum der Ag-Abscheidung ist das Molyerhaltnis H3P 0 3: H 3P 04 konstant u. weitm 
unabhangig von der Konz. der H3P 0 3 u. des AgN03. Steigende Mengen von .s » 
bewirken bei konstanten H3P 0 4- u. AgN03-Konzz. ebenfalls eine durch ein ilaxn 
hindurchgehende Ag-Abscheidung. Es lieB sich keine tlieoret. Dcutung fur dwse 
scheinungen finden. (Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 64—75. Sept. 1933.. Berlin.) _

B. N. Finkelstein, „Physikalische Orundlagen der Aktwildtstheone. 
merkunaen zu der Arbeit von W. K. Ssemenłschenko. Hinweise auf einen grundieęenaeu 
Irrtum  in der Arbeit von S sem en tschenko  (vgl. C. 1931. II. 2574) u. auf die



daraus ergebenden Fehler (Chem. J . Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 4. 251—54. 1933.) K l e v e r

H. S. Taylor, Chemische Realctionen auf Oberflachen. (Chem. J . Ser. G. Fortschr 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. G. Uspeehi Chimii] 1. 578—616 193?’ 
Princeton. — C. 1932. I. 3027.) K l e v e e

Paul Sabatier, Betraclitungen iiber die Katalyse. Die vom Yf. zur Erklarung der 
katalyt. Vorgange angenommene Bldg. von instabilen Zwisehenprodd. (nitrose Verbb 
im Bleikammerverf., NiH; bei Hydrierungsrkk.) wird mit dem Verh. des Hamoglobins 

~ ttj1 i r n^hme u. C02-Abgabe verglichen. Ais Belege fur seine Auffassun? fuhrt
Vf. das verschiedene Verh. der physikal. ahnlichen Oxydo des Zn u. Ti bei der Ameisen- 
aaurezers. u. die Elektronenbeugungsverss. von D a v is s o n  u . Ge r m e r  (C. 1932.1 3264) 
an Hj-beladenem Ni an. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 868. Juni 1933.) R K Mu 

Etienne Audibert und Andre Raineau, Ober den physikalischen Zusland der 
Jesień Kalalysatoren. Reine feste katalyt. akt. Substanzen besitzen eine merklich 
Jdeinero D. aLs im inakt. Zustande. Ferner besteht das Róntgenspektrum zwar in 
beiden Fallen aus denselben Linion, jedoch sind diese boi der akt. Form yerwaschon 
u. kaum sichtbar. Bei Erhitzung nehmen D. u. Linienseharfe zu, die Aktivitat ab. 
l)ie Erseheinungen werden auf lokale Storungon im Krystallgitter zuriickgefiihrt 
die durch eine Vergrói3erung des Gitterabstandos gekennzeichnet sein u. dio akt. Zentrcu 
darstellen sollen. (C. R. hebd. Seances Aoad. Sci. 197. 596—98. 11/9. 1933.) Z e is e .

,E;. -Allgemeitie Unlersuchungen iiber die Aklwitat eines Kalałysdiori
\ -m’ \  1932. I. 653.) Bei der Herst. von Katalysatoren durch Zers.

oder Kk. bei hoherer Temp. kann man die Bldg. von einem oder mehreren akt. Zwischen- 
prodd. annehmen, die katalyt. Wirksamkeit zoigen u. erst bei weiterer Rk. in das
stabile Endprod. ubergehen. Fur den Fali A B  — ->- A*u. +  B  —  gx u. ^ akt . __ >
■«stabil+ ?2 ergibt sioh aus der Geschwindigkeit der Bldg. eines Zwischenprod (K ) 
u. derjemgen der Bldg. des Endprod. aus diesem (K2) fur dioZeit zu der der Geh. 
an wirksamem Zwischenprod. ein Maximum erreiclit:
*, p  ■ • , .. =  (ln K x —  ln K $ I (K ,  -  K t ).
Ais Jjeispiele fur das Auftreten akt. Zwisehenprodd. werden erwahnt die Darst. von 
iiatalysatoren fur die Methanolzers. ausgehcnd von Zn-Oxalat, sowie dio Entwasserunw 

^e-Usydhydrat, wobci Zwisehenprodd. erhalten werden, die sieli zwar in der katalyt! 
wr&g. bei der H20 2-Zers. kaum yoneinander unterseheiden, aber deutlieh kontinuier- 
j Abl.whme der magnet. Susceptibilitat mit dem W.-Geh. bzw. der Entwasserunes- 
dauer zeigen. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 755—56. Juni 1933. Pra", Dtseh 

(iu  o f  a^ rg- ana'y t - Chemie.) r . k . Muller.
... d , kcnmidt, Welche Elemente sind Hydrierungskatalysatoren? (6. Mitteilung 

Reaktim^nKchanismus.) (5. vgl. C. 1933. II. 849; vgl. auch C. 1933. II. 1858.)
H 16 X+£S?’ wclohe ®lemente Hydrierungskatalysatoren sind, wurde an der Hydrierun<'
( es Atnylens gepriift. Untersuclit wurden die reinen Elemente in fein yerteiltem Zu* 
?i„ u a u j  , Sle 8ebracłlt wurden durch Red. der Oxyde, Nitrato oder Carbonate, 

Y0!} Hg im Vakuum aus Amalgamen (Cr, Mn, Zn) oder (bei den Alkali- 
u. , ^alkalimetallen) durch Lósen der sublimierten Metalle in fi. NH, u. Verdampfen 
7*  Uber 1 g jedes Katalysators wurde die Mischung von H2 und Athylen
L d  t  «« “ thylen) mit der Strómungsgesehwindigkeit 1 ccm/Min. bei Tompp.

ischen 0 u. 200° u. bei 1 at geleitet. Der Umsatz betrug zwischen 0 u. 100%. (Ni, 
n W . * nt ™ Scll0n bei “  80° einen Prak t- quantitativen Umsatz). Aus den Ergeb- 
W* 1  , unter Berueksichtigung fremder Messungen eine Tabelle der katalyt.
virssamkeit von 26 gepruften Elementen zusammen. Davon erwiesen sich 12 (Na 

wńnff’ ł in’ T1’ C’ Pb’ ^  u - Bi) als unwirksam, die tibrigen ais mehr oder
wirksam. Diese letztercn teilt Yf. in zwei scharf getrennto Klassen.

i ,se enthalt dio Alkalimetalle Rb u. Cs, bei denen die Aktivitat mit dem 
p in , u- die ErdalkalimetaUe Ca, Sr u. Ba, die die gleiche Wirksamkeit

„ „ n .. aufweisen. Alle diese Elemente stehen auf oder in der Nahe der Maxima der 
L „ .;n -^enoden der Atomvol.-Kurve, u. ihre A ktm tat ist im gunstigsten Fali mittel- 
sciiwoM ?n' emsam ist lhnen, daB ihro Austrittsarbeit klein ist, die Felder ihrer Ionen 
pltlM „ u- sie Hydride bilden, in denen der Wasserstoff die Funktion
umfn wfn ns ilat’ das im Krystallgitter vagabundiert. Die zweite Klasse
“T  E emente Fe, Co, Ni, Cu, Cr, Mn, Re, Pd, Pt, die alle auf den Minima der
allffpmnm! n Atomvol.-Kurve stehen. Die Aktivitat dieser Elemente ist im

o nen groLS u. zwar innerlialb der gleichen Gruppe im allgemeinen um so grófior,

1933. II. A . A l l g e jie in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  Ch e m ie . 3087
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je kleiner ihr Atomvol. ist. Zu ihnen gekóren alle typ. Hydrierungskatalysatoren. 
Gemeinsam ist dieser Klasse, daB die Austrittsarbeit groB ist u. die Ionenfelder stark 
sind; es sind Liickenelemcnte, u. sie konnen unter maBigen Bedingungen mit freiem 
Wasserstoff keine Hydride in kompakter Form bilden, sie geben mit Wasserstoff feste 
Lsgg., in denen positive H-Ionen vorkanden sind. Die Aktivierung des Wasserstoffs 
erfoTgt bei den beiden Klassen auf ganz verschiedene Weise. Bei der ersten Klasse 
erfolgt sie an der Oberflaehe der Katalysatoren mit Hilfe der aus dieser leicht aus- 
tretenden Elektronen unter voriibergehender BIdg. von H~ nach dem Schema: 
H„ -f 2 er +  2 Na+ =  2 NaH. Die Spaltung der Hydride liefert dann die akt. Formen 
H “ u . H. Wahrsoheinlich erfolgt dann die Hydrierung des Athylens ais Rk. zwischen 
atomarem H u. Athylen. Bei der zweiten Klasse entsteht im Innem der feinporosen 
Katalysatoren das gel. łon H3+, das aber leicht in H+ u. H zerfallt. Wahrscheinlich 
erfolgt hier dio Hydrierung ais Ionenrk. zwischen negativ geladenem Athylen u. H+- 
lonen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 165. 209—27. 1933. Ludwigshafen a. Rh.^Haupt- 
laborat. d. I. G. Farbenindustrie.) Erbic.

Otto Schmidt, Die vcrschiedenen Klassen von Hydrierungskatalysatoren. Vorl. 
Mitt. Kurze Zusammenfassung der in vorst. Ref. behandelten Arbeit. (Naturwiss. 21. 
351. 12/5. 1933. Ludwigshafen a. Rh., Hauptlabor. d. I. G. Farbenindustrie.) E rbe.

R. K lar, Uber den Zusammcnhang von adsorptionsaktwen Zentren und katalytischer 
Wirlcsamkeit. (Mcssungen an aktivem Eisen). (Vgl. C. 1932. II. 3069.) Es wird die 
Versehiedenlieit der Adsorptionsaktivitat an Fe mit der jeweiligen katalyt. Aktmtat 
in Verb. gebracht. Ais adsorptionsakt. Zentrum wird dabei eine solche Stelle ain 
Adsorbens, betrachtet, dereń Adsorptionspotential erheblich hoher ist ais das der 
reinen Oberflaehe. Durch passende Nachbehandlung (Oxydations-Red.-Prozesse, 
Erwarmen) werden aus hochakt. Fe-Praparaten solche von geringerer Aktivitat her- 
gestellt u. daran dio Adsorption von Athylen, Athan u. H2 untersucht. Dio Ergebnissc 
der Adsorption mit Athylen werden zur Best. der akt. Zentren der Praparate benutzt. 
Es wird die Ausfiihrung der Athylenhydrierung unter Anwendung ciner gleichteiligen 
Athylen-Wasserstoffmischung bei einem Gesamtdruck von 10 mm beschrieben. Die 
Messungen werden bei 0, 25 u. 50° vorgenommen. Die Ergebnjsse sind graph. dar- 
gestellt. Der yon SCHTJSTER gelieferte Beweis, daB sich die Athylenhydrierung in 
der adsorbierten Phase abspielt, dient ais Grundlage fiir den Vergleich von Adsorphons- 
u. katalyt. Aktivitat. Es ergibt sich ein direkter Zusammenhang zwischen der Hóhe 
des Adsorptionspotentials u. der katalyt. Wirksamkeit. Die durch die Adsorption der 
Rk.-Partner entsprechend dem Potential der Zentren bewirkte Herabsetzung der Akti- 
vierungsenergie ist fiir den Ablauf der Rk. gesehwindigkeitsbestimmend. Dio Eigg. 
der akt. Zentren werden diskutiert. (Z. physik. Chem. Abt. A. 166. 273 84. Sept. 
1933. Frankfurt a. M., Inst. f. phys. Chem. d. Univ.) Gaede.

H arold S. Davis, Anfangsgeschwindigkeilen der Absorption von Kohlensawe in 
Wasscr und in vcrdunntcn Nalriumcarbonutlosungen. (Vgl. C. 1931- I- 39. 1932- l i 
i i  17.) In den friiheren Verss. des Vf. wurde die Anfangsabsorptionsgeschwmdigkeit
von CO., in verd. Na.,C03-Lsg. groBer gefunden ais in W. Da diese Angabe von 
u. D o d g e  (C. 1932. II. 1117) bezweifelt wurde, hat Vf. die Yerss. wiederholt u. dabei 
seine friiheren Ergebnisse bestatigt. Vf. besehreibt eingehend die Vers.-Techiuk u. 
die Auswertungsmethode. Die erwahnte Diskrepanz scheint darin begrundet zu sein, 
daB die aus diskontinuierlichen Vcrss. entwiekelte Theorie des stationaren ld.-lMIm* 
aui Gegen strom verss., bei denen dio Fl.-Oberflaehe im Verhaltnis znm .B.-łOLstiM' 
groB ist, nur mit Vorsieht angewandt werden kann. (Ind. Engng. Chem. 25- 
Sept. 1933. Paulsboro, N. J., Soeony-Vacuum Corp.) B- K- MuLI.EE.

W. R- Hara, Diffusion von Wasserstoff durch Platin und Nickel und durch Dopp 
schichten dieser Metalle. Vf. untersucht bei Tempp. zwischen G20 u. 873 absoi. 
Diffusion von H durch Ni, Ni-Pt, Pt-Ni u. Pt-Platten von 0,01 cni D1Cke. Aut aer 
oinen Seite der Membran herrschte 1 a t (p0), auf der anderen Seite 0,1 mm lig  ̂ > 
stoffdruck (p,). Die Diffusionsgcschwindigkeit laBt sich durch die Gleichung:

R  =  A  UpJU  <>,IT
wiedergegeben. Der Temp.-Koeffizient der Diffusion durch Pt-Ni bzw. I\i-Pt-- em 
branen ist dem durch Ni bzw. P t gleich; 6Ł ist bei den Yerss. mit Doppelscmc ei 
von dem Metali an der Niederdruckseite abhangig, es ist die Differenz zwisc 
Austrittsarbeit aus dieser Oberflaehe u. der Losungswarme in diesem MetaU. au 
Yerss. kann dio Arbeitsfunktion an der Niederdruck-Oberflaehe u. auch der e / >
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in dem m die M. des H-Atoms u. k der BoLTZMANN-Faktor isfc, berechnet werden. 
(J. chem. I hysies 1. 476—81. Juli 1933. Pennsylvania, State College.) J u z a .

B_. Derjaguin, Die Formelastizitat der diinnen Wasserschichten. (Z. Physik 84
657—70. 12/8. 1933. Moskau, Forschungsinst. f. angew. Mineralogie, Phys.-Chem. Abt'.

disperser Systeme u. Inst. f. exp. Medizin, Abt. f. Biophys. — 
O. 1933. I . 3870.) E is e n s c h it z .

Max Trautz, Molekularlheorie der Gase. I. Zusammenfassender Bericht- be- 
handolt u. a. Zustandsgleichung, spezif. Warnie, innere Reibung, Warmeleitune 
Diffusion, Gleitung, RAMSAUER-Effekt, chem. Rk.-Gesehwindigkeit. (Physik resrel- 
maBig. Ber. 1. 131 40. 1933.) E i s e n s c h i t z .

E rw in B . K e lse y  and H aro ld  G . D ie tr ic h , Laboratory manuał to aceompany principlcs of 
Uoneral Cnemistry; rcv. ed. New York: Macmillan 1933. (216 S.) 8°. 1.50.

Ai. A tom struktur. Radiochem ie. Photochemie.
E. A. Wildman, Bezeiehnung des Elektrons. Vf. stinimt der von A n d erso n  

yorgeschlagenen Namengebung von Positron u. Negatron fur die beiden beobachteten 
Mektronentypen mit positivem u. negativem Ladungscharakter zu. Die Bezeiehnung 
luektron soli ais Sammelbegriff fur die beiden Elektronenarten Anwendung findei” 
(Science, New York [N. S.] 78. 191. 1/9. 1933. Earlham College.) G. Schm idt.

Jean Thibaud, Die eleklrostatische Ablenkung und die spezifische Ladung des 
posihven Elektrons. Zur Unters. des magnet. Spektrums der positiven Elektronen 
wiid cme positivc Elektronenquelle zwischen die Pole eines Elektromagneten u. zwar 
m das Randgebiet des inhomogenen Feldes gebraeht. Auf den photograph. Aufnahmen 
wird beobachtet, daB jedes positiye Teilchen einen kleinen Kreis von einigen mm 
-Durchmesser bcschreibt; die Inhomogenitat des Feldes ruft eine Prazilfesion hervor 
Acben diesen positiven Teilchen wird eine dem negativen Elektron entsprechende 
Wato mit zehnfach groBercr Intensitiit crhalten. Die positiven Elektronen schwarzcn 
le photograph. Emulsion in gleichem MaBe wie die negatiyen Elektronen u. rufen 

magnet. bpektrallinien heryor. Fiir die positiven Elektronen haben sich folgende 
Jugg. gezeigt. I. Eine starkę Emission positiver Elektronen wird auBerhalb eines 
Ag-Kohrcs, das em Ra-Salz enthalt. festgestellt, ebenso bei einem RdTh-GefaB, das 
von i  b umgeben ist. II. Werden absorbierende Schichten auf den photograph. Film 
gelegt, so zeigt sich, daB 0,04 mm Ag ohne Wrkg. auf den positivcn Strahl sind. 0,5 mm 
M setzt die Intensitiit betrachtlich herab u. 1 mm Al bewirkt fast vollige Absorption 
. Absorption der positiven Elektronen ist mit der der negatiyen Elektronen mit 

emer iinergie von etwas geringer ais 10° eV vergleichbar. Wird dem magnet. Feld 
nocu em elektrostat. Feld iiberlagert, so wird die Kreisbalin des positiven Elektrons 
versetzt. Aus diesen Verss. kann geschlossen werden, daB die spezif. Ladung des 
J)ositiven Elektrons in der gleichen GroBenordnung ist wie die des negatiyen Elek- 
tions. iJie Klcinheit der Versetzung der Kreisbahn gestattet bis jetzt noch nicht den 
«U-mirń« ,rl VOn ,e/m des Positivon Elektrons anzugeben. (C. R. hebd. Seances Acad.

L i 9J ‘T,44J r ^ -  7/8-- 1?33- p f ris-) . G. Schmidt./ z 7 i Dunnmgton, ejm-Bestimmung fur Elektronen nach einer nemen Ab-
CMM?sme«/łorfe. Beschreibung der Versuchsanordnung u. Durehfiihrung der Messungen 

'gl- G. 1933 . I. 2361. Vf. gibt jetzt ais seinen Mittelwert: 
w , ,, e/mo =  1,7571 ±  0,0015 X 107 el. magn. Einh.

r stellt ierner die c/m-Bestst. der letzten 10 Jahre zusammen, legt ihnen yerschiedenes 
^ewicbt z u  u ,  orhalt daraus durch Mittelwertbldg. ais wahrsclieinlichsten Wert 
fornia") ± 0,0005‘ (physic‘ Rov- [2] 43. 404—16. 15/3. 1933. Univ. of Cali-

Theodor Forster, Zur Polarisation von Elektronen durch Reflexion. In Ver- 
augememerung eines Ergebnisses von F r e n k e l  wird gezeigt, daB ein beliebig yer- 

uiender ebener „Potentialwall“ auf den reflektierten oder durchgehenden Teil eines
So a ,Von Spinelektronen nach der DiRACschen Theorie weder ais Polarisator noch 
hoi v f - v’safcor im Sinne der Optik wirkt. Ein unpolarisiert einfallender Strahl wird 
k i uurctigwig oder Reflexion nieht polarisiert u. fiir einen polarisierten Strahl sind 

i exi°nS- u. DurchlaBkoeff. unabliangig von Starko u. Richtung der Polarisation. 
W  514- 2.9- 23/9. 1933. Frankfurt a. M., Inst. f. theor. Phys.) K o l la th .  

von VI £ r Howey? E™f}uP der Spmwechselmrkunff auf die Beugung und Polarisation 
uieietronen. Die iiblichen Erscheinungen der Elektronenbeugung lassen sich ohne
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Beriicksichtigung der Orientierung des Elektronenspins im beugenden Krystall er- 
klaren, gewisse andere jedoch nicht. Vf. glaubt diese Sehwierigkeit beheben zu konnen 
durch die Zusatzannabme, daB die Wrkg. des Krystalls auf das Elektron von dessen 
Spinrichtung abhangig ist, wenn man sich gleichzeitig in jedem beliebigen Krystall 
analog wie in einem ferromagnetischen Korper den Spin der Elektronen fiir kleine 
Volumengebiete gleich- bzw. entgegengesetzt gerichtet denkt. Dagegcn zu sprechen 
scheint bisher vor allem der geringe Polarisationseffekt bei der Elektronenbeugung, 
der sich aber vielleicht dadurcli erklaren laBt, daB das in den Polarisationsverss. wirk- 
same Volumengebiet bereits zu groB ist. Vom Vf. in Aussicht genommene Verss. sollen 
zeigen, ob es moglich ist, auf Grund obiger Gedankengange einen Polarisator fur 
Elektronenbeugungsverss. mit besserem Wirkungsgrad zu finden. (Physic. Rev. [2] 
43 . 499. 15/3. 1933. Sloano Phys. Labor. Yale Univ.) K ollath .

N. F. Barber, Bemerkung iiber dieOestalt eines in einem Magnetfeld gebogenen Elek- 
tronenstrahls. Von P o u l t n e y  u . W h id d in g t o n  (C. 1 9 3 3 . I. 3871) wurde die Frage 
nach Energieverlnsten von Elektronen beim Durcligang durch Folien in der Weiso 
untersucht, daB die Elektronen naeh Passieren der Folie in einem transversalen Magnet
feld abgelenkt u. die auf der photograph. Platte entstehenden Beugungsellipsen auf 
ihre Symmetrie gegeniiber dem DurchstoBpunkt gepriift wurden. Vf. untersucht jetzt 
recliner. den Strahląuerschnitt u. seine Gestalt unter vorgegebenen Bedingungen u. 
stellt fest, welcher Strahlablenkungswinkel am geeignetsten ist, um in obigen Verss. 
moglichst groBe Empfindlichkeit zu erzielen. (Proc. Leeds philos. lit. Soc. 2. 42 / 34. 
Juli 1933.) . K ollath .

J. A. Prins, Elektronenbeugung und Struktur diinner Metallschichlen. In Ubcr- 
einstimmung mit anderen Autoron bat Vf. bei Durchstrahlung von diinnen (<0,l/() 
auf Zaponlackunterlagen im Hoehyakuum aufgedainpften krystallin. Schichten mit 
schnellen Elektronen (30—60 kV) folgendes gefunden: Die kub. Metalle Au, Ag, Al 
ergeben vollstandige ]Pulverdiagramme, die Krystallite sind also vollstandig regellos 
orientiert. Dio hexagonalen Metalle Sb, Cd, Zn, Bi ergeben bei senkrechter Inzidenz 
,,unvollstandige Pulverdiagramme“ u. bei schiefer Inzidenz Faserdiagrarame. Die 
Krystallite streben also eine Orientierung an mit der Achse senkrecht zur Unterlago. 
Die Aufnahmen bestatigen die bekannten Krystallstrukturen, bei Sb u. Bi auch die 
Parameterwerte. — Weitere Ergebnisse: Sn  gibt das Beugungsbild der bei Ziramer- 
temp. stabilen tetragonalen Modifikation ohnc die geringstc Faserstruktur (trotz des 
ausgesprochen einachsigen Charakters der Struktur). Wahrschcinliche Erklarung: 
Nach dem OsTWALDschen Gesetz selilagt sich aus dem Dampf zuerst dio kub. Modi
fikation nieder mit regellos orientierten Krystalliten. Boi dor Umwandlung zur tetra
gonalen Form bleibt die Unordnung bestelien. — Ca ergibt im Verdampfungsapp. 
eine metali. Schicht (absorbierend), diese wird beim Einlassen von Luft sofort durcn- 
sichtig. Das Beugungsbild entsprieht Ca(OH)2 ohne Faserstruktur. — Dio schon er- 
wiihnten Cd- u. Z?i-Schichten bielten sich an der Luft einige Monato unverandert, 
dann gingen sie allmahlich in eine Verb. (Carbonat ?) iiber, die nur eino diffuse Strcuung 
der Elektronen gab. Ferner wurden Anzeichen fiir eine geriehtete diinno CdO-Schicht 
gefunden. — Mit Mg wurden metali, aussehende Schichten erhalten, sio bestehen 
aber wahrscheinlich aus einem Gemisch von Mg u. MgO. (Z. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.J 
86. 301—03. Sept. 1933. Groningon, Natuurkundig Lab. cl. Rijks-Univ.) Skaliks.

Karl K. Darrow, Die gegenwdrtigen Fortschriite in der Physik. XXVI. Der 
Kern. Erster Teil. Nach allgemeinen Betrachtungen iiber den Atomkern wird aut 
die genauen Messungen der Massen der Atome, sowie der Massen u. L a d u n g e n  u. 
anderen Eigg. der elementaren Bestandteile des Atoms eingegangen. _ Behandelt werden- 
das Proton, das a-Teilchen, das Elektron, das Neutron, das positive Elektron sowio 
der H2-Kern oder Deuton. (Bell System teehn. J. 12 . 288—330. Juli 1933.) G. Schmip •

S. Pieńkowski und J. Starkiewicz, t)ber den Versuch der photograplnschen iesi- 
stellung spontaner Neutronenemission. Im AnscliluB an die Verss. uber die Enussion 
einer Teilchenstrahlung von Sb, Bi u. La werden von den Vff. diese mehr oder weiuger 
porosen Substanzen durch Aufteilung auf eine groBe Oberfliiche gebracht. i^ul 
dieses Verf. wird eine Diffusion der Gase erm6glicht, die auf eine photograph. i a 
wirken konnen. Bei der Yers.-Anordnung ist nur yorausgesetzt worden, dao 
event. yorhandene Neutronenstrahlung eine Al-Folie von 0,5 mm Dicke durcnse z 
kann. Ais H-Strahlenąuelle, dio ais eigentlicher Indicator fiir die Neutronens^traft 
dient, ist Paraffin benutzt worden. Zusammenfassend haben samtliche V eras.
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Scliwarzung des photograph. Films, selbst bei Expositionen von 36 Tagen, gezeigt 
(Acta physic. polon. 2. 105—10. 1933. Warschau, Univ.) G S c h m id t  ’

M. L. E Oliphant, B. B. Kinsey und Lord Rutherford, Die Umwandluna 
(fes Mthiums durch Protonen und durch lonen des scliweren Wasserstoffisotops. In der 
Arbeit der Vff. werden dio Reiehweiten der Teilchen mitgeteilt, die von Li bei Be- 
schieBung mit Protonen u. mit lonen des sehweren H-Isotops emittiert werden. Im 
Dalie der Li-Zertrummerung durch Protonen weist dio Absorptionskurvo der Zer- 
triimmerungsteilcłien 3 definiorte Absehnitte auf. In  Obereinstimmung mit den Er- 
gebnisson von COCKCROFT u. WALTON ist eine lange Heiehweite bei 8,4 i  0 2 cm 
gefunden worden, wahrend aufierdem noeh 2 kurzo Reiehweiten bei 1,15 +  0*2 cm 
u. 0,65 ±  0,2 cm auftreten. Das Yerhaltnis der Anzahl der Teilchen in den 3 Gruppen 
ist angenahert 1: 1: 0,5. Die Li-Zertriimmerung durch die lonen des sehweren H»- 
lsotops hat ergeben, daB dio Zunahine der Teilchen mit wachsendor auffallender Energie 
viel groBer ist ais fiir Protonen. In diesem Falle sind keine Teilchen unterhalb 70 kV 
nacligewiesen worden. Die bei diesen Verss. ausgesandten Protonen zerfallen in 
J i*?ęe^nnem0 uPPe ^3,0 ±  0,2 cm mittlerer Reiehweite, was einer Energie 
von 11,5-10° ev entsprieht, u. eine zweite kurzere Gruppe, die im Gegensatz zur ersten 
kompIex ist u. aus Teilchen allcr Reiehweiten von etwa 1 cm bis zu 7 8 4 -0 2  cm 
besteht, was Energien von 1,7—8,3-10° cV entsprieht. Die herausgeschleuderten 
leilchen sind mit groBer Wahrscheinlichkeit He-Kerne. Dio Entstehung der 13 0 cm- 
Gruppe wird folgender Rk. zugeschrieben: 3Li6 +  ,H 2— >- 2Ho4 -f „He4. D ie'kom
p le t Gruppe ist das Ergebnis folgender Kernrkk: 3Li7 +  1H2 — y  2 2He4 +  „N1. Die 
Reiehweiten der Teilchen, die von Li bei BeschieBung mit molekulareń lonen emittiert 
werden, sind ident. mit denjenigen, die durch Protonen hervorgerufen werden. (Proc 
Roy. Soc. London. Ser. A. 141. 722—33. 1/9. 1933. Cambridge, Trinity College,' 
Cayendisli Laboratory.) ° S c h m id t

P. I. Dee und E. T. S. Walton, Eine photograjihische Untersuchung der Um- 
imnatung des Lilhium und Bor durch Protonen und des Lithium durch lonen des sehweren 
Wasserstoffisotops. Unter Benutzung einer Expansionskammer u. einer doppelten 
Rainera smd die Strahlonbahnen photographiert worden, die bei der Umwandlung 
des Li u. B durch Protonen u. des Li durch lonen des sehweren H-Isotops emittiert 
werden. Die Spannung fiir die Róhren zur Beschleunigung der auftroffenden Teilchen 
oetrug bis 400 kV. In der gewalilten Anordnung konnten unter giinstigsten Vers - 
■Bedingungen uber 100 Bahnen pro Expansion von einer kleinen Li-Schieht erhalten 
werden. iiei den Verss. mit schnellen Protonen fiel das Protonenbiindel auf dio Schieht 
w  m elÎ r klemen R°hro cnthalten war. Diese Rohro ging durch das Deckglas der 
iłlB O M am m er. Aus den Langenmessungen der aufgenommenen Strahlenbahnen
w i die bereits frtther fiir den Zerfall des Li aufgestellten Rkk. 3Li7 +  .H 1__ v

jiie , 2H& u. 3Li6 -(- ,H 2 — ->- 2He4 +  „He4 bestiitigt wordon. (Proc. Roy. Soc 
London Ser. A. 141. 733-42. 1/9? 1933. Cambridge, Pembroke-, M n ity

* G S c h m id t
e , Jędrzejowski, Beweglichkeit der radioaktiren Atonie auf der Oberflćiche
, . ' KorPcr- (Vgl. C. 1932. II. 331.) Im AnschluB an die Verss. uber die Durcli- 
drmgung der Po-Atomo^durch diinne Pb-Folien lafit der Vf. auf dunne Pt-Schiehten 
ro ctest u. gibt dem Nd. die Form oines Kreises von 5 mm Durchmesser. Die auf 
uiese Weise hergestellte Quolle wird auf die lichtempfindliche Seite einer photograph.

V  n a.lJfS?driickt- Nacl1 dieser Exposition, dio durclischnittlich 2 Tage dauerte 
'ira die Quelle in ein Quarzrohr gebracht, das elektr. geheizt wurde. Nach 3-std’ 
^rwarmung wird eine neue photograph. Aufnahme hergestellt u. der Vers. bei einer 
Lit P' wiedorholt. Dio Bildor der Quelle auf der photograph. Platte werden
nf m  ^ ? esr,Komparators untersucht, wodurch sich die Diffusion der Po-Atome 

nrlloif1 t;9 b®rfl,ache quantitativ vcrfolgen laBt. Folgende einzelnc Ergebnisse wurden 
rnaiten; >iach der Erhitzung auf eine Temp. von 910° war das Po fast gleichmaBi" 

t t ®®samten Pt-Oberflache zerstreut. Es befand sich sogar auf der ent^egen^ 
Ungefahr 10% der Anfangsaktivitat war yollig verdampft; auf°der 

fis ni ?  , , erflilche befand sich etwa noeh 60% u. auf der entgegengesetzten Ober-
flache ungefahr 30% der Anfangsaktmtat. Bis 873° nahm die A kthftat der Q #lle 
A n l i t  u 6r®t  nacl1 Erhltzung auf 898° war eine 5%ig. Abnahme festzustehen. Diese 
diP'T>t ni, 57-01fen’- hler eme Ers°heinung yorliegt, bei der die Atome des Po iiber

i rr S1 verteilen» °hne durch die gasfórmige Phase zu gehen. Der mittlero 
tusionskoeff. ergibt sich aus diesen Verss. zu 2,10-10-3 qcm pro Tag. Analoge



Verss. mit Strahlenąuellen auf Au-Folien haben selbst bei Erhitzung auf lempp. von 
1000° keine Diffusion gezeigt. In diesem Falle scheint die Vcrdampfung des Po vor- 
herrschend zu sein. Bei einem Vers. mit Glimmer ais Unterlage hat sich ergeben, daB 
die Strahlenauelle nach einer Erhitzung auf 440° nahezu vollstandig lhre Aktmtat 
verloren hatte; die nooh restliehen 20°/o der Anfangsaktmtat waren auf der gesainten 
Oberflache verstreut. (Acta physie. polon. 2. 137-42. 1933. Warscliau Mirosława 
Kernbaum Radiolog. Labor.) G- Schmidt.

James Kendall, William W. Smith und Thomas Tait, Das Calciumuolop 
mit der Masse 41 und die Halbwertszeit des Kaliums. Vff. bestimmen das At.-Gcw. 
von Ca, das aus 2 sehr alten K-reichen Ablagerungen herausgel. worden ist. Das erste 
Minerał (Feldspat aus Rhiconich) besitzt schiitzungsweise ein Alter von 1-10 Jahren; 
das andere Minerał (Pegmatit) ist ungefahr 600-10* Jahre alt. Jedes Minerał enthielt 
angenahert 9% K20 u. weniger ais 0,3% CaO, so daB wa,hrschemlich die Ansammlung 
des Ca-Isotops mit der M  41, das durch langsamen radioakt. Zerfall des Iy hervor- 
"erufen worden ist, ausreichte, eine merkliche Veranderung nn At.-Gew. vom .Normal- 
wert nachzuweisen. Die Herauslsg. mit HC1 cntfemte etwa V3 desCa-Geh. aus dcm 
pulverisierten Gestein. Aus etwa 100 kg jedes Minerals wurden 180 g Ca gewonnen. 
Dann wurde dieses Ca2C20 , in Ca(N03)2 umgewandelt u. wiederholt krystalhsier .
6 Bestst. mit Feldspat aus Rhiconich lieferten ein At.-Gow.voii 40,092 nut einem 
wahrscheinlichen Fehler von 0,0006. Weitere 6 Bestst. nut der 2. Ga-I robe ergaben 
ein At.-Gew. von 40,089 mit einem wahrscheinlichen Fehler von 0,0004. larallehcrss. 
mit Ca, das aus Meeresfundstellen stammte, zeigtcn Werte von 40,076 u. 40,077. Aus 
diesen Ergebnissen folgt, daB die Halbwertszeit des K-Isotops mit der M  41 unter
2 Annahmon berechnet werden kann, 1. daB das gesamte Ca, was im Gestem vorhanue 
war, herausgel. wurde u. 2. daB nur »/* dieses Ca herausgel wurde. Der ersteren An
n a h m e  entspreclien Halbwertszeiten von 2-1012 bzw. 1,3-10 - Jahren, der zweiten An
nahme Werte von 7-1011 bzw. 4,3-1011 Jahren. (Naturę, London 131. 688! 8J.

13 <̂> Gregory P au l1 B a z te r 'u n d  Chester M. Alter, Das Atwngewichi des Bleisaus 
Bedford Cyrtolit. (Vgl. C. 1933. I. 1889.) Die Schatzung des Alters des Be^ord- 
Cyrlolits wird durch die Best. des At.-Gew. des Pb ermoghcht. Dabei muB vorerst 
festgestellt werden, ob dieses Pb vollkommen aus dem Zerfall des U hemihrt. Ua 
Cyrtolit hauptsachlieh aus Zirkonsilicat besteht u. sehr schwer schmelzbar ist bereitet 
die Herauslsg. des Pb einige Schwierigkęiten, sie erfolgto mit HF. Analysengan® g. 
Original. Die Analysen des gewólmliehen PbCl2 heferten fur das I b  em At.-G . 
207,22. Fur Kolm-¥h wurde ein At.-Gew. von 206,013 gefunden. Das At.-Gew. des 
Uranblei aus einer Gyrtolilpmbe bestimmte sich zu 205,92 ±  0,02. Das OyM ■ 
scheint im allgemeinen frei von gewóhnlichem Pb zu sem. (J. Amer. chem. So . I
1445—48. April 1933. H arrard Univ.) , , J,Vic. D. Ellis und N. F. Mott, Energiebcziehungen bet der (t-Strahlwig des r 
aktiven Zerfalls. Bei allen Umwandlungen, wo a-Teilchen, y^&trahlung oder 
von den Kernen ausgesandt werden, wird angenommen, daB Kernenergie 
ist, u. daB diese Energio erhalten bleibt. Findot andererseits ^ e m u m ^ g  
in einen anderen Kern unter Emission yon /?-Strahlen statt, so besitzt das p , 
alle Energien zwischen 0 u. einer oberen Grenze. Daraus ka,nn geschlossen 
daB die Energie entweder des ersten oder des zweiten Kerns rnclit ąuantisiert; ist„ 
daB die Energie nieht bei der Umwandlung erhalten bleibt. In der voililegei
wird angenommen, daB die scharfe obere Grenze des ^-Strahlenspektrums em wicMg 
Parameter ist zur Einordnung eines p-Zerfalls Nach HeiSBNBEM W  gescWo^n, 
daB der <3-Zerfall nur stattfinden kann, wenn die Energie d e s  ersten Kerns gro 
ais die des zweiten Kerns. Daraus wird von den Vff. gefolge^ daB 
Bindungsenergie der beiden Kerne gleieh der oberen Grenze des ^ t ia h le n  P ^  
ist. Diese Annahme wird durch das Experiment bestatigt gefunde . mekrere
angenommen, daB die beobachteten kontinuierlichen ^-Strahlenspektien* { haben
iiberlagerte Kurven aufgelost werden konnen, die sanitheh den gleie angevandt.
Diese Annahme wird auf die /?-Strahlen von RaE, RaC, ThB, IhC . 1 SphmidT.
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 141. 502-11. 1/9. 1933. Cambridge.) „ ™ M i m  

Mitikadu Hayakawa, Ober die Energie der p-Strahlen und ' nde Ergeb- 
lialtung der Energie. Die Unterss. iiber die ^-Strahlen haben P ^  genau
nisse bezuglich des kontinuierlichen Spektrums der primaren /9-St r<rPbnisśo von der 
definierten Zerfallskonstante ergeben. Es wird versueht, diese Ergebms

3 0 9 2  A ,. A t o m st r u k t u r . R a d io c h em ie . P h o to c h em ie . 1 9 3 3 . II.



1933. II. A t. A t o m st b u k t u b . R adio c h em ie . P ho to c h em ie . 3093

klass. Quaiłtenmeohanik u. der allgemeinen Rel&tivitatstheorie aus naher zu erklaren. 
Die Arbeit des Vf. behandclt I. die Moglichkeit der Existenz von kontinuierliehen 
Eigenwerten. II. Das Gesotz der Erhaltung der Energio u. das Gesetz der Minimum- 
energie. III. Die Diskontinuitaten der Energie dor cc- u. y-Strahlen u. IV. die Un- 
bestiinmtheit des Energiebegriffs. (Proc. physic.-math. Soe. Japan [3] 15. 328—30. 
Aug. 1933. Kinositas Laboratorium.) Q_ SCHMIDT.

G. Gueben und L. Hermans, Ubergangserscheinungen der y-Strahlen. Im AnsehluB 
an die Beobachtungen der Ubergangseffekte der Ultrastrahlung wird nach gleichen 
Erscheiuungen fiir den Fali der y-Strahlen gesucht. Die Strahlenąuolle bildete Ra 
u. die y-Strahlung ging durch einen Primarfilter von 5 mm Pb. Wird die Absorption 
in Pb allein untersucht, so ist zuerst eine Zunahme der Ionisation festzustellen, wenn 
die ersten Pb-Filter vor dio Kammer gebraeht werden. Nimmt dio Pb-Dicko weiter 
zu, so wird eine schnolle Abnahme der Ionisation beobachtet. Werden die Ergebnisse 
auf Schichtdicken bezogen, die in bozug auf die Elektronendichte iiquivalent sind, 
so findet man im Fallo von Al eine goringere anfangliche Zunahme der Ionisation ais 
im Falle von Pb. Urn den Ubergang vom Al zum Pb zu beobachten, werden vor dio 
lonisationskammern nacheinander Al-Folien u. Pb-Folien mit zunehmender Diclce 
gebraeht. ^Nach dem Einschalten der ersten Pb-Folien wird ein Anwaclisen der 
Ionisation beobachtet, auf das eine sehr schnelle Abnahme folgt. Diese Abnahme 
ist grofier ais bei einer aquivalenten Dicke Al. Diese Effekte sind vóllig mit den 
von Sc h in d l e r  (C. 1932. I. 346) mit der Ultrastrahlung beobacliteten vergleichbar. 
Die Ergebnisse werden der Wrkg. sekundarer korpuskularer Strahlen zugesehrieben, 
die in den zwischengeschalteten Schichten durch dio einfallende Strahlung ausgelost 
werden. Bis jetzt liegen noch keine Beweise vor, daB die Strahlung die Eigg. einer 
elektromagnet. Strahlung besitzt. (C. R. hebd. Sćances Aoad. Sci. 196. 1789—91. 
12/6. 1933. Paris.) S c h m id t .

Gunnar Hagg und Gósta Phragmen, Abweichungen von der Braggschen Be- 
zieJiung bei der Pulvermethode. Die Einfliisse der Brechung der Róntgenstrahlen bei 
der Pulvermetkode sind in den meisten Fiillen von keiner Bedeutung. Die exakte 
Berechnung der Brechungskorrektionen ist iiberdies in den meisten Fiillen wegen der 
komplizierten Verhiiltnisso unmoglieh. Doch ist es zweckmaBig, bei der Eichung eine 
Breehungskorrektion anzubringen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Anstallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86. 306—08. Sept. 1933. 
iStocliholm, Inst. f. allg. u. anorgan. Chemie d. Univ., Metallograph. Inst.) S k a l ik s .
0 ,, nnar Rontgenkrystallographisćhe Unlersuchungev, mit langwelliger
otralUung. Weichere Rontgenstralilen ais Cr K  sind fur rontgenkrystallograpli. Zwecke 
bisher kaum benutzt worden, so daB neue Verss. auf diesem Gebiet erwiinscht waron. 
Hauptprobleme der Versuchsmethodik: Aufsuchen geeigneter Antikathodensubstanzen

<j)nstra^t*on siner beąuem u. rasch arbeitenden, hochyakuumdichten AbschlieGung.
1 “er vom Vf- konstruierten u. in vorliegender Arbeit beschriebenen Apparatur war 
(las Rontgenrohr in einen gegossenen Messingkasten eingebaut, in den die Kameras 
cingestellt werden konnten. Das Rontgenrohr (Ionenrohr) u. der Kasten wurden einzeln 
oder zusammen mit einer Diffusionspumpe aus Stahl ausgepumpt. Aufnahmen meist 
in 3 Fokussierungskameras, die gleichzeitig exponiert werden konnten. Es hat sich 
gezeigt, daB immer dann, wenn Aufnahmen ohne Fensterbedeckung gemacht wurden, 
die Filme in kur/er Zeit sehr intensiv u. gleichzeitig gesehwarzt wurden, auch wenn 
sich keine Praparate in den Kameras befanden. Vf. hat eine groBe Zahl von Verss. 
zur Jirklarung dieser Seliwarzung gemacht, jodoch ohne vollen Erfolg. Es scheint 
zunachst, ais ob eine vom Primarstrahl beim Durehsetzen der Luftreste erregte, sekun- 
aare Rontgenstrahlung die Schwarzung verursacht (O K- oder N iśT-Strahlung ?). Die 
Verss. werden fortgesetzt. — Nach den bisherigen Ergebnissen konnen nur Metalle
0 metali, leitende Stoffe ais Antikathodensubstanzen fiir dauernde Strahlungs- 
erzeugung vorwandt werden. Vf. hat Ca, Al u. Mg benutzt. Eine Aufnahme mit Ca K- 
otrahlung bei 35 kV u. 5 mAmp. laBt sich in 12 Stdn. erhalten. (Z. Kristallogr., Kristall-

: p istallPhysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86.
c tj- pt' Stockholm, Inst. f. allg. u. anorgan. Chemie d. Univ.) S k a l ik s .
o. Katzoff und Emil Ott, Uber die Gitterkonstanten von Eisenoxyd. Vff. haben 

eine neue Best. der Gitterkonstanten aus D e b y e -S c h e r k e e -Aufnahmen (Radius 
er Hamera 57,3 mm) durchgefiihrt. Zur Berechnung wurden nur die 5 auBersten 
mień benutzt, die mit Fe i f ?-Strahlimg erhalten wurden (Dublett ldar aufgelóst). 

jrgebnis, mit friiheren libereinstimmend, abweichend von dem BitiLLschen Wert
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(C. 1932. II. 3052): r =  5,4135 ± 5 A, a =  55° 17'-6. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr. 
Kristallphysik, Kristallckem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86. 311—12. 
Sept. 1933. Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins Urny., Dept. of Chem.) Skal.

H. 0 ’Daniel, KFeS2 und CuFeS2. KFeS2 wurde nach S c h n e id e r  (1869) lier- 
gestellt ti. rontgenograph. untersucht. Gefunden wurde aus Schichtlinienaufnahmen: 
c =  5,403 u. a =  13,041 A; doch ergab die Indizierung der Diagramme, daB die Werte 
nicht ais zuyerlassig angesehen werden konnen. Pyknometr. D.: 2,66 ±  0,012. Der 
Elementarkórper wtirde danń 8 Moll. enthalten. Symmetrieklasse Die Substanz
ist Nichtleiter u. besitzt keine polaren Aehsen (Methode von Gi e b e -S c h e ib e ). — 
Weiter wurde dann rontgenograph. nachgewiesen, daB KFeS2 in Cu'-haltiger Lsg. sieli 
nach S c h n e id e r  leieht in CuFeS2 uberfiihren liiBt. Dieser UmwandlungsYorgang 
wird zu erklaren yersucht. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
ohem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86. 192—202. Sept. 1933. Munchen, 
Mineralog.-Geolog. Inst. d. T. H.) Sk a lik s.

Edward W. Neuman, Rontgenographisclie Unlersuchung an Natriumfluorphosphat. 
Aus L a u e - u . Drehaufnahmen wurde eine kub. Elementarzelle init der Wiirfelkante 
a =  27,86 A bestimmt. Inhalt 24 Moll. 2 Na3PO.,-NaF-19 H20. Das Gitter ist flaclien- 
zentriert, Raumgruppe wahrscheinlich O^. Die Atomanordnung wurde nicht bestinnnt, 
(Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallckem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] 86. 298—300. Sept. 1933. Pasadena, California Inst. of. Teclmol., 
Gates Chem. Lab.) _ S kaliks.

Wilhelm Jansen, Rontgenograpliisclie Unlersuchung en iiber die Krystallorien- 
tieruTig in paralłelfaserigen Aggregalen. Im AnschluB an die C. 1933. II. 506 referiertc 
Unters. iiber Spharolithe wurden jetzt p a r  a 11 e 1 faserige Aggregate nach derselben 
Methode untersucht. Zur Priifung der eindimensionalen Gitterparallelitat wurden 
zunachst LAUE-Aufnahmen gemacht; wahrend der Exposition wurde das Pasorbiindcl 
in einer Ebene senkrecht zum Primarstrahl durch diesen gezogen. Die Drehaufnahmen 
wurden mit gefilterter Fe-Strahlung gewonnen (Mn-Salzfilter). — Polgende Minoralien 
wurden untersucht: Gips, Cólestin, Baryt, Bittersalz (Epsomit), Graphit, Antimon- 
glanz, Millerit, Eisenglanz, Pyrolusit, Manganit, Strontianit, Cerussit, Wołframit, 
Glaserit, Rhatizit, Wollastonit, Diopsid, Krokydolitliasbest, Chrysotilasbest, — 
Ergebnisse: Der Fasercólestin von Jena zeigte ais einziges der u n t e r s u c h t e n  Mineralien 
keine einlieitliehe Orientierung. Es liandelt sich aber nicht um eine prinzipielle Aus- 
nahme, da sein faseriges Wachstum lediglich seiner Pseudomorphosierung nach Gips zu- 
zuschreiben ist, die Faserstruktur somit nicht primiir ist. Alle anderen Faserniinerale, 
unter denen sich auch ein Colestin yon Girgenti befand, zeigten im allgemeinen das 
gleiche Verk. wio die Spharolithe: eindimensionale Gitterparallelitat, Orientierung 
habitusabhangig. Die Wachstums- u. Orientierungsbedingungen der paralłelfaserigen 
u. der spharolith. Aggregate sind folglich ais gleich anzunehmen. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A d. Z. K ristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 86. 171—85. Sept. 1933. Greifswald, Minerał. Inst. d. Univ.) Skauks.

O. K ratky, Zum Deformationsmechanismus der Faserstoffe. I. ( V g l .  C. 1930.11* 
233.) Vf. berechnet die Richtungsverteilung der Krystallite in gedehntcn Filmen. 
Der Rechnung wird ais Modeli des Filmes ein 2-phasiger Mischkorper, bestehend aus 
Stabchen, in einem piast. Zwisehenmedium zugrunde gelegt. Das Zwischenmedium 
wird ais Kontinuum aufgefaBt. Vf. berechnet die Drehung_geometr._ gerader Limen, 
die im Zwischenmedium in beliebiger Richtung angezeichnet sind, bei e i n e r  Deforma ion 
des Zwischenmediums; die Bewegung der Stabchen wird der Bewegung der geome r. 
Linien gleichgesetzt. Die Rechnung wird auf die Dehnung eines u n g e o r d n e t e n  Aiuang • 
zustandes u. auf eine darauf folgende Querdehnung angewendet. Aus d e n  RicMungs- 
verteilungen erhalt man die Intensitatsverteilungen langs der Debye-Schebee - 
Kreise, sowie die Anderungen der Eigendoppelbrechung in Abhangigkeit 
Deformation. Die rontgenograph. Formeln werden durch Verss. an s ta r k  geąuoUe 
Cellubseamyloxalat gepruft u. (wenigstens naherungsweise) bestatigt. (Kolloid-A 0 • 
213—22. Aug. 1933. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Faserstoffchemie.)

W illem van der Grinten, Temperalureinflufi und Verwendung v?n,.m01j0frnnc 
malischer Strahlung bei der Streuung von Rontgenslralden am Tetrachłorkonlens ojjg ■ 
Eine Anordnung wird beschrieben, mit dereń Hilfe es moglich ist, Rontgemnter 
an Gasen von hoher Temp. zu beobachten. Mit dieser Anordnung w e r d e n  otreu 
von CClt bei 100 u. 350° beobachtet, u. es wird festgestellt, daB em lemp.- 
yorhanden ist, der nieht durch Atomschwingungen erklart werden kann. Dieser s
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bare Temp.-Effekt wird durch eine yerbesserte Anordnung beseitigt. Die Atom- 
schwmgungen u. dereń EinfluB auf die Róntgeninterferenzen bei Gasen u. bei Krystalłen 
werden mitemander vergUchen. Die Verwendung von streng monochromat. Strahlen 
ergibt fur CCI4 eme befriedigende Ubereinstimmung zwischen Theorie u. Esperiment
auch onne Berucksichtigung der Atomscliwingungen. (Physik Z 34 609__18 15/8
1933. Leipzig.) ' Sk a l ik s

G. Herzberg und E Teller, Scliwingungsstruktur der Eleletronenubergange bei 
mehratomigen Molekulen. Zur Deutung der Spektren mehratomiger Moli werden 
theoret. Auswahlregeln angegeben die sich auf die durch Schwingungen bewirkte 
Steuktur der Ekktronenspmnge bezieht. Dabei wird die Rotationsstruktur nicht 
berucksichtigt. Die Anwendung des FRANCK-CONDON-Prinzips ergibt in 1. Naherune 

bei Absorption vom schwingungslosen Grundzustand aus nur dieienieen Schwin- 
gungsspriingo erlaubt sind, bei denen die Symmetrie erhalten bleibt. Unter Beriick- 
sichtigung der CoNDONschen ąuantenmechan. Erweiterung des Prinzips sind zwar 
noch andere Ubergange erlaubt, aber die ihnen entsprechenden Bandeii sind wenie 

\ r  i T  lm ^ n.fa“gs™8tand bereits Schwingungen angeregt waren, bei denen 
sich die Mol.-Symmetrie andert, gilt die angegebeno Auswahlregel nicht; Vff leiten 
folgende Auswahlregel mit allgemeiner Gultigkeit ab: Unter der Voraussetzung, dafl 
clie liilektronenubergangswahrscliemlichkeit von der Kernlage unabhangig ist sind die- 
jemgen Ubergange erlaubt, bei denen dio Transformationseigg. der °Schwin£runss- 
cigenfunktionen von Anfangs- u. Endzustand dieselben sind. — Es zeigt sich, daB 
manchmal die Anderung der Elektronenubergangswahrscheinlichkeit mit der Kernlace 
von Bedeutung ist; denn durch Anderungen der Symmetrieeig. infolge Kernyerriik- 
kungen wird das Auftreten sonst yerbotener Elektroneniibergange moglich in dereń 
Schwingungsstruktur Schwingungsubergange yorkommen, die in den gewóhnliehen 
isanden verboten sind. Dio Theorie wird auf die Spektren des 11,00=010, SO OH 
CH3J  angewendet. (Z. physik. Chem. Abt. B. 21. 410-16. Juni 1933. Darmstadt; 

T w  w 1o n ; , ochscb-’ u- Gottingen, Inst. f. phys. Chem. d. Univ.) E isensch  
J. m. iirank, Die Anregungsfunlction und die Absorplio?iskurve bei der ovtischen 

Dmozmtzon von TU. Ein QuarzgefaB mit TU wurde mit dem mittels eines Mono 
cnromatora zerlegten Licht emes kondensierten Eunkens zwischen Eloktroden aus 
Al-Zn-Legierung bestraklt. Die Holligkeit der dureh Photodissoziation in ein n. Jod-
• angeregtes Tl-Atom verursachten Emission der Tl-Linien wurde fur Anreeune mit 

yersclnedenen Lmien unmittelbar hinter der Eintrittsstelle des Lichtes photometr.
T  n  Int«nsitat der anregenden Linien wurde photometr. mittels eines an 

~ju u Quarzgefal3es aufgestellten Willemitschirmes festgestellt. Die auf diese Weise 
erhaUene Anregungsfunlction fur T1J weist ein Maarimum bei ca. 2020 A auf, wobei
i  i ’ n ™ ?  steil nach der langwelligon u. langsam nach der kurzwelligen Riehtung 
aoiailt. Die Wirksamkeit ist m weiten Grenzen dem Druck nahezu proportional. Ebenso
S i  t” / ' ? 11; ™ 1 sin,d auch die bei ca- 4800 in 2 cm Dampfschicht gemessenen 

dGE ve,rSchiedenen Linie»- Di® Form der Absorptionskurve unter- 
K n S r  aber wesentlieh yon der Form der Anregungskurve. Das Maximum beider 

g a™?  ̂be; derselbcn WeUenlange (2020 A),-was (unter Beriicksichtigung
r i T  A,usbeutckoeff.) darauf hinweist, daB bei 2000 A die Absorption haupt- 

sacmich durch die mit Emission der Tl-Linien yerbundene opt. Dissoziation in ein 
£  anfg?regt?  „T1 bedn'gfc ist- Der weitere Verlauf der Absorptionskurye weist 

Pirl f- daC man mindestens noch zwei andere Prozesse annehmen muB. Dor
efmdet mi Gebiet 2000—2195 A statt u. wird mit dem im nachst. Ref. von T e r e n i n  

/fschricbenen ProzeB der Dissoziation in Ionen identifiziert. Der andere 
f 1935, ’ der zugrundeHegende ElementarprozeB kann noeh nicht

7w i S g Ae gC ;e " 'firdon- Es wird darauf hingewiesen, daB ahnliche Unterschiede 
t X n° " r regU?gS-„Absorptionsfunktionen auch bei anderen Halogensalzen auf- 
opt. InsU Sowjetunion 2. 319—36. 1932. Leningrad, Photochem. Labor. des

A m' . j  t. -r. Boris Rosen.
B.P°p°w, Photodissoziation von Salzmolekiilen in Ionen. Die 

starken UDg e*“ genr MeMIhalogemde mit ultrayiolettem Licht beobachteten
Ł - S  f r 1; (C. 1932. II. 337. 1887) werden eingehend untersucht. Ein 
Mpfnlifnrj mi ckigen K°n<̂ ens^torplatten konnte mit dem Licht yerschiedener
Im sobellcbtet werden, daB das Lichtbiindel die Platten nicht beriihrte.
warmw f  b̂ and Slcb das Salz, das Ganze konnte auf einige hundert Grad er- 

emen- 1)1 e Photostrome -mirden mit einem empfindlichen Elektrometer ge-
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messen. Ein Stroni zwischen den Platten wurde ohne Beliclitung nur bei starker Er- 
warmung beobachtet (therm. Dissoziation). Bei Belichtung wurde in TU bereits bei 
250° (4-10~3 mm Druck) ein merklicher Strom festgestellt, der unabhangig Yon der 
Eeldrichtung war. Sattigung wurde bereits bei 30 Y erreicht. Der Strom war dera 
Dampfdruck ungefahr proportional. Die Stromstarke betrug bis zu 10 ‘ Amp. Duroh 
Benutzun<T eines Monochromators konnte festgestellt werden, daB die maximale 
Aktivitat des Lichtes bei ca. 2120—2130 A liegt u. nach grófieren Wellenlangen hin 
scharf abfallt. Bei TIBr liegt das Maximum zwischen 2000—2010 A, die Photostrome 
sind wesentlich geringer. Bei T1C1 sind die Strome noch kleiner, das Maximum liegt 
bei ca. 1850 A. Zur Feststellung des Primarprozesses bei der Pliotoionisation wurde 
der Ionenstrahl durch einen Spalt in einer lvondensatorplatte hindui chbcsclileuuigt 
u hinter dem Spalt magnet, analysiert, Die in T1J entstehenden Ionen konnten ais 
T1+ u. J -  identifiziert werden, in TIBr ais T1+ u. Br~. Alle Beobachtungen weisen 
darauf hin, daB die Dissoziation in Ionen ein PrimarprozeB ist. Die relative Lage der 
Potentialkurven des n. (Atom)-Zustandes u. des angeregten Ionenzustandes wird auf 
Grund der beschriebenen Beobachtungen u. unter der Annahme, daB der Gleich* 
"ewichtsabstand im lonenzustand der Summę der Ionenradien n + u. .1 im Krystall 
entspricht, angegeben. Das Minimum des Ionenzustandes liegt ca. 4 V unteihalb der 
Asymptote. Der molekulare Absorptionskoeff. fiir Photodissoziation in Ionen be- 
tragt ca. 10-17, ist also von derselben GroBenorduung wie derjenige fiir die Photo
dissoziation in angeregte Tl- u. n. J-Atonie. In AgJ tritt der Photoeffekt hinter dem 
therm. Effekt wegen der erforderlichen hoheren Tempp. zuriick u. ist mcht sieher 
feststellbar. Intensive Belichtung des P bJ2-Dampfes liefert einen Thotostrom von ca. 
10"8 Amp., mit PbCl2 u. BiJ3 sind die Strome von der GroBenordnung lO '9 Amp. 
Negative Resultate wurden mit A1J3, TeBr2, H gJ2, CdJ2 erhalten, obwohl der Druck 
bis zu 10 mm gesteigert wurde u. CdJ2 wegen der gróBeren Fluchtigkeit (rehlen des 
therm. Effekts) fur die Beobachtung eines Photostroms besonders giinstig ist. (Physik. 
Z Sowietunion 2. 299—318. 1932. Leningrad, Photochem. Labor. of the Opt. 
Inst.) B oris  R osen.

A. Terenin, Emissionsbanden, die im TU-Daiwpf durch ultraviolettes Licht an- 
nereat werden. Es wird gezeigt, daB in Ergiinzung zu den bereits bekannten Lemilit- 
erscheinungen, die bei Belichtung des TlJ-Dampfes mit kurzwelhgem ultrayiolettem 
Licht stattfinden (vgl. vorvorst. Ref.) einige neue Erscheinungen auftreten, die wegen 
ihrer geringen LeuclitstiŁrke bisher nieht beobachtet worden sind. Diese wurden mit 
einem kleinen FuESSschen Quarzspektrographen u. mit einem STEINHEIL-3-Prismen- 
idasspektrographen fiir das Sichtbare bei mehrstundiger Exposition untersucht. Ke- 
sultate: Licht zwischen 2144 u. 2026 A erregt: 1. zwei selektiv verstarkte Emissions- 
banden bei 4084 u. 4394 A, jede mit einigen schwacheren Nebenbanden. Die erstere 
Gruppo ist (allerdings mit wesentlich anderer Intensitataverteilung) auch im Ab- 
sorptionsspektrum des T lJ bekannt, die zweite wurde in Absorption bisher mcht beoD- 
achtet, gehort aber demselben Bandensystem an. 2. Eine scheinbar kontinuieriiciie 
Bandę mit einer scharfen Kante bei 3425 A. Licht zwischen 1903 u. 18t>4 A erreg . 
1. ein Kontinuum zwischen 4000—5000 A u. Banden bei 4152 A u. 4122 A, die zum 
Absorptionsspektrum des T1J gehoren, 2. eine scbmale Bandę bei 3470 A. ln uci 
u. T1C1 konnten ahnliche Spektren nicht beobachtet werden. Es wird veraueM , cue 
vorliegenden Ergebnisse an Hand der bekaimten Potentialkurven des 11J-i.o e’ii 
durch Uberschneidungen dieser Kurven zu deuten, wobei der provisor. Charakter a 
yorgeschlagenen Deutungen u. die Notwendigkeit weiterer experimentellen Untersb- 
besonders betont wird. (Physik. Z. Sowjetunion 2. 377-93. 1932. L e n in g ra d  Photo
chem. Labor. of the Opt. Inst.) B o r is  Rofe . ■

D. R. H artree und M. M. Black, Eine tlieoretische Erforschung des bauersi jj 
atoms in verschiedenen Ionisationszustanden. Ais Beispiel eines Atoms nnt 
einem Elektron in unvollstandigen Gruppen wird das 0-Atom rechner. beh)inae , •
zwar ais neutrales O, ais 0+, 0++ u. 0+++. Es werden E ii ie le k t r o n -Wellenfiuiktionc 
nach der self-consistent field-Methode berechnet u. aus diesen die Ene r̂gi 
Zustandes des 0 +++ sowie der folgenden Zustańde: 0 ++ 3P> 1D, S; O > > »
O SP, 1D, lS. Man erhalt so die lonisationsenergien u. die Intermultiplettaulsp g
(ohne spin-Aufspaltung). Die Ubereinstimmung mit der Erfahrung ist unter , 
sichtigung der eingefuhrten Vereinfachungen befriedigend. (Proc. Koy. boc'’ . 
Ser. A. 139. 311—35. 1/2. 1933.) r Eiseti>iSCP '1 uis.

St. Rafałowski, Uber die Kernmomente der Te- und Se-Isolopen. pn
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herigen Unterss. sind Elemente auf Hyperfeinstrukturen gepruft worden, die allen 
Spalten des period. Systems der Elemente angehóren; eine Ausnalime macht aber 
die VI. Spalte, in der keines der Elemente untersucht worden ist. Zwecks Ausfiillunr' 
dieser Liicke werden Beobachtungen der Hyperfeinstruktur der Te- u. Se-Spektren 
durchgefuhrt. Die Bogenspektren dieser Elemente werden in einem evakuierten Quarz- 
rohrchen bei Zusatz von 1—2 mm He u. Weehselstromerregung yon ca. 1000 V erzeugt. 
Bei der gewahlten Anordnung erwarmt sich u. verdampft das untersuchto Metali 
wahrend der Entladung so stark, daB nach kurzer Zeit neben dem anfanglich vor- 
handenen He-Spektrum das Bogenspektrum des entspreehenden Metalls mit an- 
geniihert gleicher Intensitiit erseheint. Beim Se wird neben dem Bogenspektrum 
auch das Bandenspektrum beobachtet, welches im Falle des Te ganzlich fehlt. Es 
werden auch Verss. mit S durchgefuhrt, bei denen aber ein so starkes Bandenspektrum 
hervortritt, daB die Unters. ohne Erfolg geblieben sind. Ais Interferenzapp. wird 
eine LuMMER-GEHRCKE-Platte aus Quarz von 6,888 mm Dicke u. 20 cm Lange an- 
gewandt. Die starksten Linien des Te-Spektrums sind folgende: 2769,65 (5 XD0—6 3&) 
2530,73 (5 5Ą ), 2385,76 (5 3P X—6 3Ą), 2383,24 (5 :lP 0—6 3Ą), 2259,02 (5 3P 2—
o o2). Auflcrdem werden mehrere schwachere u. auch starkere nicht qualifizierte 
Linien analysiert. Alle analysierten Spektrallinien haben sich ais einfach ergeben. 
Unter Bcnutzung der ASTONschen Tabellen der prozentualen Haufigkeiten der Te- 
u. Se-Isotopen lassen sich auf Grund der gewonnenen Ergebnisse einige Folgerun^en 
iiber die Kernmomente dieser Isotopen aufstellen. Die Einfachheit der Bogenlinien 
dieser Elemente berechtigt zu dem SeliluB, daB die geradzahligen Isotopen des Te u. 
des Se Kernmomente vom Werte 0 besitzen u. iihnlich anderen mittelsehweren Klo-
raenten keine elektr. Linienverschiebung zeigen. (Aeta physic. polon 2 119_23
1933. Warschau, Univ.) ' G. S c h m id t . ’

Erik Svensson und Polkę Tyrćn. Einc Untersuchung iiber das Bandenspektrum 
des wnsierten Cadmiumliydrids. Es wird eine experimentelle Unters. der Banden von 
. durchgefuhrt. Ais Lichtquelle wird ein Entladungsrohr verwendet, das bei 

einem H2-Druck von 4—5 mm Hg mit 2 Amp. Wecliselstrom betrieben wurde. Mittels 
eln<o7 fin s*;er®Pe^ ro8raP^en (Dispersion 1,97 A/mm) wurden Banden zwischen 2200 
u. -700 A (in 1. Ordnung) aufgenommen. Eine Isotopieaufspaltung konnte nicht 
beobachtet werden, im Gegensatz zum Spektrum des ncutralen Cdii (vgl. C. 1933.

a b  -010 Messungsergebnisse sind in Tabellen mitgeteilt. Das Ergebnis hat in 
S bJ die friihere Analyse von B e n g t s s o n  u. R y d b e r g  bestatigt (vgl. C. 19 3 0 .
I. b4d). Die Dissoziationsarbeit des Normalzustandes errechnet sieli zu 2,0 4- 0.1 Volt 
(Z. Physik 85 257-63. 4/9. 1933.) E is e n s c h it z .

Jiugo łredholm , Die Ullraviolettabsorption von ammoniakalischen Zosungen an- 
orgaiuscher Salze. Um zu ermitteln, ob in ammoniakal. Lsgg. der Alkali- u. Erdalkali- 
cnloride u. des ZnCl2 u. CdCl2 Komplexbldg. eintritt, untersucht Vf. die Absorptions- 
spektren dieser Lsgg. im Vergleich mit rein wss. Lsgg. Wahrend bei KC1, NaCl, SrCl, 
u. BaU2 kem meBbarer Effekt gefunden wird, wird bei LiCl, MgCl2, CaCl2, Z11CL u.

deutliehe Anderung der Absorptionsspektren im Ultrayioletten beobachtet, 
1 0 9 0  \ vomPlcxbldg- schlieBen laBt. (Srensk kem. Tidskr. 4 4 . 44—48. 2 Tafeln. 
"  " i  _ . R. K. M u l l e r .

o. łilippow a, liamaneffekt in Elekirolytló&unge.ii. Ubersicht iiber die An- 
wendung des Ramaneffektes zur Unters. der Dissoziation von Elektrolytlsgg. (Chem. J.

,(jr; , Fortsehr. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. G. Uspechi Chimii l 1 
744—64 i932 Dnjepropetrowsk.) K l e y e r .

V. Weisskopf, Die Slreuung des Lichtes an ungeregten Atomen. Die Streuformol 
von K r a m e r s-H e is e n b e r g  wird durch Beriicksichtigung der endlichen Lebens- 
uauer der Atomzustande in verschiedener Hinsicht erganzt. Dies fuhrt bei der Streuung 
;‘n enieu? angeregten Atomzustand zu einer endlichen Breite der Streuhnien u. zum 
Auttreteo von Atomfrequenzen im Streulicht von monochromat. Strahlung, die nach 
aer gewohnlichen Formel nicht zu erwart-en waren. Ferner wird eine allgemeine Formel 
iur btreuprozesse hóherer Ordnung aufgestellt; sie besehreibt Prozesse, bei denen
1, f ls 2 Liclitquanten umgesetzt werden. (Z. Physik 8 5 . 451—81. 23/9. 1933.

to  6n’ *'nsf'‘tu t fi*r theoret. Physik.) ' Ze i s e .
; 6r Kuhn und K arl Bein, Beschaffenlieit und rdumliche AusdeJmung des 
otreumonientes bei oplisch akliven Molekiilen. Friihere Betrachtungen (vgl. C. 1933.
. 00^ .  II 1644) iiber die GróBe des Anisotropiefaktors bei opt.-akt. Absorptionsbanden 

en auf den Fali ausgedehnt, daB das zu einer Schwingung gehorige Streumoment im 
XV. 2. ' 200
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wesentlichcn nicht Dipolcharakter, sondern ganz oder teilweise Quadrupolcharakter 
besitzt. Dio fruher aufgetretenen Schwierigkeiten (fur die Ausdeknung des Streu- 
momeńts im Mol. ergaben sich zu groBe Werte) entfallen jetzfc. (Z. physik. Chem. 
Abt. B. 22. 406—22. Sept. 1933. Karlsruhe, Pliys.-chem. Institut der Techn. 
Hochschule.) Ze is e .

A. M. Taylor und A. M. Glover, UnłermchungM iiber den Brechungsmdez. I 
u. II. Im I. Teil der Arbeit werden 4 Methoden zur Messung des Brechungsindex stark 
absorbierender Eli. beschrieben. Bei den erst-en beiden wird der krit. Reflexions\vinkel 
yon monochromat. Lieht an einer Glas-El.-Grenzflaclie bestimmt. Dio 3. Methode 
ist neuartig: WeiBes Licht wird in der Niihe des krit. Winkels reflektiert u. dann in 
einem Spektrographen aufgofangen. Von den Spektrogrammen werden Mikrodensito- 
meteraufnahmen gemaeht, dereń Maxima die Maxima des Brechungsindex angeben. 
Bei der 4. Methode wird das durchgelassene Lieht visuell im Spektroskop untersucht. 
(Zur Kontrolle der anderen Methoden geeignet.) — In  Teil II. der Arbeit werden diese 
Methoden auf eine gesatt., wss. A'J/?iC»4-Lsg. angewandt. Die gefimdene Dispersicms- 
lcurve hat eine starko Anomalie in der Nahe von 5473 A, ferner geringere Anonmlien, 
die der Struktur des Absorptionsspektrums entsprechen. Die Bandę bei 5473 A diirfte 
durch die Eundamcntalfreąuenz eines ElektroneniAberganges im Mn-Atom bedingt 
sein. (J. opt. Soc. Amcrica 23. 206—15. Juni 1933. The Univ. of Rochester, Dept, 
of Physics and Applied Optics.) Sk a lik s .

A. M. Taylor und Allen King, Doppelbrechung von gerichteten Oberflii chen-sclncnlen. 
Dio vorst. referierten Methoden werden auf die Messung der Brechungsindices diinner 
El.-Fihne ausgedehnt; dabei wurde in der Grenzschicht zwischen geschmolzenen n. 
Fettsauren u. Glas Doppelbrechung beobaclitet. Siiuren mit einer C-Kette yon mehr 
ais 10 C-Atomen wurden untersucht. Die beobachtete Doppelbrechung war klein. 
meist geringer ais 0,0001, u. wurde nur in einem engen Temp.-Bereich von wenigen 
Graden unmittelbar iiber dem E. der Siiure beobaehtet. An der Grenzschicht Glas—-FI. 
sind also die Eettsauremoll. gericlitet, bis zu einer Tiefe, die mit Lichtwellenlśmge 
yergleichbar ist. Die Schitrfe des Versehwindens der Doppelbrechung sehen Vff. ais 
Zeichen dafur an, daB die anisotrope Sehiclit eine neue Phase ist u. daB die Fetteaure 
sieli kurz vor ikrem E . wie ein fl. Krystall verlialt. (Naturę, London 132* 64. 8/7.1933. 
Uniy. of Rochester [N . Y .] , Inst. of Applied Optics.) S k a lik s .

M. Berek und F. Strieder, Beilrdge zur Iienntnis der komplezen Indicatnx rhom- 
bischer sclnuach absorbierender Kryslalle. Apparatur u. Methodik werden beschrieben; 
zur Messung der Lichtdurchlassigkeit diente das (abgeanderte) Mikrophotometer von 
B e re k  (C. 1 9 3 1 . I. 3376). Untersucht wurden folgende rhomb. Mineralien: Andalwt, 
Gordierit, Anlnjdńt, Brookit, AslrophyUit, Antimonglanz. Die Ergebnisse sind in Tabellen 
u. Eiguren dargestellt; die Lage der Windungsachsen wird berechnet, Die emzelnen 
Krystalle haben ganz yerschiedenen opt. Typus. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Krist-allehem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 80. m  
bis 224. Sept. 1933. Marburg.) S k a l ik s .

Pierre Daure, Iutroduction a l’ćtude de l’effet Eaman. Paris: Edit. de la Revue d optique 
thćorique et instrumentale 1933. (X, 90 S.) Rei.: 18 fr.

A2. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
H. Voss, Untersuchungen 'iiber den Einflup eines magnelischen Feldes Śuf ^ e 

dektrizitdtskcmstanłe von Argon und Sauerstoff mit einer neuen Eesomnzmethoae- ' • 
yerwendet zur Messung der DE. eine Resonanzmethode (Wellenlange 3 0  m); we 
nauigkeit wird dadurch gesteigert, daB der Resonanzkreis gegen den Sender em  wemg 
yerstimmt ist; man kann dann unter Ausnutzung der Stedheit der ResonanzKurv 
Anderungen der DE. von ca. 10tb feststellen. Mit dieser Methode wird der F-intwu 
eines Magnetfeldes auf die DE. von Gasen untersucht. Man macht sich von er 
konstanz des Senders durch eine Kompensationsschaltung zweier T h erm o k reu ze  - 
abhangig, von denen eines im MeBkreis der Resonanzschaltung liegt, das anaere 
dem Sender gekoppelt ist. — Verss. mit Ar u. mit 0„ e rg e b e n , daB ein i ^§5® 
von 1080 Gauss keinen merklichen EinfluB auf die DEE. dieser Gase hat. y
85. 172—79. 4/9. 1933. Tiibingen, Phys. Inst. d. Uniy.) _ EISENSCHITZ. ^ 

Samuel Sugden, Die Dielektrizitutskonstante einiger organischer iliisstgicei • 
wird eine Resonanzmethode zur Messung der DE. von Eli. beschrieben u. ctie 
der Methode werden berechnet. Gemessen wird die DE. von Bzl., Chlorbenzol, A ij
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dichlorid, Acełophcnon, Bęnzonilril, Nitrobenzol bei 25°. Die DEE. erweisen sich bis 
zu einer Rreisfrequenz von 103 ais frequcnzunabhangig. (J. chem. Soc. London 1 9 3 3  
768—76. Juli 1933. London, Birkbeck Coli.) E i s e n s c h i t z .

Alexander Nikuradse, Zur Deutung desFunkenentladungsmechanismus. Bei Serien- 
schaltung von zwei Isolierschichten, Gas u. FI., wird die Funkenentladungsspannunw 
bei kurzzeitiger Spannungseinw. (10-7 bis 10~« sec) fur yerscliiedene Elektroden° 
anordnungen ais Funktion der Schicktdicken studiert. Die Resultate bestatigen die 
folgenden Arbeitshypothesen: Die Entladung in Gasen bei n. Druck bildet sich ais 
feiner Tragerstrahl aus. Ist in einer FI. eine Gasblase vorlianden, so erfolgt der Durch- 
schlag in dieser bei einer bestimmten Feldstarke. Dieser Durchschlag ist der Ausbildung 
einer Spitze gleichbcdeutond. Die Feldkonz. an der Spitze ruft Ionisierung der FI. 
liervor (die Spitze wiichst) u. letztere leitet die Funkenentladung ein. (Z. Phvsik 84  
701—04. 21/8. 1933. Munchen, T. H., Elektrotechn. Inst.) K o l l a t h .

L. Rolide und H. Schwarz, Ele,ktriselie und oplisclie Messungen an Hochfreauenz- 
gasentladungen. Stroni- u. Spannungsverhaltnissc werden an einer Ne-Hochfrequenz- 
entladungsrohre mit AuGenelektroden gemessen. Bei sehr hohen Frequenzen (>3- 
10° Hertz) kann der Widerstand der Gasstrecke uber eine Periode ais konstant an- 
gcsehen werden. Fiir den Effektivstrom ergibt sich eine ahnliche Sfcromspannungs- 
charakteristik wie bei der positiven Saule in der Gleichstromentladimg. Es wird fiir 
die Hochfrequenzgascntladung ein Wechselstromersatzschema aufgestellt, das die Ver- 
haltmsse gut wiedergibt. (Z. Physik 85. 161—71. 4/9. 1933. Munchen.) K o l l a t h .

S. P. Mc Callum, L. Klatzow und J. E. Keyston, Iloehfreguenzentladunaen in 
Argon. II. Speklrale Eigenschaften. (I. vgl. C. 1933. L 565.) Die in I  wiedergegebenen 
Unterss. uber die elektr. Eigg. der Hochfrequenzentladung in Ar machten eine sorg- 
faltige spektroskop. Unters. der Reinheit jeder benutzten Gasprobe u. damit des Ar- 
bpektrums bei yerschiedenen Gasdrucken notwendig. Bei Drucken kleiner ais 1 mm 
Hg smd das blaue u. rote Ar-Spektrum sichtbar, bei hóheren Drucken (oberhalb etwa
10 mm Hg) tritt aber ein Bandenspektrum (6100—2200 A) ais Untergrund hinzu, 
oessen relatiye Intensitśit mit wachsendem Druck besonders in der ungescliichteten 
iintladung so stark zunimmt, daB bei 150 mm Hg nur noeh die Linie 6965 auf dem 
lianclenspektrum feststellbar bleibt. Das Anregungspotential dieser Bandę wird von 
Vff. auf hóchstens 7—8 V geschatzt. Eine Erkliirung durch Rekombination von 
positiyen lonen u. Elektronen seheint nicht moglich, ebenso kann es nur schwer der 
tflag. yon Ar-Moll. zugesehrieben werden. Es wird auf die Ahnliehkeit dieser 
Jirscheinung mit denjenigen in den Edelgasen He u. Ne bingewiesen. (Philos. Mag. 
J- Sci. [7] 16. 193—97. Juli 1933. Oxford, Umy.) K o l l a t h .

F. M. Penning, J. Moubis und C. C. J. Addink, Durchschlagsspannungen und 
oiouacharakleristiken von Edelgasen und Edelgasgemischen zwischen konzenlrischen 
y maet 7i. (Physical3. 209—24.1933.Eindhoven, Philips’ Gluhlampenfabriken.) A s c h .

T . E - W heatcroft. Messungen der Br en nspannungen einer Glimmentladung in 
m i * M,essuf'gerL an einer Glimmentladung zwischen ebenen Elektroden bei so kleinem 
uektrodenabstand, daB eine Beeinflussung der Lage des Glimmsaumes resultiert, 
zeigen keinen wesentliehen Unterschied zwischen Brenn- u. Ziindspannung. Beide 
mentjale smd Funktionen yon Druck x  Abstand, wenn die endliche Ausdehnung 
aer Jilektrodenflachen durch eine entsprechende kleine Korrektion berucksichSikt 
'r (Pr°c- Leeds philos. lit. Soc. 2- 483—87. Juli 1933.) K o l l a t h . 0

Alojzy Kotecki, Beitrag zum Sludimn des elektrischen KohUhogens. Wird einem 
uieicłistromkohlebogen Kapazitat u. Selbstinduktion parallel gesehaltet, so entsteht

1 aiesem Aebenkreis ein Weohselstrom. Yf. hat mit Hilfe eines rotierenden Spiegels 
Auizeichnung auf einem Film) Stromstarke u. Frequenz des Wechselstroms in Ab- 

aangigkeit yon der GróBe der Kapazitat u. der Selbstinduktion, yon der Bogenlange
■ yon der Gleichstrom-Stromstarke untersucht: Verringerung der Kapazitat°bewirkt 
errmgerung der Stromstarke u. VergróBerung der Frequenz des Wechselstromes. — 
errmgerung der Selbstinduktion bewirkt Vergrofierung der Stromstarke u. der 

des Wechselstromes. — VergroBerung der Gleichstrom-Stromstarke bewirkt 
ergrouerung der Stromstarke u. der Frequenz des Wechselstromes. — Anderun^en 

Wp h 1 deS RoSens haben im allgemeinen keine Anderung der Stromstarke cles 
łecnseistroms zur Folgę; indessen vergroBert sich die Frequenz mit Vergr6Berung

Bogenlange. (Buli, Soc. Amis Sci. Poznań. Ser. B.: Sci. math. et nat. 1933. Nr. 5. 
U ~ 1 Ł  U m v- p °sen.) K o l l a t h .

206*
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R H Fowler Mitieilungen iiber einige die Eleklronen betreffende Eigensdiaften 
von LĆitem und Isolatoren. Im  AnschluB an die Theorie yon  Tamm (vgl. C..1 9 3 2 . H . 
3051) wird die Frage der E lektronenbew egung in krystall. Isolatoren krit. diskutiert, 
diese T heorie erw eist sich fur d ie F rage des E lektrizitatstransportes in  Isolatoren ais 
unw esentlich. F iir  die Ladungen an den  Grenzflachen Isolator— M etali ist annahernd 
die FERM l-S0MMERFELD-Verteilung m afigebend. Auch cler Strom transport in K ry -  
sta llen , d ie durch B estrahlung leitend  werden, wird diskutiert. E s  w ird yorgeschlagen, 
E sp erim en te  uber P hoto leitfah igkcit derart durclizufiiliren daB kem e Elektroden ver- 
w endot werden u. kem e R aum ladungen auftretcn. (Proc. R o y . Soc., London. Ser. A.
-I Ą-| p g_ri-i Ojrj j[933 \ JliloJlilSDUilll/i*

P. Clausing, tlber den eUHrisclien Widerstand des Tilan- wid, Zwkmmtridsmd

= = :  S E .

f°n  ^RaMnowitsch^und W ^C ^ Wood, Vber die Elekirizilatsleilung in Zeolithen. 
Von yersehiedenen Chabasiten wurden rechtwinkligc KrystaUstiicke (etwa 2 X 2 ><1 
hergestellt, poliert, mit H ,0 , CCI., u. A. abgewaschen (die be.den letzten Stoffeveide 
infolge ilirer Mol.-Grófie von den Zeolithen nicht aufgenommen) u. zwisehen 2 Elektrodo 
montiert, die durch Federn aneinandergepreBt wurden. Elektroden aus amalganueitem 
Ag oder (bei hoheren Tempp.) aus remem Ag. Spannungen von 100 bis oOO W  . 
Strommessung mit Turmchengalyanometer. — E r g e .b n i s s e .  '
dersclben Herkunft liaben stets Widerstande von gleicher GroBenordnung. Die Leit- 
fahigkcit ist eine Eig. des „reinon“ Zeolithkrystalls u. mcht durch Sprmige Eisse 
oder grobe Verunreinigungen bedingt. — Das OHMsche Gesetz ist nur bei den kle^  
Stromstarkcn erfiillt, bei hoheren Spanmmgen setzt der Strom schiieUer iais 
mit der Spannung ein; geht man mit der Spannung wieder herunter, so beobachte 
man eine Hysteresis. Wenn die Spannung iiber eine gewisse Grenze hmaus g?ste’Se 
wird, erfolgt^eine sehr starkę Zunakme der Stromstarke, die ferner sehr ^deutende i ; 
plótzliche Schwankungen aufweisen kann. Eme Deutung dieser Erschemungenk 
noch nicht gegeben werden. -  Zur Best. der Temp.-Abhanpgkeit des Widerstand^ 
wurden Messungen an teilweise entwasserten Proben im Vakuum vorgenonnnen, 
den EinfluB des W.-Geh. auszuschalten. Die starkę A b n a h m e n i m m t  
der Temp. spricht fiir eine wesentlich elektrolyt Leitung. Der ^ lde^ ^ d “'“ ne 
mit wachsendem W.-Verlust stark zu, in feuchter Luft aber ™eder ab er i 
reversible Funktion des W.-Geh. u. nicht durch mechan. Zerstorung des KrjstaUs 
bedingt. — Teilweise entwasserter Chabasit wurde mit gesatt.: Der ^  lder®» 
war nach der Sattigung kleiner ais der des ursprunghclien ]H2<0-Chabi 
iiber die Prodd. der Elektrolyse ergaben, daB  a n  der Kathode ^ ^ . aM J 1((0esetz 
theoret. Menge Alkali entsteht, dagegen H 2 m der durch d a s /^ D A Y s c h e g e  
gegebenen Menge. Vff. nehmen — im Gegensatz zu AVeigel (Z. ^ s t a l t o a | | i  0 
[1923]. 183), der H+- u. OH--Ionen ais Stromtrager ansieht — an, daB die am lei^tesste 
beweglichen Gitterionen (Alkali- u. ErdalkaUionen) .den 1Strom b e fo d m n ,D ^ B  
deutung des W. u. des NH3 bestiinde dann dann daB sich dieHe D ^m oU . mn 
Ionen lagern, ihren Zusammenhang mit dem Gitter lockern u. den 
elektr. Felde erleichtern. Der H 2 kann durcli sekundare Rk. mit de / “  Gat. 
entstehen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39 . 562—60. Juli ^ LjKg

tiTlgpierre van Rysselberghe, Die G ^ g Ą e m d e r
ziation starker Elektrolyle. Es werden die yersehiedenen Methoden, mittels ciei 
die Grenzgesetze der starken Elektrolyte erhalt, kurz diskutie . m
daB die Abliangigkeit dieser Grenzgesetze von der lem p., der DL. des ^  
dem Vol. der t Ą .  aus der GlBBS-HELMHOLTZschen Gieiclmng u. dem Vmalt^™ ^ 
von ClaUSIUS abgeleitet werden kann. Die Grenzgesetze von E . . .
KbaMERS ergeben sich dann ais besondere Formen dieser aEgememen "gaEDE.
Physios 1. 205—09. Marz 1933. Stanford Umv., Chem. Dep.) ^

Rodney P Smith, Der Aktwitćitskoeffizient von KaliumcMond w■ ^ a sdJ a  
Losungen bei 00 aus Daten der elektronwtorisehm. Krdfle und aus (1 m) i
Es wird zur Best. des Aktivitatskoeff. die EK. der Kette: Ag; I Ag mit
K  Hg | KC1 (0,1 m) | AgCl | Ag bei 0“ gemessen, wodurch emclirekter 
den Werten der Gefrierpunktsmessungen (vgl. SPENCER, C. 1 9 3 3 .1 .10 ) g Bereoli- 
Es wird eine Erweiterung der DKByE-HuCK1?Lschen Gleichung gebracl .



nung des Aktivitatskoeff. von KC1 bei 0° iiber einen woiten Konz.-Bereich. Der Aktiyi- 
tatskoeff. wird berechnet fiir Konzz. von 0,1 bis 3,5-molar. Die Werte zeigen sute 
Uberemstimmung mit den aus den Gefrierpunktsmessungen erhaltenen Werten (J 
Arner chem. Soc. 55 . 3279—82. Aug. 1933. New Hayen, Connecticut, Dep. of Chem ' 
Yale Umv.) 1 G a e d e

Percival A. Lasselle und John Gr. Aston, Die Leitfahigkeit von Nalriumiodid- 
losungen bei und die Grenzleitfahigkeit des Jodidions. l is  werden genauo Messun^en 
der Leitfahigkeit von Na J-Lsgg. bei 25° ausgefiihrt u. die DD. der Lsgg; bei 25° be- 
stimmt. Versuchsanordnung u. Reindarst. der Substanzen ist beschrieben Fiir die 
erhaltenen Leitfahigkeitsergebnisse gilt die ONSAGERsche Gleichung bis 0,002-n. u.

Gleichung bis 0,04-n. Die Grenzaquivalcntleitfahigkeit wird 
zu ± ° ;0 5 /o  gefunden, u. die Grenzaquivalentlcitfahigkeit fiir das Jodidion
S  !6, p f? ± Q\ 05 /°- (J; Amcr- chem. Soc. 55 . 3067—71. Aug. 1933. Pennsylvania, 
State College, School of Chem. and Physics.) Ga e d e

rT\ Jy,a.n ,T.aylor> Der Einf luP geringer Belrage gelosler Silicate auf das Leitvermo'qen 
von Leitja/ngkeitsicasser und sclir verdiinnten Eleklrolytlosungen. Vf. untersucht dio Einw. 
klomer Mongon von Natriumsilicat, wie sic aus dcm Glas gel. werden, auf das Lcit- 
vermogen von Leitfaliigkcitswasser ycrschiedoner Ausgangsieitfahigkeiten u. auf sehr 
\eid. Lsgg. von HC1, Na OH, KC1. Die Unterschiedo der Verunreinigungen, boi den 
veischiedenen Ansammlungsverff., Behaltormaterialien, Lagerzeiten werden "ezenrt 
u. es wird zu der n. Kohlensaurekorrektion eine Behalterkorrektion angegejben,^welehe 
i f e n U.o ‘?n dj S ^ atePa ŝ> der Einw.-Zeit u. des benutzten Elekfcrolyten darstellt. 
Uio broBe der idealen Korrektion kann aus den Ioncnbeweglichkeiten u. den Gleich- 
pwichtsbeziehungen des Elektrolyten mit Kohlensaure, Natriumcarbonat, Bisilicat u. 
krystalloidalor Kieselerde berechnet werden. Naherungsweiso erhalt man die Korrektion 
am boston, mdom man Alkali, Carbonato u. Kohlensaure in Botracht zieht, deren Vor- 
naitms durch konduktometr. Titration naherungsweise bestimmt werden kann. CJ 
physio. Chcm._37. 765—77. Juni 1933. Moskow, Idaho, Univ., Abt. f. Chemie.) E t z r !
. D- «neve, G. W. Gurd und o . Maass, Die Loslichkeit von Calciumhydroxi/d 
m Wasser wid die spezifische Leitfdliigkeit gesdłligter Calciumhydrozydlosungen. Die 
spezit. -Usitfahigkeit gesatt. Calciumhydroxydlsgg. wurde im Temp.-Bereich von 0—100° 
oestimmt u. daraus Dissoziationsgrad u. Dissoziationskonstanten, sowie Loslichkeits- 
daten fur Calciumhydroxyd bei 0—25° berechnet. Durch eine direkte Methode wurden 
uoer dieses lemp.-Intervall die Loslichkeiten von Calciumhydroxyd gemessen, u. mit den
Derechneten Werten in guter Uberemstimmung befunden. (Canad. J. Res. 8. 577_82
Oum 1933.) ( Sc h e if e l e .

u ^ ? wbery> dletalliiberzogene Glas- Wassersloffeleklroden. Es werden A g/A u 
k i u. e t  m verschiedener Zus. auf Glas niedergeschlagen u. die Eigg. dieser metall- 
beschlagenen Glaser ais Wasserstoffelektrode untersucht. Zur Herst. der Metail- 
piege wird das Glas in die alkoh. Lsg. der Metallsalzc getaucht u. dann erhitzt. 

uiesor Vorgang wird mehroro Małe wiederholt. Pd-Elektroden eignen sich nur fur 
dnW ^ ‘̂ uugszoiten, da sich der Pd-Beschlag bei der H2-Absorption stark aus- 
onnt ii. leicht abblattert. Doch zeigon die Pd-Elektroden trotz langsamer Rk. das 

W H'Elekt rodenP°teI1tial an, wahrend Ag, Au, P t noch nach 30 Min. larigem 
Hs-btrom um 0,0 Volt differieren. Ais beste H2-Elektroden erweisen sich platiniertes 

u; Pi^micrtes P t auf Glas. Es wird die Gleichgewichtseinstellung in Abhangigkcit 
von der Zoit an AuPt- u. AuPd-Elektroden in saurer u. alkali Lsg. gezeigt Die An-
W ™  y >ner ?;>d;E « ktr0dc1 iSt in allen Fallen wenn das Potcntial noch•ingeie Zeit nach Aufhoren des Gasstromes seinen Wert beibehalten soli. Es ist die 
•■uiwendung von Pd-haltigen Elektroden ohne iiuBere Sauerstoffzufuhr moglich fur 

Bes,fc- des4 PH gepuffertor Lsgg., wenn sie vor dem Gebrauch kathod. auf- 
kfinn Wer<?erJ; Ag-Claselektroden sind ais Wasserstoffelcktroden ungeeignet, doch 

j  i Sauerstoff elektroden in Alkali oder ais AgCl-Elektroden nach vorheri^er 
W *  o t  g  m it HC1 benutzt werden. (Trans, elcctrochem. Soc. 64 . 11 Seiten 

P j  1933. Sep.) G a e d e .
C 1 QQ0  ' t o J ?  ~ und H - C- Beard, Die Theorie der Stabantimoneleklrode. " (Vgl. 
wnłir.; i a J  ' Die StabaELfcinionelektrode ist eine Metall/Metalloxydelektrodo, 
an T ,A  m ? n o x ;V'd  als adsorbierte diinne Schicht (entstanden durch die Osydation 
\tpcvL  i! 5 ? der Metalloberflache vorhanden ist. Das nach der Gleichung von 
an d ! !  Derechnete Potential ist ident. mit dem gegen eine Lsg. der Metallionen, dio 

em seiir schwer 1. Metalloxyd gesatt. ist; jedoch ist nicht notwendig, daB dieser

1933. II. A a. E lek tr o c h em ie . T h er m o ch em ie . 3101
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SattUnmcszustand im ganzcn Elektrolyten erreicht ist. Wenn nach T a r ta r  u 
Mc Ci a in  (C 1 9 3 1 . II. 3309) das Potential einer Metallelektrode auf eme Ionenschicht 
zuruckzumhren ist, die in mefibarem Abstand von der Oberflache sich befmdet, so 
S ^ d e r  sTttiguńgszustand jedoch in dem Teil der Lsg., m dem der Potentialsprung 
zustando kommt, namlich an der genannten Oxydschicht, tatsachhch vorhanden sem. 
Das Potential scheint von der Dicke, Art u. Stabilitat der Oxydschicht abhangig zu 
Kpin Die Schichtdicke diirfte derart sein, daB ein Durchdnngen von Lsg. zum Metali
moglich ist; nach R o b e r ts  u . F enw ick  (C. 1 9 2 8 . I I .  2489\ f ei1„tnd^ o 0^ dX f  
definierte Verb. in krystalliner Form dar. Aus all dem ist zu schheBcn, daB die Elek 
trodenrk. in der Zwischenschicht des Metalls mit semeni Oxyd stattfindet (J. physic. 
Chem 37 821—22. Juni 1933. Pennsylvania, State College, Pond. Chem. Lab.) Etzr.

L  r ‘ P a r k s  und H .  C. B e a r d ,  Die theoretischen Bcschrankung&i derStabantmwn, 
elektrode (Vgl vorst. Ref.) In der C. 1 9 3 2 . I .  2817 refenerten Arbeit hatten Vff. 
gezeigt, daB die Stabantimonelektrode in ungeruhrten Pufferlsgg. m Beiuhiung mit 
der Luft der NERNSTsehen Gleichung m dem pH-Bereicli yon 1,60_ 7,87 genugt u. 
tleshalb dort zu pH-Mcssungen verwendet werden kann. Vff. gebcn jetzt die theoret. 
Be^riiridting fiir das Versagen auBerhalb dieses Bereiches: In stark saurer Lsg., fur 
m ^ ^ te r  160 wird die adsorbierto Sb20 3-Schicht unter Bldg. von; Antimonyhonen 

V „V nrk alkal Lscr. iiber pH =  10,53 bilden sich Antimomtionen. Die ent- 
stehendeEK. hangfc mit von der Konz. dieser Ionen ab, so daB eine esakte Me^ung 
der Wasserstoffionenkonz. mit der Elektrode in diesen
Zwischen 7,87 u. 10,53 ruhrt die Abweichung yon einem Differentialeffekt zmsęhen 
Sb.,0, u. S b O r unter Mitwrkg. des Luftsauerstoffs her. (J  physic. Cnem. 87. ^ - •
Tnni 1933 Pennsvlvania, State College, Pond Chem. Lab.) ^  rS? •

F  H i i t c h i s s o n  und A. L  R o b i n s o n ,  Eleklrodeneinzelpotenliale und die EK. emer 
Z e l l e D ieB K  Ł Z e l f e  kann unter Anwendung eines
H a b e r -Fa j a n s  durch Addition der Potentialdifferenzen Metall/Lsg. u. Metali/Meta 
erhalten werden . Bedeuten 4  F S, A Fr, A F u , Ą F *
m ation, Ionisation, H ydratation , Elektronenem ission , so ist die EK. emer Cu-Zn Ze 
gegeben durch: , .+ +  „ , _ z n\

2 (EK.) =  (A I f  +  A F P  + 4  -  2 i^ " )
-  (A F ° u +  A F j*  +  A F ^ ++ -  2 A F?/)

+  2 ( A F f - A F li a) .
Ob^leich also A F<pxsx den E lektrodeneinzelpotentialen enthalten  ist, faUt es bei der 

Gesamt^EK heraus. Wegen der U nsicherheit L  ® ekt“
Einzelpotentiale nur wenig genau bekannt, im Gegensatz zur ^esamt-EI . 
renz zwischen den Einzelpotentialen von Cu u. Zn ist etwa 0 1. V, v,ahxtnd 
Zelle selbst 1,1 V betragt, d. h. das Kontaktpotential MetaU/Metall ^ em | ebrt 
der EK. Da die EK. einer Zelle gewohnlich sehr genau bekannt ist, konnen um 
die unsichereren GroBen berechnet werden Tabellej^der_Emzdpotentide+MetaU/ 
der EKK. gegen dio Wasserstoffelektrode fiir Li+, K+ Na+, Zn++, Pb+ , Up_ , ag 
(Physic. Rev [2] 44. 323. 15/8. 1 9 3 3  Pittsburgh U m v)

E m i l  B a u r ,  U ber die Riihr- und Kornerelektrode. (Vgl. C. 1 9 3  • ^
bespricht kurz die Entw., die zu der Riihr- u. der Korner-Luftelektrode fuhrte, deieu 
V\Ja in der C 1 9 3 3  I  2786 ref. Arbeit ausfiihilich besprochen wurden. (Z. 
chem. ai^ew physdi. Chem 3 9 . 168-69. Marz 1933. Ziirich, P h y sik a l.-ch e^b ,

T e °h0 iive°rC:G a t t y  u n d  A n g u s  M a c  F a r l a n e ,  A k lw i td te n  w^ . ^ o r," afe^ n ^ i ” e it deś 
t r o d e n p o t M .  ( I .  v g l . C. 1 9 3 2 . 1 . 2 1 4 2 .) D ie  U b e r le g u n g e n  u b e r  
A k t iv i ta ts k o e f f .  v o n  d e m  g e w a h l te n  K o n z .-B e z u g s s y s te m  (v g l. “  m  iiber-
B e re c h n u n g  d e r  N o r m a lp o te n t ia le  in  A b h a n g ig k e i t  v °  • tjaj verSchieden.
t r a g e n .  I n  d e n  v e r s c l i ie d e n e n  A k t m t a t s s k a l e n  ^ t  d a s  N o r  P ; j  hen 
In fo lg e  d e r  W a h l  d e s  P o te n t ia l s  d e r  N o rm a l-H .- E le k tr o d e  a k das  der 
D iffe re n z e n  b e id e r  I o n e n  in  d a s  N o r m a lp o te n t ia l  d e r  A m o n  . . . g „ei.
K a t io n e n  u n g e a n d e r t  b le ib t .  -  D e r  W e r t  d e r  A n d e ru n g  den
S to ffe s  b e im  t )b e rg a n g  v o n  e in e m  L o su n g sm . z u  e m e m  .^ d e w n ,
Kormalpotentialen des gel. Stoffes m beiden Losungsmm ist̂  ^bhangi von Bo^ schen 
Bezugssystem. Zum Vergleich der so ąewonnengn Werte nnt d̂  . zweckmaCig.
Formel bereclmeten ist die Yerwendnng der Yol.-Normahtatsskala
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(Pbilos. Mag. J. Sci. [7] 13. 291-96. 1932. Oxford, Balliol and Trinity Coli. Physical 
Chem. Lab.)  ̂ Lorenz.

Wolf Johannes Muller, Zmr Theorie der Passivitdtserscheinungen. XVIII. Ober 
Schwankungsersclieinungen bei anodischer Passivierung. (XVII. vgl. C. 1933. I. 1414.) 
Vf. bespricht eingehend die Werte der Konstanten A  u. C des Flachenbedeckungś- 
gesetzes. Der lineare Verlauf yon A entsprieht der Grundannahme einer konstanten 
Schichtdicke wahrend der Passivierung. Es werden Falle angegeben, in denen A  durch 
eine mehrfach geknickte grade Linie dargestellt wird. Dieses abweichende Verh. wird 
durch Anderung der Schichtdicke walirend des Prozesses erklart, eine flachę Kurve 
entsprieht einer kleineren, eine steile Kurve einer groCeren Schiehtdieke. Mit diesen 
Anderungen hangen wieder die Schwankungen in der Passivierungszeit zusammen. 
Es ergibt sich, dafi die Bedeckungsgesetze nur in gewissen statist. Schwankungsbreiten 
giiltig sind u. daB bei Passivierungsuntorss. fiir jeden einzelnen Fali eine groBere Anzahl 
von Verss. ausgcfiihrt werden muB. (Mh. Chem. 62. 220—31. Mai 1933. Wien, Inst. 
f. chem. Technologie anorgan. Stoffe d. T. H.) Ga e d e .

Otto Erbacher, Ober den Austausch zwischen Alomen und lonen einen Melalles. 
(Vgl. C. 1933. I. 2655.) Es wird untersucht, ob sich die „Loslichkeitslokalelemente", 
die bei gewissen Systemen Metali u. Lsg. seiner lonen auftreten, u. auf der verschiedenen 
Loslichkeit der einzelnen Stellen des Metalls beruhen, durch entsprechende Vorbehand- 
lung des Metalls beeinflussen lassen. Wahrend bei der Vorbehandlung des Metalls in 
einer wss. Salzlsg. des gleiclien Metalls keine Beeinflussung festzustellen war, zeigen dio 
vom Vf. an Pb u. Bi mit sauren Lsgg. durchgefiihrten Verss., daB die ausgetauschten 
Mengen u. damit auch die Auswrkg. der Lóslickkeitslokalelemente bedeutend geringer 
war. Da nun das Atzen aller Wahrscheinliehkeit nach eine groBere Flśichenausbldg. zur 
Folgę hat ais das Schmirgeln, wird angenommen, daB nach vorausgehender Atzung ein 
Auftreten von wirksamen Losliehkeitslokalelementen iiberhaupt nicht erfolgt, sondern 
nur ein kinet. Austausch entsprechend einer einatomaren Belegung. (Z. physik Chem 
Abt. A. 166. 23—26. Sept. 1933. Berlin.) H o p p e .

und A. Frumkin, Ober die Grofle eleklrolytisćh enlwickeller Gasblasen.
i ono 1932. II . 3372.) Yff. zeigen, daB die von C o e h n  u. N e u m a n n  (C. 1924. I. 
1898) gegebene Deutung der GroBenanderung elektrolyt. entwickelter Gasblasen durch 
elektrophoret. Krafte fiir gewóhnliche Bedingungen der Elektrolyse unbefriedigend ist. 
Es wird der Zusammenhang zwischen der GroBe der Gasblasen u. dem Bandwinkel 
an der Grenze Elektrode | Lsg. | Blaschen klargelegt. Diese capillarelektr. Theorie 
vermag die von _Coehx beobachteten Tatsachen qualitativ zu deuten. Es werden 
Messungen besehrieben, die die Theorie quantitativ bestatigen. Dabei wird das Gleich- 
gemcht der Krafte berechnet, die auf die Gasblasen einwirken. Durch Oberflachen- 
spannung, hydrostat. Druck u. Gasdruck im Innern der Blasen wird der Gleichgewichts- 
zustand der Gasblasen bis zum Augenbliclc des LosreiBens vollstandig bestimmt. In- 
folge der Abhangigkeit des Bandwinkels vom Potential der Elektrode ist die GroBe 
des sich losreiBenden Bliischens durch den Wert des Potentials bestimmt, das sich 
bei der Polarisation der Elektrode einstellt. Zur Unters. kommen Hg-, Ag-, Pt- u. 
platinierte Hg-Elektroden u. Na2SOr , H2S04 u. NaOH-Lsgg. (Z. physik. Chem. Abt. A.
165. 433— 52. Aug. 1933. Moskau, Karpow-Inst. f. phys. Chem.) G a e d e .

O. Jessin und E. Alfimowa, Żur Theorie der elektrolytischen Bildung von Natrium- 
persuljat. (Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W 
ohurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 439—47. 1932. Śwerdlowsk, Ural, Physikal.-chem. Inst 
[Ong. russ., Ausz. dtseh.] — C. 1932. II. 3843.) K l e v e r .

E. Newbery und S. M. Naude, Die elektrolylische Reinigung von (Juecksilber. Vff. 
‘̂ schreiben eine Methode zur elektrolyt. Reinigung von Hg. Ais Elektrolyt eignet 
sich hierbei am besten Mercuroperchlorat. Ais Kathode dient reines Hg. Es werden 
zwei yerschiedene Apparaturtypen geschildert, von denen der eine mechan. Riihrun" 
gestattet. Die Hauptschwierigkeit bei der Konstruktion des App. ohne Riihrung 
lag m der Krustenbldg. der Salzc auf der Oberflache der Hg-Anode. Es wird eine 
JiK.. von 0,5 Volt u. eine Stromdiehte von 1 Amp./dm2 angewandt. Es sind spek
troskop. Messungen zur Feststellung des Reinheitsgrades des Hg tabellar. wieder- 
gegeben. Das Hg erlangt auf diesem Wege einen sehr hohen Reinheitsgrad. (Trans, 
electrochem. Soc. 64. 12 Seiten. 1933. Sep.) Ga e d e .

Forrest F. Cleyeland, Magnetische Kraflioirkung und das Oesełz: „aclio gleich 
wacho Nach dem klass. Ausdruck fiir dio Kraftwrkg. eines Stromelementes im 
ilagnetfeld soli die auf eine Seite eines rechtwinkligen Stromkreises yon den drei anderen
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Seiten ausgeiibte Kraft n i c h t  gleich u. entgegengesetzt der Gegenwrkg. auf dio drei 
Seiten sein, wahrend das Experiment zeigt, daB diese Krafte g 1 e i c h u. entgegen- 
cesetzt sind. F iir diesen speziellen F ali muB daher der klass. Ausdruck ais ungultig be- 
zeichnet werden. D ie  Anwendung des AMPEREschen Ausdruckes fur die K raft zwischen 
Stromelementen auf diesen Stromkreis dagegen bestatigt, daB das Gesetz „actio gleich 
reactio“ erhalten bleibt. (Physic. Rev. [2] 44. 318—19. 15/8. 1933. Kentucky, 
"LJniv) iiłTZRODT.

m i .  F. Bates, Eine Wechadbeziehung einiger thermoelektrischer und thermomagne- 
lischer Daien. An den gleichen Proben von Manganarsenid, an denen fruher dio thermo- 
elektr. Eieg. gepriift worden waren (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 2144), werden che magnet. Eigg. 
untersucht: Es zeigt sich, daB jede Probe, die seit ihrer Herst nicht erhitzt worden 
ist bis zu etwa 45° fcrromagnet. ist. Eine solche Probe zeigt eine Rcihe von Anderungen 
beim wiederholten Oborgang vom ferromagnet. in den paramagnet. Zustand, u. 
zwar solanse, bis ein stabiler Zustand erreicht worden ist. Die Anderungen bestehen 
in einem fortschreitenden Ansteigen der inneren Magnetisierung u. fortschreitender 
Erniedrigung des ferromagnet. Curiepunktes. Sie sind unmittelbar verbundcn nnt 
den entsprechenden Anderungen der Thermokraft, wie sie fruher festgestellt worden 
waren. Die Ergebnisse werden vom Standpunkt der Quantentheorię des Magnetismus 
aus diskutiert. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 1 6 . 657-72. Sept. 1933. London, Umv. 
Ooll ) JiiTZRODl.

C W Heaps, Elektromotorische Krafte, rerbunden mit Barkhausen-Diskoiitiimi- 
laten. (\M . C. 1933. II. 1313.) Vf. hatte einen Vors. beschrieben, bei dem ein elektr. 
Strona durch einen ferromagnet. Draht gesandt wurde, u. Diskontinuitaten der Potentia- 
differenzen zwischen den beiden Enden des Drahtes beobachtet wurden, wenn J5ARK- 
HAUSEN-Diskontinuitaten der Magnetisierung auftraten. Weitere Verss. haben nuii 
cezeigt, daB diese Erscheinung nicht mit Diskontinuitaten des Widerstandes, verbunden 
mit dem B a rk h a u se n  ■ Effekt, erklart werden kann. Es werden Yielmehr innere 
EKK. in dem Draht durch die Barkhausen-D iskontinuitaten herrorgerufen. JJiest 
EKK., iiber dereń Bldg. einige Vermutungen geauBert werden, sind genugend 
oine Diskontinuitat des Widerstandes zu verdecken. (Physic. Rev. [2 J 43. 94o. l/o- ijwo- 
P ice I n s t ) tluZA.

IC°Rheinallt Thomas und E. J. Evans, Der Halleffekt und einige andere physika- 
lische Konstanten von Legierungen. I. Die Blei-Wismutreihe. Vff. untersuchen m erster 
Linie die Umkehrung des HALL-Koeff. bei Anderung des magnet. Feldes an Bi-reichen 
Legierungen. Ferner werden Temp.-Koeff. des Widerstandes, thermoelektr. Krafte u. 
die D.D. der Legierungen gemessen. Es wurden 26 Legierungen mit 0—100 /„ Bi untci- 
sucht, besondere Aufmerksamkeit wurde dem Anlassen der Legierungen gewidmet. ijct 
Widerstand der Legierungen wurde bei 0° gemessen. In  Abhąngigkeit yon der/us. 
zeigt sich bei etwa 96°/o Bi ein ausgepragtes Masimum. Der Temp.-Koeff. desiWiaer 
standes wurde zwischen 0 u. 30° u. —20 u. 0° gemessen; er ist bei 100°/o Pb am gr°“ten’ 
mit steigendem Bi-Geh. fallt er, ist bei mittlerem Bi-Geh. annahernd konstant um dann 
zum reinen Bi bis zu negativen Werten zu fallen. Die thermoelektr. Krafte wurden 
zwischen 0 u. 30° gemessen; zwischen 60 u. 80°/o Bi haben sie, im gegensate zu den 
anderen Zuss., ein positives Vorzeichen. Die D.D. der Legierungen fallen von 0—ab /•■»* 
langsam linear ab, iiber dieser Konz. fallen sie wesentlich rascher. Die expenmentcue .■ 
ordnung zurMessung des HALL-Koeff. wird ausfiihrlich beschrieben. Es wurden die HA Ł 
Koeff. fur drei Felder (3096, 6795 u. 8945 Gauss) gemessen, sie sind b a  i 
Geh- prakt. unabhangig von der Zus. der Legierung, fallen dann bis 96 /„ Bi ab, •u.h 
bei 97°/„ ein scharfes Maximum, hierauf einen śtarken Abfall. Die Messungen 
Abhąngigkeit von der Zus. der Legierung de  ̂ F e l d s t a r k e  z e i g e n  emwijjiederh . 
Wechsel des Vorzeichens des HALL-Koeff. Die Umkehrung des H A L L - K o e f f .  ka 
den Legierungen mit 0 - 2 “/„ Pb bei den angewendetenFeldstarkeri nicht 
Mit steigendem Pb-Geh. der Legierungen fallt die Feldstarke, bei der die Umke fc 
HALL-Effektes auftritt. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 16 . 329-53. Aug. 1933. S^ansea,
Univ., College Physics Departm.) . , jrnmUii-

V. H. Gottschalk und C. W- Davis, Ein magneiuchcs Materiał Jioher Kem  
kraft. Yff. fanden, daB gewisse Eisenerze nach kurzer E r h i t z u n g  auf 600 m reduzi 
Atmosphare eine ungewóhnlich hohe Koerzitivkraft zeigten. Sie lagbei v 
Proben reduzierten Haniatitpulvers zwischen 200 u. 425 Oersted. Die Pro • 
hóchst beobachteten Koerzitivkraft enthielt 27% FeO. (Na.ture, Lonr on ■
30/9. 1933. Washington, D. C., U. S. Bureau of Mines, Metallurgical Dinsion.j m i. ■



1933. II. E lek t r o c h e m ie . T h er m o ch em ie . 3 1 0 5

H. Sack, Die Beeinflusmmg der inneren Reibung von 0 2 durch ein Magnelfeld. Nach 
gemeinsamen Verss. mit H. Engelhardt. Dio C. 1933.1. 909 beschriebenen Messungen 
wurden verbessert u. erganzt. Die Verringerung der inneren Reibung wurdo boi 0„ u 
Luft nut emer absol. Genauigkeit von 10—20% maximal 4°/00 bestimmt, wiihreńd bei
“ 2> 2 der Effekt sioher ldeiner als 0,l°/oo ist. Im Unterschied zu den fruheren
Ergebnissen u. zu den Resultaten von Se n f t l e b e n  iiber die Beeinflussung der Warme- 
leitung (C. 1933. I. 3545) wurde der Effekt zwischen 30 u. 760 mm Hg als vollstandi" 
druckunabhangig gefunden. Die Feklstarkenabhiingigkeit des Effektes zeigfc eine aus- 
gepragte Siittigung, dio bei 6000—8000 Oersted beginnt. Kontrollverss. douten darauf 
hm, daB der gegensoitige Wirkungsąuerschnitt der Moll. durch das Magnetfeld be- 
einfluflt wird. Eine theoret. Deutung kann bis jetzt noch nicht gegeben werden 
(Magnotismus. Leipziger Vortrage 1933. 25—35. Leipzig.) E t z r o d t .

K. Kuhn, Der Kampf urn den absolulen Nullpunkt der Temperatur. Allgemein- 
yerstandlicli. Verff. zur Erreichimg tiofster Tempp.; Supraleitung. (Umscliau Wiss.

w i- , Tr 1933.) L e s z y n s k i .
raax Jakoo, n anneleitung. I. Zusammenfassonder Bericht. (Physik refrelmassiff. 

Ber. 1. 123—30. 1933. Borlin-Charlottenburg.) E is e n s c iiit z . °
Zeise, Spektralphysik und Tlierinodynamik. Die Berecliung ton freien Energien, 

Łntropien, spezifischen Warmen und Gleichgewichten aus speklroskopischen Daten und 
die GMtigkeit des dritten Hauptsatzes. I. Alłgemeiner Teil. Sammelreferat. (Z. Elektro- 
chem. angew. physik. Chem. 39. 758—73. Sept. 1933. Berlin, Physik.-chem.

m o Ttru 1 n  i , L e s z y n s k i .
i- ». w neeier, Berechnuwj des zweiten Virialkoeffizien(cn von Gasen. Vf. hat 

unter emfachen Annahmen eine Berechnung des 2. Virialkoeff. aus molekularen Daten 
durchgefuhrt (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 3041). Er zeigt am Beispiol von He, No, H ,, Ar, N„, 
daB das Lrgebnis seiner Reehnung sich mit den aus strengeren Voraussetzungen durch- 
gefiihrten Berechnungen in Einklang bringen laBt. (Indian J. Physics Proc. Indian 
Ass. Cultavat. Soi. 7. 595—601. 20/4. 1933. Bombay, RoyalInst. of Science.) E i s e n s c h .

A. Farkas und H. H. Rowley, Ober die Wdrmeabgabe und Temperalurverteilung 
von eleklnsch erhitzten Drćihlen. Dio an clektr. geheizten Ni-Drahten gefundene Dis- 
kontmuitat in der Temp.-Abhangigkeit der Wiirmeabgabe an H2 wird unter ahnlichcn 
JJedingungen auch bei P t beobachtot. Die Erklarung hiorfur ist nicht in einer plotz- 
hchen Anderung dor Oberflachenbeschaffenheit (etwa durch Hydridbldg. oder -Zers.) 
zu suchen, sondern beruht darauf, daB die Temp.-VorteOung ungleichmaBig wird, weil 

Stabihtatsbedingung von B u s c h  (Ann. Physik [4] 64  [1921], 401) nicht mehr 
crfullt ist (Z physik. Chem. Abt. B. 22 . 335—43. Sept. 1933. Frankfurt a. M., Instit. 
fur physik. Chem. d. Univ.) Ze i s e .

J&eger, E. Rosenbohm und W. A. Veenstra, Die genaue Messung von 
spezijuschen Warmen bei hoheren Temperaturen. XII. U ber die Yerdnderlichkeit der 
spezijischen Warmen von unter verschiedenen Bedingungen geschmolzenem und erstarrtem 
SUber. (XI. vgl. C. 1933. I. 2064; zu Silber ygl. C. 1932. II. 3683.) Die bei yerschie- 
aener Jiehandlung von Ag beobachteten Streuungen der spezif. Warme lassen sich 

7* Auftreten verschieden stabiler Modifikationen erklaren, sondern beruhen
aut yerschiedenem Sauerstoffgeh. In Luft geschmolzenes Ag zeigt beim Aufbewahrcn 
j  * i allmahlich abnehmende spezif. Warmen; je langer man in Luft schm;, 
desto hoher werden dio Werto von e Fur O-freies, stabilisiertos Ag gilt dio Formcl 
^  =0,0o5401 +  0,7207-10-s-« - 0,54053-10-°-^. Oberhalb von 780° C zeigen sich 
ADweiehungen; nach T r o o st  setzt bei der Temp. eine merkbare Diffusion von 

durch Ag ein, so daB oberhalb 800° beobachteten Werten keine reelle Bodeutung 
zuKommt. Der von fl. Ag absorbierte Sauerstoff wird nur langsam wieder abgegeben, 

qnno «roonSSUng dcr sPezif- Warmen hervorgeht. Cv wird berechnet (bei 0° 5,748, 
nnL i ti?’ • ’ st lmear anstoigend ohne das von Ma g n u s  u. H o d l e r  1924 beob- 

. Alaximum.) (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 36. 291-^98. 1933. 
womngen, Univ., Lab. f. anorgan. u. phys. Chem. [Orig. engl.].) W. A. R o t h .

Meyer und H. Zeumer, Atom-, Schmelz- und Umwandlungs- 
j  , Gallium, Indium und Tliallium. Bei Ga laBt sich die ErstaiTungswarine 
es unterkuhlten, fl. Metalls messen, bei den anderen Metallen muB wie iiblich der 

zwischen verschiedenen Tempp. ober- u. unterhalb des F.- bzw. Um- 
bestimmt werden. Die Metalle werden meist in diinnen Ampullen 

dor p i  ■ !  untersucht (c =  0,1100 +  0,000047- (t —  20- )(0 — 350° C). Eichung 
^aionmeter mcht elektr., sondern dui-ch Einbringen von MMi von bekanntem



Warmeinhalt (W., Hg oder Cu). War die Ausgangstemp. >  100°, so kuhlt die Ampullc 
in einem Cu-Rohr vor, dessen Boden aus emem Mikroskopdeckglas besteht.. —Ga: 
F. 4- 29,50° ±  0,05; enthielt wahrsclieinlich 0,17% Zn. Spezif. Warnie (0 24 ) c -
0,0915 — 0,000136-(i — 16°). C„ =  5,49j +  0,00314, - T  —  11644/T {T — 100 bis 
T  =  293), c.„ des fl. Metalls 0,0980 (20—49°), beides hóher, ais B e r t h e l o t  gefunden
hatte. Schmelzwarme 19,15 ±  0,02 cal/g. - _ -D;2CIA7’nnni Ł'. / , 1  U w aJi:uo\- 
Vorselimelzen bis 154,7°. Spezif. Warme c ^ ,0 ,0 o 6 %  - 0,0000136-(i ) (0 , nVo’ 
fl 0 0613* (156—184°). Schmelzwarme 6,81 ±  0,025 cal/g. — Tl: F. 302,o ±  0,1 , 
Umwandlungstemp. 232,3 ±  0,1°, beide etwas zu niedrig, dooh war das Tl rerner ab 
alle bisher therm. untersuehten Proben. Spezif. Warnie 0 -32 . av — 0,0d078 +
0 0000079-U —  20°), 232—303° 0,0351, fl. 0,0330. Umwandlungswarme: 0,36 ±  0,01, 
Schmelzwarme 5,04 ±  0,01 cal/g. Die Żabien werden mit den bisher yorliegenden dio 
stark streuen, yerglichen. -  Q/T, die Entropieanderung, beim Schmelźen wud fur 
zahlreiehe Metalle berechnet u. tabelliert. Fiir Al ist Q/I — 2,31, fur G a— 4,41, 
fiir In =  1,82, fur Tl =  1,79. Ga fallt also aueh liier heraus (vgl. F. u. Ausdehmmg 
beim Erstarren!). Ein Mittelwert von Q/T ist nieht anzugeben. (Z anorg. allg. Chem. 
214 309—20. Okt. 1933. Braunschweig, Teclin. Hochsch., Inst. f. pnys. unem.) KOTH.

M Le Blanc und E. Mobius, Ist das Schmelźen krystallisierter Korper miteiner 
Vor- und einer Nachgeschichte verbundenl Mitunter wird angenommen, daB sich der 
Schmelzvorgang iiber ein gewisses Interyall hinzieht (Auflockerungswarme, Erweichen 
unterhalb des F., Ggw. von Raumgitterbruchstuekcn in der frisclien Schmelze, quasi- 
krystallin. Struktur der Schmelze). — Eine Diskussion ergibt, daB Bzl. zu entschei- 
denden Verss. (genaue Best. der spezif. Warmen von fester u. f l .  Substanz) em geeignetes 
Obiekt ist, falls man die wahre spezif. Warme durch elektr. Beheizung m s e h r  kleinen 
Interyallen miBt. Das N E R N S T sche Vakuumcalorimeter wird dementsprechend moai- 
fiziert (Ae-Zylinder mit vielen Zwisehenbóden, auBero elektr. Beheizung, Messung der 
Temp.-Differenzen mittels Thermoelementen, Nullstellen im Metalldeckel,_ genaueatc 
MeBanordnung; Messung der Temp. des dicken Metalldeckels mit emem emgebauten 
Widerstandsthermometer; Konstanz des Thermostaten zwischen — 3 u. +- ó l aui
4- 0,002°). Das Bzl. wird sehr sorgfaltig gereinigt, bis der F. +  5,55 ist. Alle ó rr 
parate zeigen yor dem F. einen Anstieg der spezif. Warme der um so spater einsetet, je 
reiner das Praparat ist (bei dem reinsten ab 5,27°). Vff. berechnen fur ilir reinstes Bzl. 
eine Verunreinigung yon hochstens 4,7 • 10"7 Molen pro g, fiir _ ein wemger remes 
5 8-10~7 Mole pro g, wahrend aus dem Plus an spezif. Warme 5,0-10 Mole pro g 
fólgen. Eine Gleichung fur die scheinbare VergroBerung der spezif. fl arme bei 1 
durch eine gewisse Menge Verunreinigung u. Vorschmelzen wird aufgesteUt. iheone u. 
Vers. stimmen befriedigend iiberein. Fiir das reinste Praparat ergibt sich aus den 
Gang der spezif. Warme eine Verunreinigung yon nur 1-10 7 Mol pro g. His U,4 unwr 
dem F. ist der Anstieg der spezif. Warme also sicher nur auf W unremipngci 
zufuhren. Soli der Anstieg erst wenige hundertstel Grad unter dem F. einsetzen,,so
miiBte die Verunreinigung <  10-“  Mole/g betragen, w a s  n i c h t  z u  e r r e i c h e n  ist ^ur
eine andere Ursaehe des Ansteigens liegen keinerlei expenmentelle Anhaltspunwevor. 
Dickinson  u. Osbornes Messungen an Eis (1915/16) werden ebenso dis ■
aus den einzelnen Yerss. der Betrag an Verunreinigung berechnet, ^  J
der 4 Vers.-Reihen gute tlbereinstimmung (2,5—b,5 ■ 10 7 Mole/g) ergibt._ B e : j  
POLLITZERS Messungen (ygl. Skaupy, C 1 9 2 1 . III. 579 ist die^Verunreinigung 100-mal 
so groB u. der Anstieg setzt schon bei — 20° em. — An Athylembromid (F. 9, )
analoge Messungen gemacbt (schwacher Anstieg ab 8,0 , 2 • 10 Jlole/g er 
Die wahren spezif. Warmen vonfl. Bzl. werden von o, 15 bis 30 geme  ̂ • q q̂q
sich 0,412—0,414, unabhangig von der Zeit nach dem Schmelźen; bisherwurde c... 0,
extrapoliert. Bei ca. 18° hat die spezif. Warme sicher ein Mimmurn (0,408) ■ ^
bei 30° auf 0,416. Die einfachste Erklarung fiir das Auftreten des in
der gittermaBig geordnete Zustand noch nicht yolbg aufgehoben ist u. die 1- bertui g 
einen weniger geordneten Arbeitsleistung verbraueht. Die K o ^ a n z  
(0,125—0,126) sehlieBt die Annahme einer Anderung des Mol.-Zustandesi der - 
Dieser Gang der spezif. Warmen der Fl. in der Niihe des F. fmdet sich auch^em J
bromid (1048° 0,1768, 18,2° 0,1714, 25,4° 0,1716), sehemt also aUgemem zu «  
W. benimmt sich aus bekannten Griinden anders (Cp « lst, " 'cl t  Alininnim 
Minimum von Cp liegt erst bei +  30°), fl. Metalle sehemen oberhalb des F . ern im i gg 
von zu besitzen. (Ber. Verh. sachs. Akad. Wiss. Leipzig, m ath.p y _
75—96. 8/5. 1933. Leipzig, TMy., Phys.-chem. Inst.)

3 1 0 6  A j. E lek t r o c h e m ie . T h er m o ch em ie . 1 9 3 3 . II.
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Ludwik Wertenstein, Der Sattigungsdruck der Radiumemanation bei tiefen 
Temperatur en. Von R u th e r f o r d ,  G ray  u . Ram say sind dio Sattigungsdrucke 
der RaEm in den Temp.-Gebieten yon —127° bis —65° u. von —10° bis +104° be- 
stimmfc worden. Der Kp. wurde bei —65° gemesson, die krit. Temp. boi +104,5°. 
Durch Analogie mit anderen seltenen Gasen wird der Sattigungsdruck der RaEm bei 
—183° in der GróCenordnung von 0,01 Bar angegeben. Fiir die Verss. des Vf. ist 
eine Apparatur benutzt worden, dereń Yol. so klein war, daB bei jeder Temp. cin 
betrachtlicher Teil der RaEm in der kondensierten Phase gefunden wurde. Die ge- 
kiililte Oberflache war so gering, daB dio RaEm ais polyatomare Schicht sich nieder- 
schlug. Die Einzelhoiten der Apparatur werden beschrieben. Die RaEm-Menge 
konnte in jedem Augenblick durch ihre a-Strahlung in einer Ionisationskammer be- 
stimmt werden. Insgesamt wurden 4 Vers.-Reihen mit RaEm-Mengen yon 20—80 Milli- 
curies ausgefuhrt. Das Kondensationsrohr befand sich in einem Thermostaten, dessen 
Temp. konstant auf etwa 0,25° K gehalten wurde. Die Kon z. der gasformigen Em 
war unabhangig von dor Gesamtmengo u. nur eine Funktion der Temp. Der Sattigungs
druck der RaEm bei der Temp. des siedenden 0 2 ergab sich zu 0,05 Bar. (Acta physic. 
polon. 2 .131—36. 1933. Warschau, Mirosław Kernbaum Radiolog. Labor.) G. Schm idt.

As. Kolloidchemie. Capillarchemie.
James W. Mc Bain und Winifred L. Mc Clatchie, Die Abhangigkeit des UUra- 

filtrats eines Sols von ,,Ferrihydroxyd“ von der Geschwindigkeit der Ultrafiltration; 
Donnangleichgewicht und pa von Solen. Ein Sol yon Ferrihydroxyd (Herst. ygl. C. 1932.
II. 2609), das im Liter 0,912 g-Aquiyalent Fo u. 0,04405 g-Aquivalent Cl enthielt, 
wurde durch Membranen von Cellophan (ca. 28 qcm) unter Riihren ultrafiltriert, bei 
Drucken zwischen <  1 at u. 100 at. Bei jedem Vers. wurde die Filtrationsgeschwin- 
digkeit s u. die spezif. Leitfiihigkeit X des erhaltenen Ultrafiltrats gemessen. Es ergab 
sich fur X: 1. Unabhangigkeit yon der Dauer der unter konstanten Bedingungen durch- 
gefiihrten Ultrafiltration, 2. im Gegensatz zu allen bisherigen Beobachtungen eine starkę 
Abhangigkeit von der Filtrationsgeschwindigkeit s (diese Abhangigkeit ist, da yer- 
schieden durchlassige Membranen yerwendet wurden, yerschieden von der Abhangigkeit 
vom Druck. Letztere ist weniger regelmaBig). Eine Kurve ). =  f(s) umfaBt mit einem 
gewissen Streubereich alle Vers.-Punkte, u. zwar sinkt X yon ca. 19-10-5 bei s — 0 
(Dialyse) uber ca. 14-10-5 bei s =  0,1 ccm/Min. zuerst rasch, dann immer langsamer 
bis auf ca.^4-10“,> bei s =  0,6 ćcm/3\lin., wiihrend das X des Ausgangssols die GroBen- 
ordnung 150 • 10—5 hat. Selbst das bestleitende Ultrafiltrat enthalt nicht mehr ais 
/2o des Chlorgeh. des Ausgangssols u. prakt. kein Eisen; seine Leitfahigkeit yerdankt 

es zu ł/,i—V* se*nera Geh. an freier HC1. Wahrend die H-Ionenkonz. des Ausgangssols 
5,0' 10 5 n betragt, betragt diejenige eines mit hoher Geschwindigkeit erhaltenen 
Ultrafiltrats 2,8-10~5 n u. die eines mit geringer Geschwindigkeit erhaltenen (Dialysat) 
18-10 5 n. ■—- Vff. geben folgende Erklarung: Bei langsamer Ultrafiltration (bzw. 
Dialyse) entsprieht die Zus. des Ultrafiltrats dem DONNAN-Gleichgewicht, es muB 
also bei einem positiyen Koli. saurer sein ais das Sol. Bei mittlerer Filtrationsgeschwin
digkeit wird das Ultrafiltrat allmahlieh ident. mit der intermizellaren FI. des Sols, 
bei sehr rascher werden die in unmittelbarer Nachbarschaft der kolloiden Teilchen 
befindlichen Fl.-Gebiete, die eine andere Zus. ais die Hauptmasse haben (bei positiyen 
Solen sind sie weniger sauer), in zunehmendcm MaBo abgeschert u. mit der ubrigen 
FI. zusammen durch die Poren gepreBt; in dem hier untersuchten Fali muB also mit 
zunehmender Geschwindigkeit der Ultrafiltration das pH des Ultrafiltrats abnehmen. — 
Vff. weisen daraufhin, daB diese Verhaltnisse bisher kaum beachtet worden sind, u. 
daB deshalb eine Neubewertung vieler bisheriger Messungen der Konzz. yon H- oder 
anderen lonen von Solen u. ihren Ultrafiltraten notwendig werden wird. (J. Amer. 
chem. Soc. 55. 1315—23. April 1933. Stanford Uniy., California, Dep. of Che- 
misfcry-) _ E r b e .

_ Henn Marcelet, An Olen von Seelieren beobachtetes CapillaritaUphanomen (Vgl.
1927. II. 1415.) Vf. macht Verss. iiber das Aufsaugen yerschiedener Óle yon See- 

tieren durch Filtrierpapier; beobachtet werden SteighShe u. Aufsaugegeschwindigkeit. 
um den EinfluB der Oxydation zu erfassen, werden Yerss. in Luft u. in C02-Atmosphare 
ausgefuhrt. Vf. stellt fest, daB durch die Oxydation die Steighohe "u. Aufsauge
geschwindigkeit herabgesetzt wird. Weitere Verss. ergeben eine Abhangigkeit der 
oteighohe vom Mol.-Gew. Die Mol.-Geww. der Ole betragen 399—1494; mit waehsen- 
dem Mol.-Gew. nimmt die Steighohe ab. Yf. erwartet auf Grund von Beobachtungen
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an gefarbten Olcn, daB man die Bestandteile der Ole durch Aufsaugen trennen konnen 
wird. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 197- 130—31. 10/7. 1933.) EISENSCHITZ.

L. D. Mahaian, Flussige Tropfen an der Oberflache derselben Flussigkeit. \f . 
beobachtet bei mkr. Unters. des Tropfens im SonnenUcht N E W TO N sche Rrnge. Bei 
Durchleuchtung des Raumes zwisclien FI. u. Tropfen wird ferner zwischen dem Bilde ■ 
des Tropfens u. dom der FI.-Oberflache ein feiner Strich diffusen Lichts beobachtet. 
Aus diesen Beobachtungen sclilieBt Vf., daB zwischen Tropfen u. Łl. eine dunne Luft- 
schicht sich befindet. Dadurch wird erklart, daB unterhalb eines bestimmten Druckes 
(z. B. in 4200 m Seehohe) die Lebensdauer der Tropfen sehr kłem ist. (Z. Physik 84. 
676. 12/8. 1933. Patiala.) E is e n s c h i t z .

Max Volmer, Molekularlheorie der Grenzfldchcn. 1. Zusammenfassender Bericht 
iiber neuere Unterss., die fiir die Molekulartheoric der Grenzflachen neuc Erkeiint- 
nisse geliefert haben. (Physik regelmaBig. Ber. 1. 141—52. 1933. Berlm, Inst. f. phys. 
Chem. u. Elektrocliem. d. T. H.) E is e n s c h i t z .

S E Brtesler, J. B. Chariton, B. A. Talmud und D. L. Talmud, Solmtatwn 
der Molekeln und die Zustandsgleichmig der Adsorptionssducht. Vff. untersuchen das 
Verh. monomolekularer Hautchen von Cetylalkoliol u. von Olsaure auf W. u. auł 
L s s r . von Glykose u. von verschiedenen Salzen; sic messen mit der LANGMUlRscticn 
Waaee dic Abhangigkcit des zweidimensionalen Druckes^ des Hautchens von cler 
von einem Mol. besetzten Flacho a. Das Hautchen befindet sich dabei im ospandierlcn 
u. kondensierten Zustand, nicht im Gaszustand. Es zeigt sich, daB nut steigender 
Konz. aller gel. Stoffe die n-Werte (bei konstantom o) ansteigen Diese steigcrnde 
Wrkg. wachst bei den Chloriden in der lyotropen Reihe_ K+ <  ^ a r <  Li u. bei den 
Kaliumsalzen in der lyotropen Reihe Br~ <  Cl <  SO.f <  gitration. Auch Glykose 
wirkt recht stark. Die den zweidimensionalen Druck steigernde Wrkg. der &el. otone 
geht also durchaus ihrer dehydratisierenden Wrkg. parallel. Dieses Ergebms erklaren 
Vff. folcendermaBen: Bei monomolekularen Hautchen aus polaren Moll. nich
wasserloslicher Stoffo auf W. sind dic in das W. tauchcnden polaren Gruppen hydra- 
tisiert. Dabei werden die bcnachbarten W.-Moll. fest gebunden u. im Bereich mehreiei 
Mol.- Schiehten orientiert. Dic zwischen den emzelncn Moll. des Hautcba| 
wirksamen Krafto setzen sich zusammen aus der Wecbselwrkg. der im W. liegenden 
polaren Gruppen aufeinander u. der in die Luft ragenden mcht polaren Gruppen aui- 
einander. Die polaren Gruppen iiben dabei vorwiegend e i n e  starko gegenseitige 
AbstoBung aus. Diese AbstoBung wird aber verklemert durch dio Hydratation dei 
polaren Gruppen (EinfluB eines Mediums m it hoher DE. auf die elektr. Wechselwk|. 
der Dipole). Eine Auflósung dehydratisicrend wirkender Stoffe im W. muB a “ 0  dic 
gegenseitige AbstoBung der polaren Gruppen ycrgroBern, was sich m einer Erhohung 
von n  zeigt. Durch eine tJberschlagsrechnung, die betrachtet, wic sich die Zustands- 
gleichung (nach VAN DER W a a ls )  des Hautchens bei der Dehydratation andert, 
kann dio GroBenordnung des beobachteten Effektes quantitativ bestatigt '''erdo“- ,. 
Vff. weisen darauf hin, daB die gegenseitige Adsorptionserholiung von Phenol ugmmn 
aus wss. Lsg. dadurch erklart werden kann, daB bei der NH2-Gruppe die Rwhtuną 
des Dipols in bezug auf den nicht polaren Teil des Mol. umgekehrt ist »o be 
allen anderen polaren Gruppen, also auch bei der OH-Gruppe, so dafi sich also 
gemischten Adsorptionsschicht die Dipole nicht abstoBen sondern anzichen. 
physik. Chem. Abt. A. 165. 195—208. Juli 1933. Leningrad, Inst. f. chem. I  hysik,
Laborat. f. O berflachencrscheinungen.) . , , m '

L H Reyerson. Dic Adsorplion von Wasserstoff durch Siltcagelbei holieren J 
peraiuren. Silicagel, das nach der Methode von P a t r ic k  (vgl. J. Amer. chem. boc. 
43 [19211. 2144) hergestellt worden ist, adsorbiert H2 bei Tempp. zwischen 400 u. 
600° selbst im Laufe von 7 Tagen nicht merklieh, im Gegensatz zu dem lBcfui 
A l y e a  (C. 1931. II. 5) an Pyroxglas (aktm erte Adsorption). Sornit kann 
sorption nicht an dessen Quarzbestandteil stattfm den . \  f. vermu , . ,
osydo im Pyrexglas reduziert werden. (J. Amer. chem. Soc. 55. 310:i 08. 8-
Minneapolis (Minnesota), School of Chemistry.) ,,

E. Beri und L. Reinhardt, Uber die Natur der aktiyen Kohlen. II.(X . v d - ^  ^
I. 1505.) Auf Grund rontgenograph. Bratst. der TeilchengroBen, Teibhenfor ^  
dereń Anderung beim Gliihen an versclnedenen Aktivkohlen konimen A f • £ er(jen 
SchluBfolgerungen iiber die Ursache der A ktm tat der Kohle: Dic akt. Eigg- ,
nicht durch die ungestórte Oberflache der Graphitprimarteilchen yenirsa , 
sind bedingt durch das Yorhandensein von Stórungsstellen im Smne cMEKaij
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Ta y l o r s , durch ungesatt. C-Atome auf der Gesamtoberflachę der Kohleprimar- 
teilchen. Sowohl die Blśittchcnoberflache, ais auch die Randatome bedingen die akt. 
Eigg. einer Kohle. Die Starkę der A ktm tat wird nur durch die Zahl der ungesatt. 
C-Valenzen beśtimmt. Die hóchstakt. Kohle besteht demnach aus freien C-Atomen, 
also aus amorphem C. Zur Herst. akt. Praparate auf kunstlichem Wege nuifi durch den 
AktivierungsprozeB eine moglicliste Zcrteilung der Kohleprimarteilchen herbeigefiihrt 
werden, um ungesatt. C-Atome in der Oberflache zu erzeugen. (Z. physik; Chem. Abt. A
166. 81—96. Sept. 1933. Darmstadt.) " H o p p e .

J. H. de Boer und J. J. Łehr, Alomarer Wasserstoff an Olas und CaF2. Atomarer 
Wasserstoff, der nach L a n g m u ir  durch therm. Dissoziation hergestellt "worden ist, 
wird sowohl an Bleiglas ais auch an Kalkglas bei Zimmertemp. u. Drucken yon 10~2 mm’ 
Hg monoatomar adsorbiert (in beiden Fallen etwa 3-1015 Atome pro qcm). An einer 
yakuumsublimierten CaF2-Flache werden mehr H-Atome adsorbiert u. starker ge- 
bunden; sio werden nur bei Erliitzung abgegeben, infolge der Sinterung der Schicht. 
Die Druckabnahme bis zur adsorptiycn Sattigung erfolgt mit CaF2 schneller ais mit 
Glas. (Z. physik. Chem. Abt. B. 22. 423—30. Sept. 1933. Eindhoyon. Philips Gltth- 
lampenfabrik.) Z e i s e .

V. Kubełka und V. Samec, EinfluP der Temperatur auf die Quellung des Haul- 
puhers. Studien uber Adsorplion und Quelluncj. IV. (III. ygl. C. 1 9 3 3 . II. 1324; vgl. 
auch C. 1933. II. 2358.) Anlafllieh einer Unteis. iiber die Quellung der BloCe haben 
Vff. den Temp.-EinfluB auf die Quellung von Hautpulver nach der Sedimentierungs- 
methode von F i s c h e r  (Z.Chem.Ind.Kolloide 5  [1908], 197) untersucht. — Die (juellung 
des Hautpnlvers in verd. Lsgg. von HC1 weist einen positiyen Temp.-Koeff. auf, u. 
zwar bei allen gepriiften Saurekonzz. (pH =  5,23—0,01), u. im Gebiete der Temp. von
0—30". Die Verss. bei 40° ergaben in allen gepriiften Fallen eine kleinere Quellung 
ais bei 30°. Die maximalc (Juellung des Hautpulvers wurde bei allen gepriiften 
lempp. bei pH =  1,85 gefunden. Diese Resultate zeigen, daG Hautpulyer bei dei- 
(Juellung ein etwas anderes Vcrli. aufweist ais Gelatine, was wohl auf die leichtere 
Auf losu ng derselben zuruckzufiihren ist. (Kolloid-Z. 64 . 84—86; Chim. et Ind 29  
Sond.-Nr. 6 bis. 1117—19. 1933.) S k a l ik s .  ’

Wolfgang Pauli und Emmerich Valkó, Kolloidchemie der EiweiBkorper. 2., nett bearb Aufl
Dresden u. Leipzig: Steinkopff 1933. (XIV, 353 S.) gr. 8“. =  Handbuch der Kolloid-
wissenschaft in Einzeldarstellgn. Bd. 6. M. 28.— ; geb. M. 30.__■.

B. Anorganische Cliemie.
^  H. To nip a und L. Zimmermann, Zur Kennłnis der Thalliunioxyde.

iJas IloO kónnte moglicherweise dem Pb20, falls ein solches existiert, isomorph sein.
V\ enn also das Pulyerdiagrainm von T120  eine Analogie zu dem von F e r r a r i  (C. 1 9 2 7 .
I. 411) gefundenen, dem Pb20  zugeschriebenen Diagramm erkennen lieBe, so ware 
damit ein Hinweis auf die Existenz von Pb20  gegeben. Dio von den Vff. angestellten 
Unterss. haben ein negatives Resultat gezeitigt. — Das TL,O wurde nach yerschiedenen 
Methoden herzustellen yersuclit. Zum Ziele fuhrte nur die Darst. aus TIOH durch 
Jirhitzen. Es wurde dann yon der erhaltenen Substanz ein Rontgenogramm angefertigt, 
(heses lieB sich mit einer kub. ąuadrat. Form nicht indizieren. — Das Tl,O geht bereits 
bei etwa 300° im Hochvakuum nach den kalteren Teilen des GefaBes u. bildet dort. 
einen durchsichtigen yiolett-schwarzen Film. Sein Dampfdruck ist also nicht unerheblieh. 
—■ Aueh aus T120 3 konnte T120  nicht dargestellt werden. Von den Vff. horgestelltes 
IloO, zeigte das von G o ld sc h jiid t angegebene rhomboedr. Diagramm, ein Tt20., 
vlr‘s,.,?,r Sammlung gab ein yćillig anderes Diagramm (wahrscheinlieh die niedrigsymm. 
Knno • **°n nac*1 G oldschm idt). Beide Substanzen yerandern beim Erhitzen auf
OUU mi Hochyakuum ihr Diagramm trotz merklicher 0 2-Ent\v. nieht; es durfto — 
wie im Falle des Pb — das Gitter trotz O-Austritts erlialten bleiben. — Zers. von Tl- 
Usalat fuhrte zu metali. Tl. (Z. Kristallogr., Iti-istallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
chem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86. 303—05. Sept. 1933. Wien, 
Inst. f. physikal. Chemie der T. H.) S k a l ik s .

Ed. Chauvenet und J. Boulanger, Ober die Verbindungen des Zirkonylbromids 
m t ilen AlMibromiden. (Vgl. C. R, hebd. Seances Acad. Soi. 171 [1920]. 855.) Aus 
den Maxima der Mischungswarme von Lsgg. von ZrOBr2 u. Alkalibromiden ergibt 
sich die Existenz folgender Verbb.: ZrOBu-NaBr, ZrOBr2-N H iBr, 2ZrO Bn-KBr,



,,Yr\ Rr '? Rb Br 3 ZrOBr,-2 GsBr. Isoliert wurde nur die letztgenannte Verb. in
Form ero Ber br&unlićlier, glanzender Krysfcalle mit 27 Moll W von denen 6 an 
Form grouer, Temp. verloren werden. Bei Mischung von Lsgg. von
ZrOBr” u. LiBr wird kein therm. Effekt beobachtet. (C. R. hebd.

197' K r y s t a l l o g r a p h i e  von ^
-nitrai. Das Perchlorat ist rhomb.-hemunorph: Cfe; “ ■ 6: c ° 'l¥  pseudo
Nitrat ist monoklin-hemiedr.: Cs; a : 6: c =  0,9995: 1 0,9b4b, p -  »u i i  , pseuao 
tetraaonal Beide Verbb. baben starkę, positive Doppelbrechung cc — b’rf - . r .a! ‘K]
(Z Kristalioor ICristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A d. Z. ICristallogr., 
Minerał PetroW ] 86. 186—91. Sept. 1933. GSttingen, Mineralog. Inst. d Umv ) Skal.

E m st B e lte l und A rtur Kutzelnigg, Ober Sulfidsjnegel. I.
O 1<nn II  1961) Vff. wenden bei der Verspiegelung von Glas nut PbS Zinn-2-chlon 
ais B eizean  u erhalten dadurcb festhaftende Bleisulfidscbicbten. Die Versuchs- 
bedin^ungerT sind beschrieben. Auch auf P t bildęn sich nach Behandeln mit dies 
tj • °pkq  xTrirl rlip durch. Auftreten von Interferenzfarben erkenntlicli smd. Die 
Durcbsichtsfarbo verscbiebt sich mit zunehmender Schichtdicke j o n  ^ lbb^a™ " ac 1 
Rntbraun Die Grenze der Lichtdurclilassigkeit liegt bei 660 Das Lambert 
BEERsche Gesetz ist bis zu einer Schichtdicke von 160 m/i erfullt. Abweichungen d er 
... f  p -i T. ‘Kf‘n,wTONscliGii Eflrrł)fflsltala werden durcli selektive Ab*interferenzfarben von der ^ ^ ^ o n s y e r m o g e n  der Filme untersuckt,
sorption derselben u die Struktur der Schichten, die sich ais kolloid-

62 252—62. Mai 1933“ Wien, Technolog. Inst. d. Hochschule f. Welthandel.) Gaed:

C Mineralogiscłie und geologische Chemie.

„ »  3S-3d ^ fe S

gb__S bis 4 A ergibt sich eine Koordination nach der Zahl 7. Die 0 o

— FemerkS e  Wismutglanz (Bismutin) jmtersuoht. a =^1,13, 6 -

s s f ł S f S
^  Riopnp und B  E . W arren, Die Struktur von Euklas UJjeAlbiUy

Die S truktur w ird .  » c h  der, uH icten M .thoden 3U” o H" m“gel*n.
oktaedr. Verteilung 5 O u. 1 OH a n g e o r d n e t ,  Si ist ^ tra • , q kO -Spektrum s
Die Regel yon PauliNG ist genau gultig. Quanktative Messuiiąen des 0 kU 
bestatigen diese Struktur. Die Koordinaten aller Atonie smd i m ^ O n g m a l^  
die 6-Koordinaten sind reeht genau bestimmt die o- u. c -K w tto rt* *  n ^  d_ % 
weise. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr IV'ist^ P l iy q  clmbridge Mass. Inst. of 
Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 86. 292 97. Sept. ■ > SKALIKS.

TeClB?LeoBner und o . K raus, Die chemische ^ MS“^ ^ ze“?bfshM Jchttbzdeiten 
den Ergebnissen der chem. Analysen ist eme befnedigende Ooniometr Yermessung
gewesen, Vff. versuchen daher die róntgenograph. M®tbod| :  ~ ^ “ ^ p e r '  wurde aus 
ergab monoklin-pseudotetragonale Symmetne. Der Elementaikorp

g-j^Q Q. MlNERALOGISCHE TJND GEOLOGISCHE CHEMIE. 1933. II.
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Drehspektrogrammen bestimmt: a =  10,80, & =  10,26, c = 7 , 2 6 A ;  iS =  109“ 3'. 
Keine Zentrierung. Raumgruppe C2h-. Der Elementarkórper enthalt wahrscheinlicli
4 Moll. vom Gowicht M  =  393. Dio Zus. diirfte durch die Grenzformel (SiO„),(ZrF)- 
U 2Na wiedergegeben werden, in weleher niclit ganz 40 Moll.-% (ZrF)3+ durch (NbO)3+ 
ersetztsind. — Einige Betrachtungen iiber den Feinbau werden angestellt. (Z Kristal
logr., Knstallgeometr Kristallphysik. Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., 
Petrogr.] 86 . 308— 10. Sept. 1933. Miinchen.) S k a l ik s .

ii >̂eac° (;K’ Wismulglanz. Wismutglanz, Bi„S3, kommt meist in un-
Tollstandig ausgobildeten Pnsmen vor, daher sind die bisher vorliegenden 'krystallo- 
graph. Daten verbesserungsbedurftig. Eine Reihe von gut ausgebildeten bolivian 
Krystallcn ist neuordmgs yom Vf. sehr eingehend krystallograph. untersucht worden, 
dio Ergebnisse werden m Figuren u. Tabellen wicdergegebon. Die Symmetrie ist 
rhomb.-holoedr- a : 6: c =  0,9862: 1:1,0493. (Z. Kristallogr., Knstallgeometr.. KristaU-
fnsa u  5 ■ Kristall°gr-» Minerał.. Petrogr.] 86. 203—11. Sept.
1933.IIar.anl Urny) Skaliks.

a. ii. Koy, \ orkommen von Monazil in den schwarzen Sanden an der Orissakuste 
und m ne tcchnischen Aussichten. Der dunklo Hauptbestandteil (ca. 75%) der Sand- 
proben yon der yordcrind. Ostkusto im Orissagebiet ist Umenit. Im unmagnet. Anteil. 
einem gelben Sand, worden 61,14% selteno Erden mit einer dem Monazit entsprechonden 
Zus. u. 7,.) /o Th02 gefunden. Dio 3STutzbarmachung der Mineralien fiir die Herst. von 
pyrophoren Ge-Legierungen, Ti-Salzen zu Gerbzwecken u. Ti-Farben wird diskutiert 
(«J. boc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 745. 15/9. 1933.) R. K . M u l l e r .
oi Die Oioberlitschichłen in der Tschechoślovakei und der gegenwdrtiae

lh™r, f  wfbeulunff- Beschreibung der Magnesitlagerstatten, welche ais Verwitte- 
rungsprodd. fruherer Pendolite zu betrachten sind. Dio teohn. Gewinnung des Magnesits 
bewegt sich im ganzen stark zunehmond. In der Sloyakei wurden 1930 etwa 118000 
lonnen Magnesit gewonnen. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 298—304. Juni 

' i  . . . . . . .  , T> . E n s z l in .
fT i n  lnon ’ Beitrage zur Kenntnis der ostsleirischen Basalte. 2. Teil
i v !  u h  2,154-) Die Pliysiogi'aphie, der Chemismus u. der Mineralbestand 

,aUB̂  Klausenbach u. von Stein bei Fiirstenfeld werden be- 
liandelt. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 19 3 3 . 348—59.) E n s z l in .
m J?1: Ulrich und R. Munk. Die Manganerzlagerstatten der Nordwesikarpathen in der 
Ucheclwslamkei und ihre Ent-słehung. Petrograpli. Betrachtung iiber die Entstehune 
dei Manganerzlager in den tschech. Karpathen. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 
■300-13. Jum 1933.) E n s z l in .

D. Organische Chemie.
TTT Bockemiiller, Yersuehe zur Fluorierung organischer Verbindunaen.
T q f  t t  3 1'lmmrkuny von Fluor auf organische Verbindungen. (II. vgl. C. 1931.
pńor f o ^io ®:bnorme Rk.-Weis© des F  zu verstehen, ist es notwendig, auch die 
energet. beite der Einw. der Halogene auf organ. Verbb. einer quantitativen Betrachtung 
uunterziehen. Yf. ha t die WarmetSnungen fiir die Anlagerung der Halogene an die 

^ ^-Donnelbindnnfr n. fiir Hia S n li o fi fi i f i rm mnnci o  ----- u  a i . ......  .i 1
P n ^  ii.** 1 wctimtJLunuiigeii iui ciie imiagerung der Jtlalogene an die
^-O-Uoppelbmdung u. fiir die Substitution eines an C gebundenen H-Atoms durch 
Halogen berechnet: 1. Rk sJPte F  107,2, fiir Cl 33,1, fiir Br 18,8, fiir J  - 1 ,2  kcal
bei (W m 1 ?  6’2, fiir J  —13>7 kcal. Daraus folgt, daB die
S  er Kk- des F-Mol. freiwerdende Energie erheblicli groBer ist ais bei den anderen 
Tiaiogenen. Noch wichtiger ist, daB dio Warmetonung beim Umsatz des F  groBer ist 
ais d,e SpaltuHgsarbcit der C-C-Bindung (71 kcal). Man yersteht also, warum bei 

u- orSan- Verbb. dieso weitgehend zerstort werden, wenn das 
TTmćJ.reni d®r Rk- die frei gewordene Energie nicht abgeben kann, wie es beim 
ino^f T1 Gasphase der Fali ist. Anders liegen die Verhaltnisse, wenn die Rk.
d i r .  • g- o ri !lier ist die F 'Konz- geniigend klein, u. das reagierende Mol. ist 
f ln n r L ^ 0 c? ,'at i e gewissermaBen therm. gepuffert. Der Dampfdruck der zu 
der TTmtnf1- S,ubst^ nz ,muB d;lrch Verd. der Lsg. so klein gemacht werden, daB 

T ^  f ,m dfr Gasphase prakt. keine Rollo mehr spielt. Vgl. dazu die Fluorierung 
ietracnlorathylens in der Gasphase (HuMISTON, C. 1920. I. 560) u. in Lsg. (Vf.). 

lindpmT7 a - t -  a l i . p b a t .  V e r b b. Wiihrend nach Mo is s a n  Paraffin bei ge- 
lauft^- T>Tarmen mit '!nter Feuererscheinung u. Kohleabscheidung reagiert, ver- 

le k., wenn man mit C02 verd. F  auf das in CC14 gel. Paraffin wirken laBt, bei
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Raumtemp. ruhig unter HF-Entw. u. Bldg. von F-haltigem Paraffm. Diesclbe Rk. 
wurde mit reinem n-Hexadecan durehgefuhrt u. eine Fraktion von der Zus. C16n 33̂  
isoliert, welche offenbar ein Isomerengemisch darstellt. Cyclohexan liefert bei -—80° 
in CF2Clo-Lsg. ohne Harz- oder Koklebldg. hauptsiichlich Fluorcyclohexan, in welcłiem 
das F  sełu' trage reagiert; nach 5-std. Kochen mit methylalkoh. KOH unyerandert.
_ Eur die Carbonsauren, ihre Chloride u. Anhydride ergibt sich ein etwas anaeres
Bild, indem der Angriff des 1? auf die zum C02H a-standigen H-Atome stark erschwert 
ist Daher werden Eg. u. Acetanhydrid in CCl4 bei Raumtemp. nur langsam, Propion- 
saure u. ihr Anhydrid sclion leichter angegriffen, aber erst bei Bułtersaure u. lhren 
Deriw. wird prakt. das ganze F  yerbraucht. Saure, Chlorid u. Anhydrid liefern Ge- 
mische"von 8- u. y-Fluorbuttersaure, ferner hoher fluorierte Prodd. Vf. hat auch Butter- 
saureessigsaurecmhydrid fluoriert, unter der Annalime, daB der lLssigsauierest nicht 
angegriffen wurde. Bei den beiden Anhydriden tra t eine gewisse Komplikation da- 
durch auf, daB sie durch den gebildeten HF in Saure u. Saurefluorid gespalten wurden, 
so daB sich das Rk.-Bild bald yerscliob. Ahnlicli geht das Saurechlorid teilweise in 
das Fluorid iiber, u. das frei gewordene CI wirkt clilorierend. In  den hoher fluorierten 
Anteilen muB y,y,y-Trifluorbuttersaure enthalten sein, welche bei der Aufarbeitung zu 
Bernsteinsaure yerseift u. ais solche gefunden wurde. Der Scliutz der a-Stellung 
durch das CO.,H zeigt sich auch bei der Isobuttersaure, welcho ais H auptprod. das 
8-Fluorderiv. liefert. DaB dieses yorliegt, ergibt sich daraus, daB es nach dem \ erf. 
von H f.LL-Y o l h ARD-Ze l i n s KY, welches ausschlieBlich in a-Stellung angreift, bromiert 
wird. Die Einw. des F  beruht demnach auf einem anderen Yorgang ais jenes Broimc- 
rungsyerf. — Bernstein- u. Glutarsaureanhydrid werden durch F  in CC!.,-Lsg. sehr 
schwer angegriffen.

U n g e s a t t .  a 1 i p h a t. V e r b b. Bei diesen tritt auBer der Addition von
2 F an dTe Doppelbindung noch eine neuartige Rk. auf, welche zur Bldg. von Verbb. 
mit doppelter (oder mehrfacher) C-Zalil fiihrt. So liefert Tetrachlorathylen  ais Haupt
prod. das sclion bekannte l,2-Difluor-l,l,2,2-tetrachlorathan (B o o t h  u . Mitarbeiter,
C. 1932. I. 2567) u. daneben (ca. 20°/o) ein DifluoroctacMorbutan zwar nocii
nicht bewiesenen, aber sehr wahrscheinliclien Konst. CFC1, * CC12 • CC12 • CFC12. Vf- gib 
eine Erklarung fur die Bldg. dieser Verb., wobei er die Molekulverb. • • • : UJ,
---- Fo ais Vorstufe annimmt, welche mit einem 2. O ł e f i n m o l .  zusammentntt. Auuer-
dem wurden noch geringe Mengen des ebenfalls 1. c. bescliriebenen Pentachlorfmr- 
athans festgestellt, gebildet durch Addition von Cl u. F  an Tetrachlorathylen; das 
Cl entstammt wohl einer Nebenrk. Die Bldg. von niedrig sd. Fraktionen zeigt ferner, 
daB ein ldeiner Teil des Tetraclilorathylens an der C—C-Bindung gesprengt worden 
igt. — Bei H-haltigen ungesatt. Verbb. ist auch mit der Substitution von H zu rec m • 
Bei der Fluorierung von Ol- u. Elaidinsaure oder von Hexadecen-(1) treten auch uei e 
Rkk. auf. doch konnen die Additionsprodd. ziemlich leicht gefafit werden. 
merisierung zeigt sich am deutlichsten beim Hexadeeen an dem starken Dest.-KucK- 
stand. — Crotonsdure. liefert 2 raumisomere a,p-Difluorbuttersauren, eine feste u. eme 
fl„ letztere in groBerer Menge. NaOH spaltet aus denselben 1 Mol. HF ab, w ™ 0 
Pyridin auch bei 100° nicht einwirkt. Auch hier bildet sich em dmieres Rk.-woa- 
von der Zus. C3H120.,F2, dessen Dimethylester dargestellt wurde. Dieser hefert mu 
Alkali unter Abspaltung von 2 HF eine ungesatt. Saure 6'8/ /M04. w

A r o 111 a t. V e r b b. Vf. ist zu etwas anderen Resultaten gelangt ais W HE akii 
(C. 1932. I. 2021). Die Einw. yon yerd. F  auf in CC14 gel. Benzol ergibt el“e n t 
destillierbaren, blaBbraunen, F-haltigen, in CCI.,, A. u. Bzl .1. Teer. .Ah^iche ResuItato 
lieferten Brombenzol (keine Br-Abspaltung!), p-Dibrombenzol, ,n-Dimtrobenzolu u m , 
wahrend symm. Trinitrobenzol u. -tohiol schwerer angegriffen wurden. Aucti Dei 
s(iure[-ester), Stilben, Dihydronaphthalin u. Diphenyldthylen reagieren die . •
Kerne; nur im letzteren Falle konnte sehr wenig Additionsprod. (ygl. L Jmt .) g 
werden. Die aromat. Verbb. zeigen gegen F  k e in e n  „aromat Ch^ ^ n(?uneen 
reagieren ais Cyclohexatrienderivy. Es wird nicht nur F  an die 3 Kernd0ppelbindu g 
addiert, sondern es bilden sich auch hoherpolymere Verbb.; daneben nmzoe-
andere Gruppen durch F  substituiert. Bei der Fluorierung von m  LUt ? ■ 
saure wird die Lsg. gelblicli u. zahfl. u. scheidet bald eine amorphe,
M. ab, dereń F-Geh. mit der Rk.-Dauer steigt. Die \  erb., welche \  f. w . er.
benzoesaure nennt, ist nicht einheitlich u. wird auch durch Lmfalle Ałwnaltune u. 
lialten. Sie wird durch k. Alkali, auch schon durch Soda, unter « AbsPa ™8  
Tiefbraunfarbung zers. — Durch Fluorierung von Benzoesiiure 111 UAr^S-
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von Br entstehen F-Br-Additionsprodd. des Bzls., aber kcine hoehmolekularen Prodd.; 
das C02H wird dabei eliminiert. Vf. sieht in dieser Bk. einen Beweis, daB bei der 
Fluorierung der Benzoesaure Radikale gebildet werden, welche sonst zu polymeren 
Prodd. zusammentreten, aber hier durch das Br abgefangen werden. Obige Additions- 
prodd. liefien sich durch verkupferten Zn-Staub teilweise in eine aromat., nitrierbare 
Verb. uberfiihren.

V e r s u c h e .  Bzgl. der Darst. des F  durch Elektrolyse von geschm. KHF„ u. 
eines besonders konstruierten FluorierungsgefaBes aus Ni sei auf das Original ver- 
wiesen. Ais Lósungsmm. dienten bei 0—20° CCI.,, bei tiefer Temp. (—80°) CF,C1„ 
(vgl. T hom p son , C. 19 3 2 . II. 905). Letztere Fluorierungen wurden in einem Glas- 
kolben ausgefiihrt; dieser wurde halb mit festem CO„ gefullt, dann das CF2C12 liinzu- 
dest., wahrend des Vers. weiter festes C02 eingetrageń. Zum Verd. des F  diente meist 
C02, manchmal N, etwa im Verhaltnis 1 : 1 . — Fluor-n-liexadecan, C16H33F. In CC14 
bei 15°. SehlieBlich HF weggekoeht, mit NaHC03-Lsg. gewasehen, mit CaCl„ ge- 
trocknet u. bei ca. 50° i. V. eingeengt. Ol, Kp.0,2 104—112°, F. 7°. — Fluorcyclohemn, 
C6HuF. Rohprod. mit Dampf dest. Ol, Kp. 100°. — Buttersaure in CC14 bei 0° fluoriert, 
mit ATaHC03-Lsg. ausgezogen, mit H2S04 angesauert, im App. ausgeathert u. bei 
13 mm fraktioniert. Fraktion 80—98° war -f y-Fluorlndtersaure, C4H ,0 2F. p-Phenyl- 
pienacylesier, ofters aus Bzn. oder CH30H , F. 92°. Saure mit 2-n. ATaOH gekocht, 
mit H2S04 angesauert u. ausgeathert; wss. Lsg. enthielt Butyrolacton (aus der y-Saure) 
u. lieferte durch Oxydation mit K2Cr„07 u. H2SO., Bernsteinsiiure; ath. Lsg. lieferte 
Crotonsaure (aus der ^-Saure). — ci-Fluorbuttersaureathylester, C0Hn O2F. oc-Brom- 
buttersaureathylester mit AgF-CaF2-Gemiseh vorsiehtig ĆLuf ca. 150° erhitzt, nach
12 Stde. abgekiihlt, mit A. ausgezogen, mit NaHC03 gewasehen usw. Kp. 138—141° 

fruehtartig riechend. — a-Fluorbuttersaure, C4H70 2F. Yorigen mit HC1 (1 : 1) 30 Stdn! 
gekocht, im App. ausgeathert usw. Kp.13 90°, wie Propionsaure riechend. p-Phenyl- 
'phenaeylester, C18H170 3F, aus A., F. 91,5°; mit obigem Ester Depression yon ca. 10°. — 
Buttersaureehlorid ebenso wie die Saure fluoriert, jedoch mit W. u. 3STaHC03 mehrere 

Se®°kuttelt. Fraktion 80—89° (13 mm), lieferte einen p-Phenylphenacylester 
von F. 85—86°; mit dem Ester aus fluorierter Buttersaure ein zwisehenliegender F., 
mit dem a-Ester Depression. — Buttersaureessigsaureanhydrid ergab einen p-Phenyl- 
phenacylester yon F. 87—89°, sonst wie yorst. — fl-Fluorisobuttersaure, C,H,0.,F. 
In CCI., bei 15°. Kp.13 80—82°. ■
nw ^  £?-0hI0rathylen in CF2C12 bei —80° fluoriert, nach Verdampfen des CO, u. 
inno 2S  mit 7ord- NaOH gewasehen, mit CaCl2 getrocknet, unter RiiekfluB auf ca. 
100 erhitzt, wieder mit NaOH gewasehen usw., dann fraktioniert. Fraktion 32° (sehr 

Tricldorfluormethan. Fraktion 87—93° (teilweise fest) lieferte 
j,2-Difluor-l,l,2,2-tetrachlorathan, C2CI4F „ Kp. 91°, F. 26,5°. Fraktion 30—50° (13 mm) 
(wemg) erstarrte teilweise u. lieferte Pentaclilorfluoratlian, C2C15F, aus CH3OH Krystalle,
i .  ca. 100°, leieht in grofien, starli lichtbrechenden Prismen sublimierend, eampher- 
artig riechend. Fraktion 139—142° (13 mm) war 1,4-Difluoroctachlorbutan, C4CLF2, 
iarbloses, sehwach rieehendes Ol. — 1,2-Difluorhcxade.can, C10H32F 2. Aus Hexadeeen-(1) 
m (Xl4 bei 15°; unter 0,2 mm dest. Prod. in CC14 bei —15° mit Br yersetzt u. fraktioniert. 
^P-0,2 103— 106°. — Difluorstearinsaure, ClsH310 2F2. Aus Olsaure in CCI., bei 15°; 
l^y e rd am p ft, Prod. im Eisschrank stehen gelassen, Krystalle auf Ton abgesaugt, 
mit PAe. ausgekocht. Aus Bzn. oder wenig A. Krystallbusohel bzw. Rhomben, F. 81°.

m J.erS- einer anderen Olsaure ergab auBer yorst. eine isomere Saure, ClsH3i0 2F,, 
aus Bzn. Rhomben, F. 95°. — Isomere Difluorstearinsaure, Ci8H340 2F 2. Aus Elaidin- 
saure; Rohprod. erstarrte yóllig. Aus PAe. (Kohle), dann Bzn. Blattchen, F. 84—85°; 
■Uepression mit obiger Saure 81°. — Crotonsaure in CC14 bei 0° fluoriert, Rohprod. 
unter 13 mm zerlegt in Destillat A (80—115°) u. Ruckstand B. A mit konz. H N 03 
u. bpur NaN02 erwarmt, nach beendeter Rk. etwas Harnstoff zugegeben, mit NaHC03 
neutralisiert, mit A. gewasehen, mit H2S0., angesauert, im App. ausgeathert u. dest., 
■Maktion 90—115° (13 mm) mit Pyridin erhitzt, mit H2S04 angesauert, ausgeathert 
u- unter 13 mm fraktioniert. Fraktion 90—105° (Hauptmenge 100—102°) war nach 
nochmahger Oxydation mit HN03 annahernd reine f l .  a,f]-DifluorbuUersav.re, C4H0O2F2, 
oei U nicht erstarrend, nach Propionsaure riechend, kongosauer. Fraktion 105—110°
T? sio ,durcłl Ausfrieren fesle u.,f}-Difluorbuttersaure, C4H60 2F2, aus Bzn. Nadeln, 
n v  ’ kongosauer. — Ruckstand B war in W. 1. u. besaB schoń fast die Zus. CJ1,,,

■ sd- CH30H-H2S04 der Dimelhylesler, C10H10O,,F2, Kp.0)5 105—115°. Aus 
aiesem mit sd. methylalkoli. KOH die Saure C8/ /10O4, aus W. (Kohle) Krystalle, 

XV. 2. 207
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F 240—244° (Zera.); entfarbt KMn04-Soda. — a-Fluorcrolonsaure, C4H50 2F. Feste 
a fl-Difluorbuttersaure mit 2-n. NaOH gekocht, mit H 2S04 angesauert u. ausgeathert. 
Aus Bzn Krystalle, F. 112°. — Benzoesaure in CC14 m Ggw. yon Br bei 0 flu0™.rt> 
m it Na SO,-Ls". gewaschen, mit NaHC03-Lsg. ausgezogen, i. V. yerdampft, fluchtige 
Prodd. “mit W?-Dampf entfernt, Best fraktiomert. Erbałten: 0 6f l ^ £ r 2,_ Kp.I3110 
bis 120°. < W , B r „  K p.„ 150-160°. (Liebigs Ann. Chem. 506. 3’

M d  -  36 0^'’(ber 35,79). -n-amylester, C1-S03C,HU, tranenreizende Fl Kp.4 75 
bis 76° D “n 1,206, D .» 1,185, n D”  =  1,430, MD =  40,68 (ber 40,41). -  Darst. des 
n Amylalkohols aus Triosymethylen u. C4H9MgBr. Nebenprod.: Di-n-amylmethylal 
r-wToó w \ TCu 99—101°, D.°n 0,855, D.240 0,836, n D21 =  1,4145, Md =  56,32 
(ber 56?98).2’— Ćhlorsulfonsdure-y-chlorpropylester, Cl- S02• O -CH2-CH2• CH2C1. Mit
S o , p » p » o l - 0 > .  K p i  85°, f ,  1,483, D .« .  M W * "  -

ł 36’% “ i
Mn — 40 92 (ber 40,91). — Der Butyl- u. Amylester sind bestandiger als der Propy 
ester” zera sich aber bei Raumtemp. allmahlich unter HCl-Abspaltung Dagegen sind 
der v-Propyl u. S.y-Dipropylester bedeutend haltbarer. -  II. Durch langsames Ein- 
tragen von S0C12 in den entsprechenden eisgekuhlten A l« ł010!: 0 971
100° wurden dargestellt: Di-n-amyhulfit, SOa(C6Hu )2, Kp.,,,1 3 4  , D. 0 0,989, . 0 , ,

W  1 » 8 -1 6 9 » , E . .  1,959 ®

* •  r6$ V T m v  »  W M „ « S ) .  i  V
sV (C H ;.C H C 1,CH,C1),. K p j  1 W . M  M f W S s f ’ 

n >  =  1,509, Md =  60,43 (ber. 60,53). (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci.^ 9 ^ 3 3 5 - ^  ■

24/7 EmrtThielepape, VI er ein neues Verfahren zur
I Este.rsimthese I. Mitt.). Eine Ausbeutesteigerung bei der Daist. von Estera or„ 
Sauren (Oxal’sauredićUhylester, Benuteinsauredidlhytester,
athulester) konnte durch Anwendung von CaC2 als W.-entziehendem Mittel im » 
fhi (L\-traktor “ (C 1931- II. 1164) mit Umwalzmitteln wie Tnchloratliylen, Bzl., ’ 
w T S S u S t t J S  (nicht aber Tetrachlor^than, Xylol u. Anisol)^zielt werden. 
Bei der Darst. von Essigsauredlhylester wurde m Ggw. von H 2S04 u.m:it • 
walzmittel gearbeitet. Einzelheiten im Original. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 14&4W 
1460. 11/10. 1933. Maltach [Schlesien].) ,„hf) , j

Volmar und Duauśnois, Ober die er-
einige Monoalkohohnonocarbonsauren. (Vgl. C. 1933. U. 212o u. truńe ) 
faliren, welchen EinfluB die Natur der Alkoholfunktion u ihre Stellung 
auf die Bindung der HSbO, d”J . f
schriebene Verf. auf Glykol-, Milch■ Hydracryl-, cc-, fi- u . :V-OxybMSer , « V n 
u. a.-Methylhydracrylsaure angewendet u. folgendes festgeatellt: ! ;  ^ " rF“ {soliert. 
i ind zur Bldg. v o n  Brechmitteln fahig; diese wurden m  krystallisierter ło n n  tóouer
—  2. Fur jedo a-M onooxym onocarbonsaure ist die Bmdung em ’ Alkaii.
halbe Aciditat salifiziert ist, d. h. fur ein aąmmolares Gemisch ^
salz. -  3. Die Leichtigkeit der Bmdung mmmt von der Pr^ T e r  zur terh gb 
funktion zu. Von 50 ccm 0,1-n. O xysaure wurden m  3 Stdn. an ccn̂ i l ^  butter- 
gebunden: Glykolsaure 25,5, Milchsaure 37, “•0 ^ybut t e ™ e  :30, - ^
saure 76. -  4. Die fur das aąuimolare Gemisch als F u n k tw n cte r  gBin ,
Kurve ist eine Veresterungskurve. Die Grenze ist mit em em  sekunda h
mit einem tertiaren OH in weniger als 15 Min mit e m e m  primaren OH bei Jy n^.^ 
nicht in 10 Stdn. erreicht. -  Die folgenden Brechmiftel besitzen 
die der Milch- u. Mandelsaure. Aus Glykolsaure. C02 2 } (n 1 9 3 1 .  I I .

COM, H20. Das wasserfreie Na- u. K-Salz sind schon von ^  . . g.g^O B )•
3192) beschrieben worden. — Aus a-Oxybuttersawe: C02Na- j  '- , ;' [jr ilVgro-
O ■ CH(0.,HrJ ■ COM nach Trocknen im Yakuum. Das Krystallwasser der
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skop. Krystalle konnte nicht bestimmt werden. — Aus oc-0xyisobuttersaure: G02Na ■ 
C(CH3)2-0-Sb[0H)-0-C(CH3)2-C02H , 2 H20. Das K-Salz ist wasserfrei. (C. R. 
hebd. Seanccs Acad. Sci. 1 9 7 . 599—600. 11/9. 1933.) L in d e n b a u m .

Francis Paul Clift und Robert Percival Cook, Die 2,4-Dinitrophenylhydmzone 
einiger biologisch wichtiger lietonsauren. Beschreibung der Darst. der 2,4-Dinitro- 
plienylhydrazone von Mesoxal-, Acetessig- u. Oxalessigsaure. Mesoxalsaure-2,4-dinitro- 
phenylhydrazon (I), F. 202° (unkorr.). Die Fallung erfolgt noch, wenn man zu einer 
Lsg., die in 4 com 1,5 mg Mesoxalsaure enthalt, 1 ccm einer Lsg. von 17 mg 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazin in 1 ccm 2-n. HC1 fiigt. I  ist 1. in Na2C03-Lsg. u. wieder ausfallbar 
durch Ansauern mit HC1, 11. in Essigester; wl. in A. u. W., unl. in A. u. 2-n. HC1, gibt 
keine Farbrk. mit alkoh. KOH. — Acetessigsaure-2,4-dinitrophenylhydrazon (II): 
F. 125° (unkorr.), 1. in Na2C03-Lsg., durch HC1 wieder fallbar, prakt. unl. in W. u. 
A., wl. in A., 11. in Essigester, gibt Rotfarbung mit alkoh. KOH, zersetzt sich beim 
Erhitzen auch in Lsg. unter Bldg. von C02 u. Acelon-2,4-dinitrophenylhydrazon. — 
0xalessigsaure-2,4-dinitrophenylhydrazon (III): F. 211° unter Gasentw., zersetzt sich 
beim Erhitzen, doch nicht so leicht wie II, unter Bldg. von Brenztraubensaure-2,4- 
dinilrophenylhydrazon, 1. in Na2C03-Lsg., daraus mit HC1 fallbar, 11. in Essigester, 
wl. in A. u. W., unl. in A., Bzl., Lg., 2-n. HC1. — I, II u. III kónnen ais Sauren 
titriert werden. Man lost 2—5 mg Substanz in 5 ccm 7io<rn- NaOH u. titriert mit 
Yioo-n- HC1 unter Benutzung yon Bromthymolblau ais Indicator. (Biochemical J . 26. 
1800—03. 1932. Cambridge, Biochem. Labor.) K o b e l .

Bror Holmberg, Verhalten der Glucose gegeniiber Tliioglykolsdure. Es wird dio 
Titration von Acelaldehydmercaptalessigsdure mit J 2, die nach der Gleichung (COOII • 
CH2■ S)2: CH• CH3 +  HaO +  J 2 =  (COOHCH2S)2 +  CH3-CHO +  2H J yerlauft, in Ab- 
hangigkeit vom Sauregrad der Lsg. u. liinsichtlich des Rk.-Mechanismus untersucht 
(vgl. C. 1931 . II. 3458). Im Gegensatz zur genannten Saure ist Glucosediathylmercaptal 
[C6H120 5(SC2H6)2] bei der Jodtitration unempfindlich gegeniiber dem Sauregrad, 
wahrend der Rk.-Verlauf bei dem moglicherweise ais Zwischenprod. der Jodoxydation 
auftretenden Ałhylthioglucosid [CGHn 0 5-SC2H5] durch Saure wiederum hemmend 
beeinfluBt wird. Die Jodtitration wss. Lsgg. von Glucosemercaptalessigsaure ergab 
fiir diese dasselbe Verh. gegen Jodlsg. wie die obigen Mercaptale, welches die jodometr. 
Best. der Thioglykólsaure in Ggw. von Mereaptalen auch in diesem Fali yollkommen 
zuyerlassig erscheinen laBt. Die Ermittlung der Gesehwindigkeitskonstante fur die 
Rk. yon Glucose mit Thioglykolsiiure lieferte befriedigend ubereinstimmende Zahlen. 
(Svensk Pappers-Tidn. 34 . 835—38. Stockholm, Techn. Hochsch.) H e l l r ie g e l .

Kendal Cartwright Dixon und Kenneth Harrison, Glucoson. Zur Darst. von 
Gltwoson arbeiteten Vff. ein neues Verf. aus, darin bestehend, daB 50 g Fructose mit 
15 g seleniger Saure in 200 ccm W. 3 Stdn. bei 100° oxydiert werden. Abfiltrieren des 
Se, Fallung des uberschiissigen Se02 mit Pb-Aeetat, dann im Filtrat Fallung des 
Glucosons mit Barytwasser ais bas. Pb-Salz. Weitere Verarbeitung naeh E. F isc h e r . — 
Zum Nachweis des Glucosons eignet sich am besten die Fallung mit 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazin, die noch in 0,03%ig. Glucosonlsg. positiy ist u. durch Trichloressigsaure 
nicht gestórt wird. Mit Hilfe dieser Rk. lieB sich weder im Blut, noch in der Leber 
von Kaninchen, auch.nicht nach Behandlung mit groBen Dosen Insulin (Hypoglykamie) 
Glucoson naehweisen. Yff. lehnen daher dio Auffassung von H e r r in g  u . H ynd  
(C. 1929. I. 672) ab, daB Glucoson ein Zwischenprod. des Zuckerstoffwechsels ist. 
(Biochemical J. 26 . 1954—58. Cambridge.) O h le .

M. Samec, Słudien iiber Pflanzenkolloide. XXXIV. Die Teilchengro/Se oxydierter 
Starkę, bestimmt auf osmoliscliem und auf chemischem Wege. (33. ygl. C. 1 9 3 3 . II. 1178.) 
Oxydierte Starkę hat einen wesentlich feineren Zerteilungsgrad in W. ais native, sie 
besitzt auBerdem durch die Oxydation entstandene saure Gruppen, die die im Molekuł 
gebliebene Phosphorsiiure an Menge ubertreffen. Diese sauren Gruppen kann man 
durch potentiometr. Titration mit NaOH neutralisieren. Wenn man annimmt, daB 
sich bei der Oxydation an jeder Hauptvalenzkette eine COOH-Gruppe bildet, u. daB 
auBerdem yon jeder Phosphorsauregruppe (dereń Menge man analyt. bestimmen kann) 
nur eine OH-Gruppe im Neutralpunkt neutralisierbar ist, so kann man aus der ver- 
brauchten Menge NaOH (nach Abzug der zur Bindung der Phosphorsaure nótigen) 
auf das Mol.-Gew. der oxydierten Starkę schlieBen. Sechs yerschiedene oxydierte 
(„losliche") Starken wurden erhalten durch Einw. yon Ammoniumpersulfat, Na-Per- 
borat, Na20 2, KMn04, H 20 2 u. Cl2 auf native Starkę. Durch erschdpfende Dialyse 
dieser osydierten Starken u. durch Elektrodialyse der aus ihnen hergestellten Lsgg.

207*
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wurden dio reinen kolloidalen Sauren. erhalten: Die titrimetr. Methode ergab bei diesen 
seehs Prodd. Werte fur das Mol.-Gew., die in der angegebenen Reihenfolge- yon 3o600 
bis 9200 abnehmen. Zum Vergleieh wurde das Mol.-Gew. auch osmometr. bestimmt, 
u zwar durch Bldg. eines Mittelwertes aus dem osmot. Druck, den der von Kollodium 
zurucksehaltene Anteil der Lsgg. in Kollodiummembranen ausiibt, u. demjemgen 
osmot. Druck, den der durch Kollodium hindurchgehende Anteil an Ferrocyankupfer- 
membranen ausiibt. Dabei ergaben sich mittlere Mol.-Geww., die fiir die sechs Prodd. 
in der angegebenen Reihenfolge abnehmen yon 33800—12800. Die Uberemstimmung 
zwischen den beiden Methoden ist bei den weniger abgebauten Starken sehr gut, bei 
den starker abgebauten leidlich gut. Die bei den letzteren auftretenden genngen 
Diskrepanzen konnen davon herriihren, da!3 bei diesen ani manchen Hauptyalenjitetten 
eine zweite Carboxylgruppe entstanden ist. (Kolloid-Z. 64. 321 23. Sept. lydd.
Laibaeh-Ljubljana (Jugoslavien), Konig Alexander-Univ., chem. Inst.) JliRBE.

Arthur I Vogel Synlhese cyclischer Verbindungen. X. Die tliermische Zer- 
selzung von substituierten Glutarsauren. I. fS,p-Dimethylglviarsaure Cyclopenian- und 
Cyclohexan-l,l-diessigsaure und der Mechanismus der Iieakhon. (IX. ygl. O. 11.
2316.) Glutarsiiuro liefert bei langsamer Dest. nur Buttersaure, aber kem cycl. Keton 
(O. 1 9 2 9 . I. 3089); es erschien daher von Interesse, den EinfluB emer Herabsetzung 
des Tetraederwinkels zwischen den beiden CH„ ■ COaH-.Restcn durch Substitution auf 
diese Rk. zu untersuchen. Cyclopentan-l,l-diessigsaure gibt Cyclopentylidenaceton, 
Methylencyclopentan u. etwas Essigsaure. Cyclohexan-l,l-diessigsaure yerhalt sich 
ahnlieh, B,fl-Dimethylglutarsaure bleibt unyerandert. Man kann annehmen, dali die 
Sauren I cinerseits unter Bldg. von II u. Essigsaure u. weiterem Zerfall yon 1 m Ul 
u. CO„, andererseits unter Bldg. von IV, das weiterhm m Y iibergeht, zerfallen. Da 
Essigsaure nur in geringen Mengen auftritt, muB man annehmen, daB sie bei der o len 
Rk.-Temp. im Moment der Bldg. wieder zerfallt. Das Verhaltnis der Ausbeuten an 
n i  u. Y gibt ein MaB fiir die Tendenz zur Rmgbldg.; es wird durch die GroBe des 
Winkels zwischen den beiden CH2-C02H-Gruppen beeinfluBt. Cyclohexan-l,l-diessig- 
saure gibt 33%, Cyclopentandiessigsaure gibt 15°/o HI. In  der /1,/3-Dimethylglutar- 
saure sind die Gruppen zu weit yoneinander entfernt, um eine Rk. zu ermoglichen.
In  Gew. yon Eisenspanen u. etwas Baryt geben alle drei Sauren den -stoH. Ul 
u. das Keton V; die Ausbeuten an III betragen bei Cyclopentandiessigsaure 29 ,,, 
bei Cyclohesandiessigsaure 380/o> bei Dimetliylglutarsauren 7%. Aceton entsteh mc • 
Die Kotone Y aus den cycl. Sauren stimmen in Kp. u. nD gut mit den Praparaten von 
D ick ins, H u g h  u . K on (C. 1 9 2 8 . II. 1082 1 9 2 9 . I. 2967) tibei-em zeigen aber ge- 
ringere D. — Die Annahme yon K on (J. chem. Soc. London 1 1 9  [19-1]. 811), 
die KW-stoffe III durch hydrolyt. Einw. von W. auf die Ketone Y entstehen, ist sehr 
unwalirscheinlich. „TT

I  >C(CH2. co2H)2 III> C :C H S iv  > c<  > co

I I  >C:CH-CO,H V >C:CH.CO.CH3 CH,
V e r s u c h e .  Darst. der substituierten Glutarsauren durch Kondensation aer 

entsprechenden Ketone mit Cyanessigester u. alkoh. NHS u. Hydrolyseder entstandenen 
Imide. Cyclopentan-l,l-diessigsaure, F. 176°, liefert bei der Dest. (Zers.-Temp. ^ 
bis 370°) neben etwas Essigsaure Methylencyclopentan O6H10 (Kp.,6, < % j
0,7770, nD20 =  1,43 20) u. Cyclopentylidenaceton, Kp. 183—185°, D. 4 0,9091, nD
1,4740 (Vergleichspraparat K p.„ 70°, D.«.% 0,94205, nD«.» =  1,47937). Dio j f t  u. 
Ggw. yon Fe u. Ba(OH)2 yerlauft ahnlieh. — GychUxan-l,l-diefmsaure, F. 180 181,
liefert Methylencyclohexan, Kp.770 1 05—106°, D.2°4 0,8018, nn_ —̂1>4 8 u. J
hezylidenaceton, Kp.10 97-98°, D.2\  0,8970, nD2° =  1,4869 Yergieichspraparat K ^  
89°, D.1!,4 0,94931, nD10 =  1,49128); fiir die geringe D. laBt sich keine Erklarug 
geben. — B,p-Dimethylglutarsdure gibt beim Erhitzen fur sichetwasi W  ab Del aê  
Dest. in Ggw. von Fe u. Ba(OH)2 entstehen Mesityloxyd C6H10O (D-“ i 0,8.i , d
1,4266), Isophorm  C9H ł40  (D.2°4 0,9460, nD- =  1,4869) u.
K p.-„ 155—156°), aber kein Aceton. (J. chem. Soc. London 1 9 3 3 . °
London S. E. 18, Woolwich Polytechnic.) OSTEBTAG-

M. I. Bogdanow, Das Nitrierungsproblem' mittels Slickstoffletrozyd. Es wer en 
Voryerss. zur Nitricrung von Bzl. mittels N30., mitgeteilt. Das yon S chaak *
(C. 1 9 2 5 . I. 362) ais Katalysator yerwandte FeCl3 vennag nicht in genugendem 
das Konjugationssystem des Bzl.-Ringes zu ersehiittern. Eine gleichzeitige 
dagegen fiihrt nach Vf. unter Zerstdrung des stabilen von SOHAARSCHMim
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schriebenen Komplexes, FeCl3-2 C6H„-2 N20 4 durch Absattigung der Nebenyalenzen 
\ T̂ ZUr , d®s 1I1lstabilen Dihydrobenzolderiv. C6H6-N20 4, welches in C6H5NO, 

u. H N 02 zerfallt. D a die hóheren Chlorierungsprodd. des Fe, die wahrend der Rk  
entstehen, auch leieht in Cl2 u. FeCl3 zerfallen, kann der ProzeB in einen katalyt. ver- 
wandelt werden.

V e i s u e h e. Nach 5-std. Einleiton von N 02 +  Cl2 in ea. 50 g Bzl. in Ggw. von 
• 80 o , , 0 sowio ansohlieBendem Stehen (3 Tage) bei 8° hatte sich das Rk.-Prod.
m 3 Schiehten geteilt. Dio groBere obere, dunkelhimbeerrote bestand aus Nitrobenzol 
neben etwas Chlorbenzol. Die dunkelrote zahe Mittelschicht bestand augenscheinlich 
aus einer in W. 1. Komplexverb., FeCl3-C6H0-N2O.„ die durch Ammoniak zu Nitro- 
■phenolzei-a. wird. Nitrobenzol nimmt aus dem Komplex das FeCl3 heraus. Die untersto 
feste Schicht enthielt wahrscheinlieh Fe +  FeCl3. Dio Ausbeute an CJL-N O . betru« 
je nach der Geschwindigkeit des Einleitens yon CI„ 35,6—45,4%. — In oinem Fali 
der chlonorenden Nitrierung yon Bzl. in Ggw. yon FeCl3 +  Fe wurde neben etwas 
p-Nitrophenol auch 1,2,5-Dinitrophenol isoliert. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilino- 
krassotsohnaja Promysehlennost] 3. 133—44. Mai 1933. Wiss. Forschungsinst. f. orsr 
Halbfabnkate u. Farbstoffe.) B e r s i n .

Sell und R. Cohen, Die Nitrierung von Disulfonaniliden. Di-rn-nitrobenzol- 
suljonyldenw. des Anilins u. o- bzw. p-Toluidins werden yon rauchender (nicht von 
konz.) HNOj nitriert (in m- u. p- beim Anilin, 2- u. 4- beim o-Toluidin u. 2-Stellun" 
beim p-foluidin; CH3 =  1). Di-m-nitrobenzolsulfonanilid, CisH-I3OrN.1S,, F. 189° — 
Di-m-nitróbenzolsulfmi-p-toluidid, CI0H15OsN3S2, F. 199°. Daraus Di-m-nitrobenzol- 
sulfmi-*-nitro-p-toluidid,^ C1!lHll,0]nN.JS2, F. 208°. Durch Einw. yon H2S04 entsteht 
m-Nitrobenzolsulfon-2 -nitro-p-toluidid, Cj3H n 0 6N3S. — Di-m-nitrobenzolsulfon-o-toluidid, 
^istti6p 8N3S?, F. 226°. Daraus Di-m-nitrobenzolsulfon-4'-nitro-o-toluidid, F. 221° (dio 
S n ys?i“ it; H 2S° i  gab 4-Nitro-o-toluidin) u. Di-m-nitrobenzolsulfon-6'-nitro-o-toluidid, 

von PlPeridin auf das letztere liefert m-Nitrobenzolsulfon-6'-nitro-o-tolui-
7 ; F- 148 aus Eg. (J. chem. Soc. London 19 3 3 . 1290. Sept. Battersea Poly- 
teehnic.) _ r  BERSIN.

J. Frejka und J. Zika, Einwirkung von salpelriger Saure auf Brenzcalechin-
4-swjonsaure. Im AnschluB an eine fruhere Unters. (C. 1 9 3 2 . I. 669) haben Vff. dio
ieicht zugangliche Brenzcatechin-4-sulfonsdure bzw. ihre Alkałisalze nitrosiert. Die 

hier yiel weniger heftig ais beim Brenzcateehin, u. man kann daher auch 
m  u* Mineralsaure (statt Eg.) arbeiten. Das Na-Salz liefert m it uberschiissiger 

IiN 02 ais Hauptprod. das saure Na-Salź eines Dinitrosoderiu., 
wahrscheinhch von nebenst. Konst. Die Einfiihrung einer
3. NO-Gruppe ist nicht gelungen. Analog wurde das K-Salz 
dargestellt. Die freie Saure wurde mit HC1 erhalten. Weitere
Metallsalzo konnen durch doppelte Umsetzung dargestellt

. ..Dio Dinitrososaure wurde zur Diaminosdure reduziert, welche ais Hydro- 
cmorid isoliert wurde. Dieselbe wirkt stark reduzierend, so daB dio . Au- u. Pt-Salze 
rncht erhaltlieh sind. Sie wird schon durch den Luft-O, schneller durch FeCl3 zu einom 
Llmum oxydiert. ~  Die Dinitrososauro farbt mit FeS04 oder K2Cr20 7 gebeizte Wollo 
gelbbraun bis braun.
, V ® 1r 8 « c k o. Na- u. K-Brenzcatechin-4-siilfonat. 1 Teil Brenzeatechin u. 2 Teile
Konz. H |S04 ca. 3 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, mit BaC03 neutralisiert, Filtrat ein- 
geengt, Ba-Salz wiederholt aus W. umgel., mit Na2SO_, bzw. K2S04 umgesetzt, Filtrate 
emgeengt. WeiBe Krystalle. — Na-Dinitrosobrenzcatechin-4-sulfonat, C6H20 7N2SNa2 +
. I*. ąy.' LsS- von 2 g des yorigen Na-Salzes u. 6 g NaN02 in 26 ccm' W. bei 0° 
w <3n \ verd' H2S04 (1: 1) oder 5 ccm Eg. eingenihrt, nach 2 Stdn. (bei
a 2&U4), nach 24 Stdn. (bei Eg.) Nd. abgesaugt. Ausbeute ca. 30%. Aus W. gelb- 
oraune Nadeln, swl. in organ. Solventien. Gibt mit Metallsalzcn meist goldgelbe, in

• swl., krystalline Ndd. Mit FeCl3 blutrote Farbung, wahrscheinlieh infolge Oxy- 
m f i t '  ~ K - Dinitros<tirenz<MtecMn-4-mlfonat, C6H2O.N2SK2. Aus dem K-Salz mit 
„ , 2'. ,'jelbbrauno Nadeln. — Freie Saure. Aus yorigen Salzen in wenig W. mit iibor-
sohussiger HC1. Aus HC1 goldgelbe Nadeln, U. in W., sonst swl., durch h. konz. HC1 
™ iiS/ ln ?er Flammo oder durcl1 SfcoB stark yerpuffend. — Ba-Salz, C6H20 7N2SBa 
t a  /2 I12U. Aus obigen Salzen in k. W. mit h. BaCl2-Lsg. Goldgelbe Nadelchen, 
eA SlX- - , f - ^ . C e H 20 7N2SSr +  1V2H20, wie yoriges. -  Oa-Salz, CeH ,07N2SCa 

Blattchen- — Ag-Salz, C6H20 7N2SAg2, rotyiolette, explosive Nadeln,
111 vv- ual- — Diaminobrenzcatechin-4-sulfonsdurehydrochlorid,.Cli'Ss0 ^ 2S,2'H.Cl.



36»/Gi"m HCl ir n"eteopg£t0u Se n v S m t° n ea c f  fo lb ger  K l a ^ g ^ b g e g o L I n ^ S ^ L ^

t T & S i Z S  « t i h  - t 3 L « i  t u t  » f  (c«“ - T » t-

S i s s ś i s r ś
(Chem .-pliarm az. In d . [russ.: C him iko-pharm azewtitscheskaja Promyschlenno=t] 1932.

3,6')0  J  M ad d sson  und G. P. HenscMkow, Meihylkrung von p-Aminophawl. 
N achdem eine łtó h e  ron Yerss. zur direkten Methylierung von p-Ammophenol ^ecks

S T g ^ n  da" Y erf! d ^ I . p T ^ l T o

SS&SSS
phenol bei W .-B adtem p. l i e f e r t e w i r d  demna'ch bei 

^ a Ł | e n mderP2JHł - G n i ^  der Saurerest

[^ H s S r H ^ hLeTaundtlpeter R T . T a h !  Unterwchungen ^ ^ i y & n m u r e .
I I  Bromlilrin, Das Bromierungsprodutt des Kalnumstyphnals. (I ^vgl. Sa h , C  193 .
I I .  31 S  L iteraturubersicht. W ird eine w ss L sg. T0n  - ^ T ^ ^ o K S e h t

d S c f w ; hD am pfdestb:‘a u f  cłem

% S Ł o % ™ 2& k * >  ' C ‘& ™  Bromp
einer geschlossenen Flasche erhitzt* so tn tt Explosion ein. (Se ■ ' P- * pAXGEiTZ. 
Univ Ser.A . 2 . W - 31; e ^S u m in sa n re . Ais beste Methode zur
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m itte ls N atrium polysu llid . Zwecks
der Stypbninsaure, dereń 3 beider

’̂ V o ' d T ,io8 X ł ^ l  Ś S S Mklare, kochende Lsg. von ^a-Polysulfid (10,6 g k r o f a j .  Aa,b ;  |  h durch
in 43 ccm W.) allmahlicb zugeben danach zS > en , aufkocben.
ein HeiBwasserfilter filtrieren, 100 ccm 3-n. HC1 u. 600 ccm • S , dabei
das Ganze auf %  des urspriinglichen Yol. konz m E i s w a s s e r k n U e ^ d ^  abtiJ- 
abscheidenden dunkelbraunen Krystolle (ihrer Natur nacb bu  ^  5.50ccm CHC1, 
trieren, weiter einengen, noebmals filtrieren u. kuhlen, -Riśttoben Das unreiM
extrahieren, abdampfen, mit 95»/„ig- A. a n f o e h m e n ^ * B l S S o C  Lmkry- 
Prod. batte den in der Literatur rerzeiehueten F 190 , nach ™ }n_ Soc. 1-
stallisieren zeigte die reine Saure aber den konstanten F. 21S ■ ( • p AXGBlTŁ 
92—95- Aug. 1933. National Tsing Hua Umy.)
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S. E. Sinkow, Anwendung der Nernst-Formel im Falle des heterogenen Oleich- 
gewichts in der organischen Chemie. Zur Theorie der Bildung von Salicylsaure. Vf. be- 
zweifelt die Richtigkeit der von D a v ie s  (C. 19 2 8 . II. 3) sowie B a n z  u . O r t h n e r  
(C. 1916. I. 423) ermittelten Dissoziationsgleichgewichte des Na-Salicylats (I). Die 
yon D a v ie s  einem unbekannten Zwischenprod. E s-II zugesehriebenen Dampfdrucke 
sind auf I zuruckzufiihren. Die beobachteten Tempp. u. Drueke fiir I  u. E s-II  geliorchen 
den Formeln von N e r n s t  u . C la u s iu s - C la p e y r o n ,  was auf ein heterogenes Gleich- 
gewielit hindeutet. Die von D a v ie s  besehriebenen Verss. unterscheiden sich von der 
KOLBEschen Rk.:

2 C»HsONa +  C02 — >- C6H4(ONa)(COONa) +  C6H5OH +  9,11 Cal/Mol. 
dadureh, daB im ersteren Fali bei einem UberschuB von I  die Phase Phenolat ver- 
schwindet, wahrend im zweiten Fali bei einem UberschuB von Phenolat die Phase I  
yerschwindet. Daher sind die C02-Drucke beider Falle nicht vergleichbar. Die Auf- 
klarung der sich abspielenden Rltk. wird durch die Bldg. yon p-Oxybenzoesaure (ygl. 
K o r s h e n io w s k i ,  J . chem. Ind. [russ.: Shumal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6 
[1929]. 541; C. 19 2 9 . II. 2936) kompliziert. — Es werden die Bldg.-Warme von I  
sowie eine Reihe von Rk.-Warmen berechnet. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokras- 
sotschnaja Promyschlcnnost] 3. 144—53. Mai 1933.) B e r s in .

H. S. Jois, B. L. Manjunatk und S. Siddappa, 4,6-Dioxyisoplithalsaure. Vff. 
benótigten diese Saure, um die Natur des vor kurzem (C. 1 9 3 3 . II. 77) aufgefundenen 
Psoralens festzustellen. Nach vergeblichen Verss., 2,4-Dimethoxy-5-brombenzoesdure- 
ester mit Cl-C02C2H5 zu kondensieren, gelang dio Syntheso wie folgt: Aus 2,4-Di- 
methoxybenzoesaure, CH3-C0C1 u. A1C13 wurde nach L ie b e r m a n n  u . L in d e n b a u m  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 41  [1908]. 1613) die Saure I  (X =  CO • CH3) dargestellt. So- 
dann wurde das CO-CH3 stufenweise zu C0-C02H u. C02H oxydiert u. das Prod. 
schlieBlich entmethyliert. Die so erhaltene Saure wurde durch ihre sclion bekannten 
Ester identifiziert.

V e r s u c h c. 2,4-Dimethoxy-5-brombenzoesdureathylester, Cu H130 4Br, aus verd.
n  A. krystallin, F. 88,5°. — 4,6-Dimethoxyisophthalsaure (I,

I I  i 8 X =  C02H). 4,6-Dimethoxyacetophenon-3-carbonsaure (I, 
C0jH*L J .X  X =  CO-CH3) mit alkal. KMnO, zur bekannten 3-Carboxy-

4,6-dimethoxyphenylglyoxylsaure (I, X =  C0-C02H) u. diese 
in 5°/0ig. NaOH mit Perhydrol (W.-Bad) oxydiert. F. 266°. Dimethylester, CI2Hi4Oe, 
aus verd. A. krystallin, F. 150°. Diiithylester, C14H18O0, aus verd. A. Platten, F. 83,5°.
— 4,6-Dioxyisophthalsaure, C8H60,;. Aus yoriger mit H J  (D. 1,7) bei 130° (15 Min.). 
Aus verd. A., dann W. Platten, F. 306°. Dimethylester, C10HI0O6, aus Bzl. Prismen, 
I’. 147°. Didthylester, CX2H11Of!, aus Bzl. Prismen, F. 141°. Die Saure liefert mit 
(CH3)2S04 u. Alkali nur den Dimethylester; wird dieser mit CH3J  u. Ag20  in Bzl.
6 Stdn. gekocht, so entsteht der Dimethylester yon I  (X =  C02H). (Half Yearly-J. 
Mysore Univ. 6. 96—98. 1932. Bangalore, Central Coli.) L indenbaujm.

Henry Stanley Raper, Zur Oxydalion von Tyrosin, Tyramin und Phenylalanin 
mit Wasserstoffsupcroxyd. Durch Oxydation mit H20 2 in Ggw. von FeS04 wird Phenyl
alanin zu Tyrosin, 1-Tyrosin zu l-3,4-Dioxyphenylalanin u. Tyramin zu 3,4-Dioxy- 
phenylathijlamin oxydiert. Bedingungen: 1 Teil Aminosaure in 1000—2000 Teilen W.,
1,5 Mol. H20 2 (6%), 1/20 Teil FeS04-7H 20. Rk.-Dauer 3— 4 Tage bei Zimmertemp. 
(Biochemical J . 26 . 2000—2004. Manchester, Univ.) O h le .

Robert Donald Hoskin Heard und Henry Stanley Raper, Studium der Ozy- 
aation von 3,4-Dioxyphenyl-N-mełhylalanin im Hinblick auf seine mogliche Funlction 
ais Vorstufe des Adrenalins. (Vgl. R a p e r , vorst. Ref.) Um den Weg der Synthese 
des Adrenalins im Organismus aufzuldaren, untersuchten Vff. das Verh. des ais Zwischen
prod. vermuteten 3,4-Dioxyphenyl-N-methylalanins (— N-Methyl-Dopa) (I), das synthet. 
gewonnen wurde (ygl. nachstehendes Ref.), gegen Tyrosinase u. andere milde Oxy- 
dationsmittel. — Ebenso wie Dopa (H) gibt I  mit Tyrosinase hauptsaclilich Melanine, 
daneben aber zu 3—7°/0 Adrenalon (III), das von dem Enzym nicht weiter oxydiert 
wird. Nachweis im Tieryers. durch seine BlutdruckwTkg.. die durch katalyt. Hydiierung 
zu Adrenalin erheblich yerstarkt wird. Auch die Behandlung von Dopa mit Tyrosinase 
gibt blutdrucksteigernde Prodd., yermutlich Aminoacetobrenzcatechin, aber in wesent- 
lich geringerer Menge. Die /3-Oxydation in der Seitenkette tr itt nur bei den Amino- 
^■uren, nicht aber bei den yon ihnen durch C02-Abspaltung abgeleiteten Aminen ein. — 
Bei der Oxydation yon I u. II mit Ag f i  sowie mit Fe u. H 20 2 entstehen geringe Mengen 
blutdrucksteigernder Substanzen, dereń Wirksamkeit durch katalyt. Hydrierung nicht
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erhóht wird, also hochstwahrsćheinlich Adrenalin bzw. Noradrenalin, wahrend dio 
entsprechenden Ketone weiter osydiert werden. Mit H20 2 u. Peroxydase gibt I Adre- 
nalon u n d Adrenalin. — Bei der Perfusion iiberlebender Nebennieren mit I wird kein 
Adrenalin gebildet, sondern I  wird im Gegenteil gegen Oxydationsmittel beatandiger 
gemacht. Die gleiehe Stabilisierung erfahrt II u. Adrenalin selbst. Vff. bringen diese 
Erscheinun" in Zusammenhans' mit dem () (-ctri P . v n T i / n r r i  A . . r

_  -------— u  u. ociuau. v u . ormgen diese
.Mschemung m /usam m enhang m it dem Vitamin C (vgl. Sze n t-Gy Órgyi). Auf 
Grund ihrer Ergebnisse stollen Vff. fur die physiolog. Bldg. des Adrenalina das foleendc 
bohema auf:

CHj-CH(NHCH8)-COOH CH2-CH(NHCH3)-C 00H
\ ______ n n r

—>• Melania
'0H 1 \ / °  HoL • JCH-COOH

111 O NCHa

CH2-CH(NH2)- COOH CH(OH>CH(NHCH3)-COOH CH(0n>CH2(NHCH3)

II k  J ob. ~~y  I !on  Melimiu

Melaniu ,  CO-CH(NHCH3).COOH TO • CHSNHCII3

C / O H  - » ■  I J o h  “
OH OH

(B iochem ical J . 27 . 36— 53. 1933. M anchester, U n iv .) Ohle .
Robert Donald Hoskin Heard, Synthese des d,l-3,4-Dioxyphenyl-N-methyl- 

alanins. (Vgl. yorst. Ref.) Die Durchfiihrung der Syntheso des 3,4-Dioxyphenyl- 
N-mothylalanins mit Hilfe des Hydantoinyerf. von J o h n s o n  u . N ico let  gelang 
nicht. ̂  Die Ivondensation von Hydantoin u. Piperonal geht zwar glatt von statten, 
desgleichen seine Red. zu Piperonylhydantoin, jedoch laBt sich dieses nicht yfillig 
methylieren. Andererseits gibt das Piperonalhydantoin leicht ein Dimethylderiy., 
dessen Doppelbindung aber nicht mit Na u. A. zu hydrieren ist. — Dagegen fiihrte 
die Acetylglycinmethode von D a k i n  zum Ziele. Azlacton der Piperonalacetamino- 
essigsdure, aus Piperonal u. Acetylglycin mit Na-Acetat u. Acetanhydrid 7 Stdn. bei 
100°; aus Bzl. oder Toluol gelbe Prismen vom F. 182°. — Piperonalaceiaminoessigsdure, 
aus vorst. Verb. mit w. 0,5-n. NaOH (3 Moll.) aus 10%ig. Essigsiiure, F. 119—120°. — 
Piperonal-N-methylaminoessigsaure, C13H,30 5N, aus vorst. Verb. mit Dimethylsulfat 
u. NaOH. Abtrennung des unyeranderten Ausgangsmaterials durch Extraktion des 
Sauregemisches mit Chlf., worin nur das Methylderiv. 1. ist. Aus 20%ig. verd. Aceton 
Platten vom F. 196°. — d,l-3,'l-Dioxyphenyl-N-metliylalanin, C10H13O4N, aus yorst. 
Verb. mit einem sd. Gemisch gleicher Teile wss. H J  (D . 1,7) u. Acetanhydrid in Ggw. 
von rotem P u. J  in einer C02-Atmosphare. Abtrennung ais bas. Pb-Salz, weifie Flocken. 
Die freie Saui'e krystallisiert aus W. in Nadelbiischeln vom F. 280°, ist leichter aut- 
oxydabel ais Dopa u. gibt mit FeCl3 eine intensive Griinfarbung, die mit NH3 in Purpurrot 
iibergeht. — Dio Acetyl-, Benzoyl- u. Benzolsulfoderivy. des Sarcosins lassen sich nicht 
mit Piperonal kondensieren, auch nicht Benzolsulfoglycin. (Biochemical J. 27- 54—57. 
1933.) Ohle.

E. P. Kohler und Donald Thompson, Das vermu(e(a Enolisierungsvermdgen ton 
Organomagnesiumverbindungen. Da die Angaben von Gr ig n a r d  u. B l a n c h o n  (C. 1931-
I. 2035)_neueren Erfahrungen (C. 1933. I. 224. 3309) widersprechen, haben Vff. den 
Vers. m it Cyclohexanon u. i-C3H7MgBr genau nach Vorschrift wiederholt, aber kein 
Cyclohesenylacetat isolieren konnen. Das erhaltene Prod. war yielmehr Cyclohzzyl- 
acetat. Sodann haben Yff. Cyclohezenylacetat nach Ma n n ic h  u . H a n c u  (Ber. dtsck. 
chem. Ges. 41 [1908]. 564) dargestellt u. nach obigen Autoren hydrolysiert; das Prod. 
war kein Enol, sondern reines Cyclóhezanon. SehlieBlich wurde Cyclohexanon mit 
i-C3H7MgBr nach Yorschrift kombiniert u. das Gemisch w ie iiblich m it NH4C1 zers. 
Erhalten wurden 68% Cyclohezanol u. 26°/0 Cyclohexylidencyclóhexanon infolge Red. 
u. Kondensation. Dagegen wurden bei -—5° das n. Additionsprod. u. nur 28% Cyclo- 
hexanol erhalten. Obige Autoren sind durch das Verf. von J o b  u. R e ic h  irregefiihrt 
worden u. haben_Cyclohexylacetat u. Cyclohesanol fiir Cyclohexenylacetat u. Cyclo-
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hexenol gehalten. RMgX-Verbb. besitzen keiii starkeres Enoli8ierungsverm6»en ais 
atidere Agentien u. konnen Monoketone nur dann in Enolate umwandeln, wenn dio 
n. Addition verhindert ist. (J. Amer. chem. Soc. 55. 3822—23. Sept. 1933. Cambridge 
[Massach.], Harvard-Univ.) LlNDENBAUM.

Samuel R. Chechik, Bromderwate des HydrothymocMnons. Verss., die Br-Deriw. 
des Hydrothymocliinons (I) durch direkte Bromierung aus I  zu gewinnen, fuhrten 
mcht zum Ziel, sondern, infolge gleichzeitiger Oxydation, zu Br-Deriw. des Thymo- 
chinons (U) u. zwar a) mit Br2 zu 6-Monobromthynwchinon, gelbo Nadeln, F. 48° • 
b) mit 2 Br2 zu 3,6-Dibromthymochinon, gelbe Nadein, E. 73°; c) mit 3 oder 4 Br, zu 
emem Tnbromthymochinon, gelbe Blatteheń, F. 65°. — Die Br-Deriw. von I  wurden 

CH3 CH vielmehr durch Red. von Br-Deriw. von II er-
. 1 '  1 3 halten, u. zwar 6-Monobromhydrothymochinon auf

j T |—OH i ^ j v = 0  3 Wegen: 1. Thymocliinon in Chlf.-Lsg. bei 5°
ait_I I o _| I I  I bromieren, das so gebildete 6-Monobromthymo-

chinon in A. bei 40—50° mit S02 sattigen, A. 
CjH7 C H- verdunsten lassen — y  6-Monobromhydrothymo-

3 ' cliinon in fast theoret. Ausbeute, helloranae
Plattchen, 1 . 63 64° (Diacetat, F. 91°); 2. Red. des 3,6-Dibromthymochinon mit 
“ ? +  HC1 — >• 6-Monobromhydrothymochinon, Eigg. wie oben; 3. Mischun^ von 
6-Mono- u. 3,6-Dibromthymochinon mit Semicarbazidhydroclilorid in A. erhitzt gab 
beim Abkiihlen zunaclist 6-Bromthymochinon-2,5-dicarbazid, gelbe Krystalle, F. 223°, 
dann aus der Mutterlauge bei Konz. Monobromhydrothymochinon, Eigg. wie oben! 
Diese Red.-Wrkg. des Semicarbazides wird nach:

2 H2N • NH • CO • NH2 — -y 2 NH2 ■ CO • NH2 +  N2 +  H, 
erklart. — 3,G-Dibromhydrothymochinon aus Tribromthymochinon mit Z11 +  HC1 
orango Krystalle, F.eO0 (Diacetat, F. 96—97°); aus einer Misehung von Di- u. Tri
bromthymochinon mit Zn -f- HC1 die gleiche Vcrb. neben 6-Monobromhydrothymo- 
chinon u. 6-Monobromthymochinon. Nach Leiten von S02 durch h. alkoh. Lsg. von 
Dibromthymochinon schied sich zunachst unveranderto Substanz, dann bei Konz. 
Dibromhydrothymochinon aus, Eigg. nach Umkrystallisieren aus Heptan wie oben. — 
Kod. von Dibromthymochinon mit ammoniakal. H2S-Lsg. gab gelbe Krystalle, F. 118 
bis 119°, die noch nicht naher untersucht wurden. (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 506—10. 
Juni 1933. Wisconsin, Pharm. Exp. Stat.) D eg n er.

Gust. Komppa, Uber Ledumcampher und die Konslilulion des Ledens. Leduni- 
campher (Ledol), C15H260, liefert beim Erhitzen mit K-Bisulfat auf 140° wahrend 3 Stdn. 
den KW-stoff Leden, C15H21. Die Halogenhydrate des Ledens krystallisieren nicht. 
Jieim Yers., Leden zu bromieren, werden nur tiefblau gefarbte, nicht krystallisierendc 
irodd. erhalten. Auch ein krystallisiertcs Nitrosochlorid lafit sich nicht darstellen. 
Dio Hydrierung des Ledens (in Eg.-Lsg. mit kolloidalem P t [nach S k ita ] ais Kataly- 
sator) fuhrt zu Dihydroleden, C15H20, Kp.8 112—115°, D.20., 0,9075, n D20 =  1,49 2 3 24, 
ilol.-Refr. 6o,92. (Die Hydrierung des Ledols mit Pd ais Katalysator liefert ebenfalls 
-Umydroleden; es erfolgt also W.-Abspaltung u. anschlieBende Hydrierung.) Die 
Dehydrięrung des Ledens mit Se nach D ie ls  fiihrt zu Cadalin u. Azulen. Bei der 
lJchydnerung mit S wird nur Azulen gefaBt. Die Ozonisierung des Ledens (in CCI,, 
l p l r r  lieferfc als flttchtiges Prod. HCHO, ais nicht fluchtiges ein Ol, das sich bei 

ahen Verss., es durch Dest. (auch im Hochyakuum) zu reinigen, zers. Die Entstehung 
von HCHO bei der Ozonisation deutet darauf, daB im Ledol eine CH3-Gruppe u. die 
UH-Gruppe am selben C-Atom sitzen. Fiir Ledol ergibt sich Formel I oder II, von 
denen Vf. I ais wahrscheinlicher ansieht, fiir Leden demnach Formel ni.

H . C C H ,  h 3c  c h 3 H3C c h 3
c T r r  V "

111 î N ^ N - c h * i  ^ N - ^ N - c h , I I

HO- a ----- a
V e r s u e h e. Dehydrierung von Leden mit Se. 5 g Leden +  5 g Se in einem 

langhalsigon Rundkolben allmahlich auf 300° erhitzt. Nach 38 Stdn. (1 Mol. H 2Se 
war entwichen) abgebrochen. M. in A. gel., von Se abfiltriert, A. getrocknet u. abdest.
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Riickstand im Vakuum fraktioniert. Kp.0 113—130°, 130—170°. Die blau gefarbten 
Destillate wurden nach EuziCK A u. RuDOLPH (C. 19 2 6 . I. 2458) yorn Azulen befreit. 
Aus dem erhaltenen farblosen Ol wurde das Pikrat (F. 112°) u. das Styphnat (F. 138°) 
des Cadalins dargestellt u. durch Misch-F.F. identifiziert. (Kong. norske Vidensk. 
Selsk. Skr. 1 9 3 3 . Nr. 1. 13 Seiten.) W il l st a e d t .

William A. Waters, Einige Subslitulionsreaktionen des 4-Aminodiphenylmethans. 
Zwisehen den Substitutionsrkk. des Diphenyls u. des Diphenylmethans besteht eine 
weitgehende Analogie. Die Substitution beginnt stets in o- oder p- zur Verkniipfungs- 
stelle; aktivierende Gruppen in einem Ring beeinflussen den anderen Ring nur sehr 
wenig. Letztere Erscheinung ist beim Diphenylmethan noch mehr ausgepragt ais 
beim Diphenyl. Die Analogie laBt sich bei der Nitrierung u. Bromierung gut demon - 
strieren. 4-Acetaminodiplienylmethan (VI) gibt ais Endprod. mit Br in Eg. I, mit 
H N 03 in Eg. +  H 2S04 II. Die 3 Mononitrodiphenylmethane werden bei weiterer 
Nitrierung, wie schon S t a e d e l  [1878] feststcllto, in 4' substituiert. — Eine Mono- 
substitution von VI ist nur schwer zu erreichen. Es haben sich keine Anzeiehen dafiir 
ergeben, daB eine solche Rk., wie es in der Diphenylreihe gelegentlich vorkommt, im 
unsubstituierten Ring beginnt. Bei der Bromierung in k. Eg.-Lsg. erhalt man quanti- 
tativ 3-Brom-4-acetaminodiphenylmethan; bei hóherer Temp. ist die Ausbeute ge- 
ringer; bei 100° wurde einmal anscheinend das 2-Bromderiv. erhalten. Die Rk. wird 
bei hoheren Tempp. offenbar dadurch gestort, daB VI mit dem Lósungsm. ein reaktions- 
trages Diacetylderiv. bildet. 4-Benzamino- u. 4/-Brom-4-benzaminodiphenylmethan 
werden nur in der 3-Stellung bromiert. Die Jodierung von VI scheint ahnlich zu ver- 
laufen wie die Bromierung; die Prodd. entstehen nur in Spuren. Bei der Chlorierung 
entstanden keine definierten Prodd. Im Gegensatz zu VI wird 4-Aminodiphenylmethan 
(V) selir leicht in 3,5 dihalogeniert; bei weiterer Substitution wird das Molekuł ge- 
spalten; so liefert III mit Br in Eg. 2,4,6-Tribromanilin-, in Chlf.- oder CCl4-Lsg. kann 
man Benzaldehyd isolieren. Ais Zwisehenprod. tr itt wohl das Hydrol IV auf, bei dem 
E s s e l e n  u . C l a r k e  (J. Amer. chem. Soc. 3 3  [1911]. 1135) eine solche Spaltung 
beobaehtet haben. Diese Spaltung bietet eine beąueme Methode zur Konst.-Best. 
V gibt in alkoh. Lsg. mit N aJ -f- N aJ0 3 u. Siiuren 3,5-Dijod-4-aminodiphenylmethan. 
Anilin  gibt unter diesen Bedingungen 2,4-Dijodanilin. Das Dijodderiv. wird durcli 
Br unter Bldg. von Benzaldehyd gespalten, das J  wird dabei teilweise durch Br ersetzt. 
Auch aus Dijodanilin wird unter ahnlichen Bedingungen J  abgespalten. — 3-Brom-
5-jod-4-aminodiphenylmethan hat denselben F. wie III u. gibt keine F.-Depression.

Br
_____ __ i

B r - /  I  N -  C H ,- /  N.NH-CO-CHj / ------<x
\ ------ /  /  C6Hł . C H , . < I I I > N H ,

Br x -----{___  ___  gj.
0 2N -</ 1 F N> .C H j .</  N-NH-CO-CHj

■ \ ----- /  \ ----- /  IV C6He • CH( OH) * C6HsBr2 • NHS
NOj

V e r s u c h e. Wo nicht anders angegeben, wurde Bromierung mit Br in Eg. +  
Na-Acetat, Oxydation zu den Benzophenonen mit Cr03 in Eg. bewirkt. 4-Aminodiplimyl- 
methan (V), aus der Nitroverb. mit Sn u. HC1 in A. Kp.15 198°. 4-Acelaminodiphenyl- 
inetJian (VI), Tafeln aus verd. Methanol, F. 127°. 4-Benzaminodiphenylm.ethan, CjoHu- 
ON, Nadeln aus A., F. 161°. 4'-Brom-4-aminodiphenylviethan, Kp.^ 226—230°. Ben- 
zoylderiv., C,0H 16ONBr, Nadeln aus A., F. 181°. — 3 ,5 -Dibrom-4 -aminodiphenylmetnan, 
C13H n NBr2 (IH), aus V mit 2 Moll. Br in k. Eg. oder mit NaBr, KBr03 u. wss.-alkoh. 
HC1. Nadeln aus A., F. 92°. Diacetyherb. C17H150 2NBr2, Tafeln aus A., F. 116°. Ben- 
zoylverb., C20H 15ONBr, Nadeln aus A., F. 222°. III gibt bei der Desaminierung 3,o-Di- 
bromdiphenylmethan, CJ3H 10Br2, Nadeln aus CH3-0H, F. 61°, Kp.15 201°. Daraiis
3,5-Dibrombenzophenon, F. 74—75°. — 3,5,4'-Tribrom-4-aminodipTienylmełhan, C13n 1o' 
NBr, aus 4'-Brom-4-aminodiphenylmethan u. Br oder durch Hydrolyse der Acetjl- 
verb. Tafeln aus A., F. 141°. Gibt bei weiterer Bromierung in sd. CC14 Tribromanwn 
(F. 119°) u. p-Brombenzaldehyd (Phenylhydrazon, F. 113°). — 3 -Brom-4 -acdamino- 
diphenylmethan, C15H 14ONBr, durch Bromierung von VI bei gewohnlicher Temp- 
Tafeln oder Prismen aus Methanol, F. 91°. Ausbeute fast 100°/o, bei Siedetemp. nur 
20—25°/o- — 3-Brovi-4-aminodiphenylmethan, aus der Acetylverb. u. HBr in A. AP-is
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204—208°. Ci3H 12NBr +  HBr, Nadeln aus verd. HBr, F. 216° (Zers.). Liefert mit 
Br in k. Eg. III. Benzoylrerb. C20H10ONBr, aus der Base u. C6H5• COCI oder aus 4-Benz- 
aminodiphenylmethan u. Br in Eg. Nadeln aus Eg. F. 97°. — 3-Brom-4-diacełamino- 
diphenylmethan, C17H 10O2NBr, wurde bei Verss. zur Bromierung von 3-Brom-4-acet- 
aminodiphenylmethan u. yon YI bei 100° erhalten. Tafeln aus Methanol, F. 112°. —
3,5,4'-Tribrom-4-acetaminodiphenylmethan, C15H12ONBr3, in geringer Menge bei langer 
Einw. von uberschussigem Br auf 3-Brom-4-acetaminodiphenylmethan. Nadeln aus 
Methanol, F. 209°. — 2-Brom-4-acetaminodiplienylmethan, Ci5H14ONBr, wurde einmal 
in geringer Menge durch Bromieren von YI bei 100° erhalten. Nadeln aus A., F. 194°. 
Diefreie Base ist ólig (Benzoylverb. C21lHlcONBr, Nadeln aus A., F. 166°) u. liefert mit 
uberschussigem Br in sd. CC14 Benzaldehyd u. Bromanil, woraus sich die angenommene 
Konst. mit einiger Sicherheit ergibt. — 3,4'-Dibrom-4-benzaminodiplmnylmethan, 
C20H15ONBr2, aus 4'-Brom-4-benzaminodiphcnylmethan u. Br bei gewohnlicher Temp. 
Tafeln aus A., F. 135°. Hydrolyse gibt ein amorphes Prod., das mit Br in k. Eg. 3,5,4'- 
Tribrom-4-aminodiphenylmethan u. etwas Tribromanilin liefert. — 3,5-Dijod-4-amino- 
diphenylmethan, C13H UN J2, aus V mit K J  -f- N aJ03 u. HC1 in wss.-alkoh. Lsg. Nadeln 
aus A., F. 137°. Benzoylverb. C20H16ONJ2, Nadeln aus A., F. 257°. 3,5-Dijoddiphenyl- 
metlian, Ci3H 1(|J2, aus der Aminoverb. Nadeln aus A. +  A., F. 73°. Oxydation gibt
3,5-Dijodbenzophenon, F. 90—91°. — 2,4-Dijodanilin, durch analoge Jodierung yon 
Anilin. F. 95°. Gibt mit Br in Eg. bei 100° freies J  u. einen bei 215—220° schm. Riick- 
stand yon acetylierten Basen. — 3-Brom-5-jod-4-aminodiphenylmethan, durch Jodierung 
von 3-Brom-4-aminodiphenylmethan. Nadeln aus A., F. 91°. — YI gibt bei der Jodie- 
rung mit K J u. Dicbloramin T in Eg. geringe Mengen 2{ 1)-Jod-4-acelaminodiphenyl- 
melhan, C15H 14ONJ (Nadeln, F. 201°) n. 3( 1)-Jod-4-acetamiw)diplienylmethan (Tafeln, 
F. 113°). — VI wird durch HN03 in Eg. bei 15—30° nicht verandert, beim Erwarmen 
oxydiert u. zers. Nitrierung in Eg. +  H2S04 bei 30—40° liefert 3,4'-Dinitro-4-acel- 
aminodiplienylmethan, C15Hi30 6N3, gelbe Nadeln aus Methanol, F. 150°. Daraus
3,4'-Dinitro-4-amino-diphenylmethan, C^HuOjNj, orangerote Nadeln aus verd. A.,
F. 122°. Dieses liefert bei der Oxydation p-Nitrobenzoesaure, bei der Deaminierung
3,4'-Dinilrodiphenylmełlian (auch durch Nitrierung yon 3-Nitrodiphenylmethan), 
(F. 102)°, bei der Bromierung 5-Brom-3,4'-dinitro-4-aminodiphenylmethan, C13H1()- 
04N3Br, orange Nadeln aus Aceton, F. 181°. 3,4'-Dinilrobenzophencm, F. 172°. (J. chem. 
Soc. London 1 9 3 3 . 1060—64. August. Durham, Univ.) Os t e r t a g .

William R. Brown und Frederick A. Mason, Das blaue Natriumsalz -mn 
Sliodamin B und einige verwandte Verbindungen. Vff. untersuchen das aus Rhod- 
amin B (I) mit konz. NaOH entstehende blaue Salz (vgl. W a c k e r , C. 1 9 0 7 . II. 909), 
das nach v . B a e y e r  (Liebigs Ann. Chem. 372.[1910]. 112) o-chinoid u. ein Dinatrium- 
salz ist (II). Das yon v. B a e y e r  beschriebene Salz des Tetramethylderiv. konnte 
nicht erhalten werden. Verschiedene Verss. zur Verbesserung der Darst. fuhrten nicht 
zum Ziel. Das Salz ist unl. in den meisten nicht wss. Lósungsmm. mit Ausnahme von 
Pyridin. Mit A. u. W . wird I  zuriickgebildet. Beim Stehen an der Luft zieht es 
Feuchtigkeit an, wobei es sich rot farbt u. ein charakterist. Isonitrilgeruch auftritt. 
Die Analyse stimmt auf das Dinatriumsalz. Andere Rhodamine geben keine blauen 
Salze. — Es wurden eine Reihe Substanzen der allgemeinen Formel III dargestellt 
(X =  H, OH, OCH3, OC2H5 usw.). Da Alkylierung u. Acylierung von II negatiy unter 
Riickbldg. von I verlaufen, wurde 4’-Diathylamino-21 -oxy-o-benzoylbenzoesaure (IV) 
mit yerschiedenen Aminen kondensiert. Kondensation mit POCl3 fiihrt zu 2 Reihen 
von Substanzen A u. B. Beide sind in saurer Lsg. farblos. In  alkal. Lsg. ist A griin, 
B yiolett. Die Verbb. sind in organ. Lósungsmm. I. u. enthalten P. Es diirften wohl 
Phosphorsaureester von in sein. Kondensation mit Essigsaureanhydrid. Man erhalt 
farblose, gut krystallisierende Prodd., Acetylderiw. der gesuchten Verbb. Sie sind 
bestandig gegen k. wss. 10%'S- NaOH; mit alkoh. KOH wird in der Kalte die Acetyl-
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■1 (̂C,H5)j gruppe abgespalten. Ist X =  H, so
erhalt man dabei Stoffe, die wio 
ortho-Phthaloine ais Indieator wirken, 
farblos in saurer Lsg., bei pH =  9 
bis 11 Umschlag nach tief violett< 
Ist X =  OCH3 usw., so wird bei der 
Verseifung auch die Methylgruppo 
abgespalten, wobei Rhodamine ge- 
bildet werden.

I I I

V e r s u o h e. Blaues Na-Salz von Ilhodamin B  (II). (W a c k e r  1. c.) 10 g I 
in 20 ccm angesauertem kochonden W. lósen, in 175 ccm 40%ig. NaOH filtrieren u. 
auf 90° erhitzen. Der yiolette Nd. wird dabei tiefblau u. krystalHn. Mit 40%ig. NaOH 
waschen u. trocknen. Reinigungsvcrsa. waren ohne Erfolg. Lsg. in Pyridin zeigt 
Absorptionsmaximum bei 600 m/(. In Bzl. (wenig bestandig) ). — 635 m/t. — 4'-Di- 
dthylamino-2'-oxy-o-benzoylbenzoesdure (IV) Ci8H10O.,N (vgl. D. R. P. 85931, F r ied - 
ŁANDER IV. 260). 30 g Phthalsaureanliydrid mit 33 g m-Diatliylaminophenol in 
150 ccm Toluol 5 Stdn. kocken, ausgefallene Saure mit Toluol u. Essigester waschen. 
Rótliche Krystalle aus Essigester. Zers. 170—180°. Ausbeute 70—80°/o. — Mełhyl- 
ester, C19H21Ó4N. 20 g voriges in 100 ccm absol. Metlianol suspendieren, unter ICuhlung 
mit Kaltemischung HC1 bis zur Lsg. einleiten. 10 Min. auf 30°, dann in verd. NH3 
von 0° gieBon. Platten aus Methanol. F. 124°. — Kondensation von IV mit tertiarm 
Aminen miltels POCL. Zu 5 g IV u. 2 g Dimethylanilin in 20 ccm Toluol 5 g P0C13 
geben. Nach kurzer Zeit 15 Min. auf 120° erwarmen, Toluol mit W.-Dampf ent- 
fernen. Aus wss. Lsg. fallt Kondensationsprod. mit Na-Acetat. Mit Methanol Trennung 
in sl. A u. 11. B. A ist griinliches Pulver, in Alkali mit gruner Farbę 1. B lost sich in 
Alkali mit violetter Farbo. Beide sind in saurer Lsg. farblos, enthalten P u. geben 
Chlorhydrate. — K o n d e n s a t i o n  m i t  E s s i g s a u r o a n h y d r i d .  1. 4',4"- 
Bisdidthylamino-2'-acetoxyphenylphtlialid, CjoH^OjN*. IV u. Diathylanilin mit Essig- 
saureanhydrid 4 Stdn. kochen, in Eiswasser gieBen, aus Methanol umkrystallisieren.
F . 136—137°. Hydrolyse. 2 g voriges mit 20 ccm Methanol +  5 ccm 20°/oig. methanol. 
KOH kurz erwarmen, in Eg. gieBen. Aus HC1 mit Na-Acetat umfallen. Blauliches 
Pulver, 1. in Alkali mit tief violetter Farbę. Maximum der Absorption 580—590 m/i.
— 2. 4"-Dimethylami7io-4'-didthylamino-2'-acetox7jdiphenyli)htJiaUd, C28H30O.1IS,r,. Mit 
Dimethylanilin. Iirystallo aus Methanol, F. 130—131°. — 3. 4'-Diatllylamino-2'-acel- 
oxyphenyl-4"-dimethylamino-u.-naphthylphtlialid, C32H320 4N2. Mit Dimethyl-a-naphthyl- 
amin. F. 122—123°. Hydrolysenprod. gibt mit Aikali orange-braune Lsg., I — 470 mu.
— 4. 4',4"-Bisdiathylamino-2’-acetoxy-2"-athoxydiphenylphthalid, 032H380 5N2. Slit 
in-Athoxydiathylanilin (Darst. siehe am SchluB). Krystalle aus A. oder PAe. F. 206 
bis 208°. — 5. 4',4"-Bisdiathylamino-2'-acetoxy-2"-methoxydiphenylphthalid, CjiHjjOjNj. 
Mit m-Methoxydiathylanilin neben wenig Rhodamin. Beim Erwarmen mit konz. 
H2S04 Bldg. von Rhodamin. — m-Athoxydiathylanilin, C12H19ON. Aus m-Diathyl- 
aminophenol mit p-Toluolsulfosaureathylester. Farbloses 01, Kp.15 148°. (J. chem. 
Soc. London 1 9 3 3 . 1264—69. Sept. Manchester, College of Technology.) ScHON.

Francis Earl Ray und William A. Moomaw, Synthese und Spaltung des Phenyl- 
[(3-7nethoxy-a.-naphthyl\-aminomethcnis. (Vgl. C. 19 3 3 . I. 2395.) Von der Vermutung 
ausgehend, daB die Unbestśindigkeit der aus aromat. Aldehydcn, /S-Naphthol u. NH3 
synthetisierten Aminę (1. c.) mit der Tautomerie des /?-Naplithols zusammenhiingt, 
sollte der bewegliche H durch CH3 ersetzt werden. Es zeigte sich jedoch, daB /S-Meth- 
oxynaphthalin mit Benzaldehyd u. NH3 nicht reagiert. Nach weiteren MiBerfolgen 
\vurde das Ziel wie folgt erreicht: Das Keton I  wurde durch F R IE D E Ł -C R A F T S -B k . 
dargestollt. Da eine CH3-Wanderung unter der Wrkg. des A1C1, nicht ausgeschlossen 
schien, wurde I  noeh auf einem anderen Wege synthetisiert, namlich durch Konden- 
sation von j9-Methoxy-a-naphthyl-MgJ mit Benzonitril zum Ketimid II u. Hydro
lyse des letzteren. Die beiden Ketone waren ident. u. lieferten durch Red. dasselbo 
Carbinol HI, welches auch aus /?-Methoxy-a-naphthyl-MgJ u. Benzaldehyd dargestellt 
wurde. — I reagiert infolge ster. Hinderung nicht mit NH2OH oder C6H5-NH-NH2, 
so daB das Oxim, dessen Red. zu dem gewiinschten Amin IV fiihren sollte, nicht er- 
halten werden konnte. Von Interesse ist, da(3 II  mit C0H5 ■ NH • NH, leicht unter 
Bldg. des Phenylhydrazons von I  reagiert. IV konnte indessen durch Red. von n  
erhalten u. durch 1-Apfelsaure in die opt.-akt. Formen zerlegt werden. IV erwies sich, 
im Gegensatz zu den friiheren Aminen, ais recht bestandig, starker drehend u. basischer.
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Es bildet leicht ScillFFsche Basen u. kann daher aus Aceton nicht umkrystallisiert 
werden.

I  (a)CdH6 • CO • C10H8 • OCHa(/J) I I  C6H6.C(:NHVC10H6-OCH3
I I I  C8H,-OH(OH).CI0H,.OCH, IT  C8H6 • CH(NHS; • C10H6 • OCH,

Ve, ”  V.chneU HP-methoxy.^-naphthyl].keton(I), C18H140 ,. Aus /5-Meth- 
osynaphthahn, CA-COCl u. A1C13 m CS2. Aus A., F. (korr.) 125®. -  a-Jod-B-naph- 

;’n„, • V ~  «"Jod-P-methoxynaphłhalin, CUH0OJ. Aus yorigem mit (CH,),SO, 
u. 10 /0ig. Lauge. Aus A. cremefarbige Platten, F. 88°. — p-Mellioxy-a.-7iaplithvl-MaJ 
Aus yorigem nach G ilm an (C. 1938. I. 1519). -  Phenyl-[p-methoxy-*-iMphthyl]- 
carbinol (III), C1SH180 2. 1. Aus yorigem u. Benzaldehyd. 2. Durch Red. von I  mit 
Aa-Amalgam. Aus A., F. (korr.) 98°. — Phenyl-[p-me'thoxy-ot-naphthyl]-keiimidhydro- 
jom , t 18U1(JUiNrJ. Obiges Grignardagens mit ath. Benzonitrillsg. 4 Stdn. gekoeht 
A. dekantiert, Riickstand mit Eis u. verd. H2S04 zers. Aus W., F. (korr.) 180°, 1 in 
A-> ®zl-* Aceton, Chlf., sehr bestandig. Nach 2-std. Kochen mit verd. HC1 waren 
erst 25°/0 zu I  hydrolysiert. — Phenyl-[(J-methoxy-a-naphthyl]-kctimid (II), C18H „0N . 
JJureh Neutrahsieren des yorigen in eisk. A. mit yerd. KOH. F. 98—99°, 1. in yerd. 
Sauren. — Phenyl-\p-methoxy-a.-naphthyl]-ketonphenylhydrazon, C24H20OŃ,. Aus 
yorigem in A.-wemg Eg.-W. bei Raumtemp. F. (korr.) 183,5°. — Phenyldi-[p-metli- 
oxy-%-iMphtliyl]-carbinol, C29H210 3. Aus obigem Grignardagens u. Benzoesauremethyl-
m i (Hauptpr0 d.) mit h. A. entfemt. Aus Nitrobenzol, F. (korr.) 202—203°. __
Phenyl-[()-methoxy-a-napMhyl]-aminometlian (IV), C18H17ON. II  in Gemisch von 

/o'S; -^^-Amalgam, Bzl., A. u. absol. A. allmahlich eingetragen, noch einige Zeit 
geschuttelt, Lsg. iiber Na2S04 getrocknct u. yerdampft, mit PAe. gewascheń. Aus 
A., H. (korr.) 102°. In  A. mit yerd. HC1 das Hydroćhlorid, C18H180NC1, F. 237—240° 
i- N-Aceiylderw., C20H19O2N. In Bzl.-A. mit CH3-C0C1 u. Pyridin. F. 186,5
icoo ' ^  Isopropylidenderiv., C21H2lON. Mit Aceton in sd. A. Krystallc, F. (korr.)

o T  Benzyltden^eńv., C25H21ON. Alit Benzaldehyd in A. Krystalle, F. (korr.) 98°. 
w ?  von ^  131 A" vo“ . mit 1-ApfeLsaure. Das reinste Salzpraparat zeigte 
K 164° Zers. mit KOH u. A. d-Amin, [ce]D23 = -f 197°; l-Amin, [a]D2s =  —202“ 
wao oÓ6 i-™1116 wurden bisher nicht krystallin erhalten. (J. Amer. ehem. Soc. 55. 

iw" t> j ept- 1 Cineinnati [Ohio], Uniy.) L indenbaum .
M. Badoche, Untersuchungen iiber die. gefdrbten Kolilenwasserstoffe. Beschreibung 
Unłersuchung eines blauen Kohlenwasserstoffs und mehrerer, mit diesem verwandler 

r oa~ f  f olllmwassersk>ffe- Kurze Reff. nach C. R. hebd. Sćancea Acad. Sci. ygl. C. 1932 . 
v r  i  . - Naohzutragen ist: Vf- gibt zuerst eine ausfiihrliche Cbersicht iiber dio
Disher bekannten Unterss., welche die Addition der Alkalimetalle an ungesatt. KW- 
stotie, u. zwar solche mit Doppelbindungen, betreffen. — Das 0,11-Diphenyl-0.12,10,11- 
«Ho-phenylen]-9,ll-dihydronaphthuce)i wird, da es 2 H weniger enthalt ais Rubren, 
h i  x D elly drorl,:br&n (I) bezeichnet. — 2 g I, 8 g Na-Kornchen u. 150—200 ccm 

aosoi. A. wurden, nachdem das Na zerąuetscht worden war, in einem absol. dicht ver- 
scMossenen Kolben verscliieden lange (6 Tage mit zeitweisem Schiitteln bis 96 Tage 
v ® ochutteln) miteinander reagieren gelassen. Die Hydrolyse wurde mit feuchtem 
a . bewirkt u. lieferte einen in A. unl. u. einen darin 1. Anteil. —  Der A.-unl. Teil ent- 
f i i t 1, den h!?uen KW-stoff (II) u. KW-stoffC  (F. gegen 400°). I wurde durch Ex- 
iraKtion mit Bzl. abgetrennt. Die Trennung von II u. G erfolgte durch fraktionierte 
MystaUisation aus CS2 u. war auGerst muhsam. II, Rohformel C4,H2, oder C,„Hlr, 
"ird durch Fe u. Eg. in sd. Xylol zu C reduziert u. durch KMnÓ4, HNO, oder CrO..-Eg. 
zu einer farblosen Substanz von F. 295—297° osydiert. Seine blauen Lsgg. werden 
an feonnenlicht u. Luft langsam gelbbraun u. licfern dann nach Einengen farblose 
u. orangerote Krystalle. C, Rohformel C42H24 oder C30H18, bildet farblose Stiibohen
ii i  V 'V'f  i. lm H°ellvakiuim subhmierbar. Seine Bzl.-Lsg. yerliert an Sonnenlieht 
n? ono Wuorescenz u. wird briiunlich. — Der A.-l. Teil enthielt die KW-stoffe A  
i ;  302T 3?3°)> B  (F. 338°) u. D (F. 286-287°), ferner Harze u. Spuren I, II u. O. 
dprl^Tf 8 m i?d’ Bzl- go1’’ ]?iltrat eingeengt u. 5—6 Tage stehen gelassen. Es fielen 

k ^£ystaUo u- ein krystallines Pulyer aus, welche mechan. getrennt wurden. Die 
erben Krystalle waren nach mehreren Krystallisationen aus Bzl. reiner A. Das kry
wane Pulyer lieferte durch Aufnehmen mit Bzl., Filtrieren, Einengen u. mehrfaches 
raiosen aus' Bzl. reinen B. Aus obigem ersten Bzl.-Filtrat wurde D isoliert u. aus 

dńr ^ v i j S* z1, gereinigrt- — Die Rk.-Dauer ist von groCem EinfluB auf dio Natur 
r gebiideten KW-stoffe. Bei relatiy kurzer Dauer entstehen besonders A u. B, also 

e™aehen Hydrierungsprodd. yon I. Im weiteren Rk.-Verlauf yerschwinden die-
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selben, um den 3 anderen KW-stoffen Platz zu machen, welche komplexeren Rkk. 
(teilweise Dehydrierung) ihre Bldg. verdanken. — Vf. liat sodann die Absorptions- 
spektren von I, II, A, B, G u. D, ferner von Rubren u. Pseudorubren im ultrayioletten 
Licht, von den farbigen KW-stoffen auch im sichtbaren Licht bestimmt. Die Spektren 
weisen eine ziemlich groBe Analogie auf, indem sie, wie das des Rubrens, eine Gruppe 
von 3 Banden enthalten, von denen 2 an Intensitat fasfc gleich sind, wahrend die dritte, 
auf der Seite der kurzeń Wellenlangen liegende, schwiicher ist. Man kann danach dio 
KW-stoffe in 3 Kategorien gruppieren: 1. Rubren, II u. die anderen gefarbten KW- 
stoffe der Rubengruppe (Nomenklatur vgl. D u f r a i s s e ,  C. 1 9 3 3 . I. 1777), welche 
schon spektrometr, untersueht sind; 2. I, C u. D, dereń Kurven sich fast decken;
3. A  u. B. Das Pseudorubren schlieBlich fiigt sich zwisehen Gruppe 2 u. 3 ein.

Vf. erórtert sodann ausfuhrlich den Bildungsmechanismus u. die mogliche Iionst. 
der neucn KW-stoffe. DaB A  u. B  ais stereoisomere 10,12-Dihydroderiw. von I an- 
zusehen sind, ist schon im kurzeń Ref. angegeben. Fiir II kommt Formel C12H22 nicht 
in Frage, da erstens bei der Rk. kein freier H auftritt u. zweitens die Entnahme von
4 H aus der Konst.-Formel von I  (diese vgl. D u f r a i s s e  u. E n d e r l in ,  C. 1932. I. 
1901) nicht erklart werden kann. Nimmt man aber an, daB die beiden C6H5-Gruppen 
aus I abgespalten worden sind, wahrscheinlich ais C6H5Na, so gelangt man zur Roh- 
formel C30H 16, auf welehe die Analysen ebenfalls gut stimmen, u. zur Konst.-Formel 
eines 9 ,12,10,ll-D i-[o-phem ylen]-naphthacen3  oder eines 1 ,1 ' ,3 ,3 ' -Di-[o-phenylen]-rubens, 
welche die Eigg. von II gut erklart. Die zahlreiehen, samtlich konjugierten Doppel- 
bindungen u. die Difulyenstruktur eines Rubens, kompliziert durch 2 weitere Ringe, 
ergeben zusammen ein kraftiges Chromogen. Das Absorptionsspektrum von II ist 
dem des Rubrens (l,3,l',3'-Tetraphenylruben) sehr ahnlich. Vergleicht man femer 
die Spektren des Dephenylrubrens (l,l',3'-Triphenylruben), des violetten l,l'-Diphenyl-
з,3'-[o-phenylen]-rubens (diese KW-stoffe vgl. D u f r a i s s e  u. Vf., C. 1931- II. 2461. 
19 3 2 . I. 65) u. von II, so erkennt man eine graduelle Verschiebung des Bandensystems 
zum Rot hin. Auch die Resistenz von II  gegen chem. Agenzien wird durch die Formel 
erklart. — C ist ein Dihydroderiv. von II. Vf. erteilt ihm eine I analoge Konst.-Formel, 
weil die Spektren von C u. I  groBe Analogien aufweisen. C ware also ein 9,12,10,11- 
Di-[p-phenylen\-9,ll-dihydronaphthacen oder ein l,r,3,3'-Di-[o-phenylen]-l,3'-dihydro- 
niben. — D bildet offenbar ein Zwischenglied zwisehen den beiden KW-stoffgruppen. 
Man kann den ganzen Rkk.-Komplex durch folgendes Schema wiedergeben:
C41H20(I) — V C42H2l)Na.2 C36HslNa3 — --V C30H18 (II)

|+2I-IjO I+3H .0 |+2H 20

(A u. B) C3aH24 (2)) C30H1S (C)
D ist yermutlich aus A  oder B  durch Austausch eines C6H5 gegen H entstanden

и. ware demnach ein 9- oder ll-Phenyl-9,12,10,ll-di-[o-plienylen\-9,10,11.12-tetrahydro-
naplithacen. Dem wurde hóchstens widersprechen, daB das Spektrum von D dem Hot 
naher liegt ais das von A  oder B, wahrend es umgekehrt sein sollte. (Ann. Chim. [luj 
20 . 200—84. Sept. 1933. Paris, Coli. de France.) LlNDENBAUM.,

Henry Gilman, L. C. Heckert, A. P. Hewlett und J. B. Dickey, Dw m- 
s e k t i c i d e  W i r k u n g  e i n i g e r  F u r a n v e r b i n d u n g e . n .  Nach der Methode yon P e e t  u. bRADi, 
(ygl. hierzu C. 19 2 9 . II. 89) wurde der insekticide Wert von 32 Verbb. festgiste • 
Method. Einzelheiten ygl. Original. Aus einer Tabelle, die die untersuchte Ver ., 
das benutzte Losungsm. u. die angewandte Konz. angibt, geht der aus mehreren 
gewonnene Durehschnittswirkungswert der einzelnen Spritzmittel hervor, ausgedruc ■.



1933. II. D. Or g a n isc h e  Ch e m ie . 3127

in % „inaktiv“ gemachter Fliegen nach 10 u. 30 Min., bzw. nach ohne weitere Ein w. 
des Insekticides yerstrichenen 24 Stdn. Untersucht wurden folgonde, in der Literatur 
bereits genannten Yerbb.: 5-Nitro- u. S-Bromfurfurol, Furfurylidenacelophencm, Furyl-
l-penten-l-on-3, Furyl-l-methyl-4-penten-l-on-3, Furyl-l-methyl-2-penten-l-on-3,Benzoyl- 
furan, 2,4-Dioxybenzoylfuran, 5-Bromfurylacrylsaure u. 5-Bromfurylbromacrylsaure, 
Tetrahydrofurfurylacetat u. -benzoat, Phenyl- u. p-Oxyphenylester der Furancarbonsdure, 
Bromfuryl-a.fi-dibrompropionsdureathylester, Br - C4H20- CHBr- CHBr- C02- C2H5, Tri- 
jurfurylamin u. 5-Bromfurylmethylketon. (In die Unters. einbezogen wurden Atliyl- 
phenylsulfon u. Hydrochinondicinnamat). Neu dargestellt u. ebenfalls untersucht wurden: 
Mowmethylather des 2,4-Dioxybenzoylfurans, Darst. aus 2,4-Dioxybenzoylfuran, NaOH
u. Dimethylsulfat bzw. aus l,3-Dimethoxybenzol, Furoylchlorid u. A1C13. Aus PAe. 
Krystalle vom F. 75—82° (wahrscheinlich Isomerengemisch; die Stellung der CH30- 
Gruppe wurde n i c h t  festgestellt). — Tetrahydrofurfuryltrimethylacetat, aus C(CH3)3- 
COC1 u.Tetrahydrofurfurylalkohol, Kp.,10,5 137—138°, d2020 =  0,9764; von angenehmein 
Gerueh. — Furancarbonsaure-m-kresylester, aus m-Kresol, Furoylchlorid u. NaOH, 
Krystalle yom F. 39,5°. — Analog wurden erhalten: Ouajacólester, F. 76° u . p-Kresylester,
F. 55°. — Resorcindifuroat, C,6H10Oe, aus den aquivalenten Mengen Resorcin,'Furoyl
chlorid u. KOH; Krystalle vom F. 130° (Literatur: 128—129°). — Hydrocliinon- 
difuroat, wie vorst., F. 200°. — Ester der Furylacrylsdure: Phenylester, C13H10O3, 
Darst. aus Furylacryloylchlorid, Phenol u. NaOH bzw. durch Erhitzen der beiden 
ersten Komponenten in Bzl. (bessere Methode); Kp.4 185°. — Ouajacólester, C14Hi20 4; 
fiir die Darst. gilt das gleiche; Krystalle vom F. 105°. — p-Kresylester, C14H120 3, Darst. 
aus den Komponenten, F. 75°. — m-Kresylester, Kp.j 185, d4M =  1,0728, nDM=  1,5980.— 
p-Oxyphenylester, aus dem Saurechlorid u. Hydrochinon in Bzl. am Ruckflufl; F. 173°. — 
Resorcindifurylacrylal, Darst. vgl. oben; F. 112°. — Die folgenden Verbb., die mit 
den eben beschriebenen in Zusammenhang stehen, wurden anlaBlich einer anderen 
Unters. iiber antisept. u. fungicide Wrkg. von Furanverbb., dereń Ergebnisse erst 
spater veróffentlicht werden, dargestellt: Brenzcatechindifuroat, aus Bzl., dann A.- 
K rys talie vom F. 116°. — m-Ozyphenylfurylacrylat, aus Furylacryloylchlorid u. Resorcin 
(in Bzl.); Krystalle vom F. 128°. — Der entsprechende o-Ozyphenylester, F. 132°, 
wurde analog dargestellt. — Die Darst. von Furfurylozalat nach D arzens Methode 
(durch Hinzufiigen yon 0,2 Mol. Furfurylalkohol in 50 ccm CHC13 zu 0,2 Mol. Pyridin- 
oxalylchlorid in 200 ccm trockener CHC13) mifilang; bei dem Vers., das nach Waschen 
mit W. u. yerd. Essigsaure erhaltene, dunkelolige Rk.-Gemisch bei 4 mm-Hg zu dest., 
trat plotzliche u. heftige Zers. ein. — Tełrahydrofurfuryloxalat, C,2HIS0 6. Darst. aus 
Tetrahydrofurfurylalkohol, in Bzl. gel., u. wasserfreier Oxalsaure durch Konden- 
sation mit konz. H2S04 bzw. durch Erhitzen beider Komponenten 12 Stdn. lang auf 
120°. Farblose Fl. vom Kp.., 203°; rf-s4 =  1,1835; nn25 =  1,4650. — Tetrahydrofuryl- 
propyloxalat, Ci6H260„. Darst aus dem Na-Salz des Tetrahydrofurylpropylalkohols
u. Osalylchlorid; farblose Fl. vom Kp.3 210°; d-bt — 1,1045; nD26 =  1,4675. — Tetra- 
hydrofurfurylsalicylat, C12H140 4. Darst. aus dem Alkohol u. Salicyloylchlorid; farb
lose, angenehm riechende Fl. vom Kp.5 166°; dsi4 =  1,1831; no34 =  1,52 1 7. — Tetra- 
hydrofurfuryldichloracetat, C7H100 3C12, Darst. nach Gilm an, H e w le t t  u. D ickey  
(C. 1932 . II. 1624); farblose Fl., geruchlos, scharf schmeckend, yom Kp.4 106—108°; 
^202o =  1,3095. — 2-Chlorathylfuroat, C,H70 3C1, aus bzl. Lsg. yon Furancarbonsaure
u. Glykolchlorhydrin; angenehm riechend, scharf u. beiCend schmeckend, Kp.9 116 
bis 117°, d =  1,2952. — Tdrahydrofurfuryl-fj-furylacrylat, C4H7OCH2• O• CO■ CH =  
CH-C,,H30 ; Darst. entsprechend oben; Kp.4 163—167°, d2020 =  1,1450. — 2-Chlor- 
(ithylester der gleichen Saure; Kp.4 130-—132°, d2020 =  1,2343. — Tetrahydrofurfuryl- 
ester der Zimtsaure, Kp.4 180—181°, d — 1,120. (Iowa State Coli. J . Sci. 7. 419—28. 
Juli 1933. Iowa State College and Rohm and Haas Co., Bristol, Penns.) P a n g r itz .

Otto Dischendorfer, Ober die Kondensation von Benzoin und Resorcin. J a p p
u. Me l d r u m  (J. chem. Soc. London 75 [1899]. 1035) haben durch Kondensation yon 
Resorcin u. Benzoin mittels H2S04 2 Verbb., C20H 14O2 u. C34H220 2, erhalten, erstere, 
ein Diphenyhxycumaron, gebildet aus je 1 Mol. der Komponenten, letztere ein Tetra- 
phenylbenzodifuran, gebildet aus 1 Mol. Resorcin u. 2 Moll. Benzoin, aber dereń exakte 
Konst. nieht bewiesen. Vf. hat dies jetzt nachgeholt. — Die Konst. yon C20H14O2 
jtonnte durch Oxydation seines Benzoylderiv. mit Cr03 ermittelt werden. Man erhalt 
hierbei das 2,4-Di-[benzoyloxy]-benzophenon (II) u. durch dessen Verseifung das bekannte
2,4-Dioxybenzophenon, welches zum Vergleich dargestellt wurde. Verb. C20H 14O2 besitzt 
folglich die Konst. I. — Ganz analog lieferte Verb. C31H2=0 2 durch Oxydation 4,6-Di-
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benzoylresorcindibenzoat (IV) u. dieses durch Verseifung das bekannte 4,6-Dibenzoyl- 
resorcin, welches zum Vergleioh nach D o e b n e r  dargestellt wurde. C34H220 2 besitzt 
demnach die lineare Konst. III. — Durch Bromierung yon III  wurde ein Bibrornderiv. 
erhalten, in welchem die Br-Atome die Mesostellen a u. p einnehmen mussen. Derm 
die oxydatiye Aufspaltung ergab ein Dibromderiy. von IV, dessen Verseifungaprod., 
mit alkal. KMn04 oxydiert, ais einzig faBbares Abbauprod. Benzoesaure lieferte. 
Folglich enthalt der wegen seiner OH-Gruppe oxydable mittlere Ring auch die Br- 
Atome. Der Vers., in das 4,6-Dibenzoylresorcin 2 Br einzufuhren, ergab nur ein Mono- 
bromderiv. — III  lieferte mit H N 03 ein Mononitroderiv., dessen NO, sicher Stellung a 
oder p einnimmt. Denn die Oxydation ergab ein-Nitroderiy. von IV, dessen Ver- 
seifungsprod., mit alkal; KMn04 oxydiert, wieder nur Benzoesaure lieferte. Das NO, 
befindet sich sehr wahrscheinlich in ot, denn das erhaltene Nitro-4,6-dibenzoylresorcin 
ist nur schwach gelblich, wahrend 2-Nitroresorcin orangerot ist; das N 02 diirfte hicr 
somit SteUung 5 einnehmen. Das Nitroderiy. yon III  wurde zum Aminoderiv. reduziert. 
Durch sehr energ. Nitrierung von III  wurde ein Tctraniiroderiv. erhalten. — Von be- 
sonderem Interesse ist, dafi aus den Mutterlaugen von III  auch das anguldre Isomere V 
in kleiner Menge isoliert werden konnte. Durch Oxydation desselben u. nachfolgende 
Verseifung wurde 2,4-Dibenzoylresorcin erhalten. — Die Misch-F.-Kurye yon Beńzoin
u. Resorem zeigte ein Eutektikum von 83° bei 54% Resorcin u. 46°/0 Benzoin, aber 
keine Andeutung fur die Bldg. einer Molekiilyerb.

V e r s u o h e. 2,3-Diphenyl-6-oxycumaro7i (I), C20H 14O,. 20 g Benzoin u. 31 g 
Resorcin yerschm., nach Abkiihlen 80 g 73°/oig. E 2SÓ4 zugegeben, 15 Min. auf 120 
bis 130° erhitzt, in W. gegossen, harziges Prod. in 560 ccm h. 2%ig. NaOH gel., Ka- 
Salz (Blattchen) aus 2%ig- NaOII umgel.; in h. verd. A. mit HC1 u. W. gefallt.  ̂ Aus 
Chlf. +  PAe. Nadelbiischel, F. 118—120°. Ausbeute nur ca-. 2 g. Die Lsgg. fluoreseieren. 
H 2S04-Lsg. gelb, mit Spur HNOs orangegelb. Aus den unreinen Fraktionen lassen 
sich durch Benzoylieren ea. 20 g Benzoylderiy. gewinnen. — Acetylderiv., C22H10O3. 
Mit sd. Aeetanhydrid. Aus verd. A. Stabchen, F. 112°. H2S04-Lsg. griingelb, mit 
Spur H N 03 gelbrot. — Benzoylderiy., C27H180 3. Mit C6H5-C0C1 u. Pyridin in sd. Bzl. 
Aus yiel A. oder wenig Eg. Nadelchen, F. 160—162°. H2S04-Lsg. grungelb, mit Spur 
HNOa rot. — 2,4-Di-[benzoyloxy\-benzophenon (II), C27H 180 5. Aus yorigem mit der 
doppelten Menge Cr03 in sd. Eg. (2 Stdn.). Aus yerd. Eg., Stabchen, F. 143—144°. 
H 2S04-Lsg. gelb. — 2,4-Dioxybenzophenon, C13H10O3. 1. Aus II mit sd. 10%ig- alkoh. 
NaOH (2 Stdn.). 2. Gemisch von Resorcin, A1C13 u. CS, allmahlich mit C6Hj'C0C1 
yersetzt, 4 Stdn. gekoeht usw. Aus yerd. A. schwach gelbliche, seidige Nadeln, F. 146. 
Lsg. in H2S04 lichtgelb, in wss. Lauge tief gelb. — lin. Telraphenyl-m-benzodifuran (III), 
C34H220 2. 15, g Benzoin, 10 g Resorcin u. 120 g 73%ig. H2S04 15 Min. a u f  1 6 0 ° erhitzt, 
dabei noch 15 g Benzoin eingetragen, in yiel W. gegossen, Prod. mit W., dann 
verd. NaOH einige Stdn. erwarmt, filtriert, Ruckstand mit wenig A. erwiirmti u. 
h. abgesaugt. Ausbeute 4,8 g. Aus Eg. (Kohle), dann Pyridin Nadeln,_ F. 221—222 . 
Lsgg. fluoreseieren yiolett. H2S04-Lsg. beim Erwarmen tief grun, mit Spur Hlv03 
tief rot. — 4,6-Di-[benzoyloxy]-l,3-dibenzoylbenzol oder 4,6-Dibenzoylresorcindibenzoat
(IV), C34H220 6. m  mit 2 Teilen Cr03 in Eg. i/s Stde. gekoeht, h. mit W. bis zur Trubung 
yerd. Aus Eg. Nadeln oder kompakte Krystalle, F. 151—152°. H2S04-Lsg. lichtgelb.
4,6-Dioxy-l,-j-dibenzoylbenzol oder 4,6-Dibenzoylresorcin, C20Hi4O4. IV Jnit JJ* /«& 
alkoh. KOH 2 Stdn. gekoeht, mit W. u. Saure gefallt. Aus A. Nadeln oder Tafeln,
F. 149—150°. In A. mit FeCl3 blutrot. _ : ..

meso-Dibrojn-lin. tetraphenyl-m-benzodifuran, C34H ,00,Br„. m  in CC14 mit 2 Teilen

O O O
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Br 24 Stdn. stolien gelassen, dann verdunstet. Aus Bzl. +  Eg., dann viel Eg. schwach 
gelbliche Tafelchen, besser aus Acetanhydrid Blattohen, F. 291—292°, unl. in konz. 
H2SO.„ mit Spur HN03 orangerot. — 2,5-Dibrom-4,6-di-[benzoyloxy]-l,3-dibenzoylbenzol 
oder 2,5-Dibrom-4,6-dibenzoylresorcindibenzoat, C34H20O6Br2. Aus vorigem mit Cr03 
in sd. Acetanhydrid. Aus Eg., dann wenig wss. Pyridin krystallines Pulver, aus A. 
Blattohen, P. 246—247°. Lsg. in h. H 2S04 gelb. — 2,5-Dibrom-4,6-dioxy-l,3-dibenzoyl- 
benzol oder 2,5-Dibrom-4,6-dibenzoylresorcin, C20HI2O4Br2. Aus vorigem wie oben. 
Aus A. Stabchen, P . 256°. — 2- oder 5-Brom-4,6-dioxy-l,3~dibenzoylbenzol oder 2- oder
5-Brom-4,6-dibenzoylresorcin, C20H 13O4Br. 4,6-Dibenzoylresorcin in Clilf. mit 5 Teilen 
Br bei 0° 3 Stdn. stehen gelassen, im Vakuum yerdunstet. Aus viel A., dann Eg. 
Nadeln, P. 212°, unl. in konz. H2S04. Alkal. Lsg. gelb. In A. mit PeCl3 blutrot. — 
meso-Nitro-lm. tetraphenyl-m-benzodifuran, C34H210 4N. Aus 1 g III in 100 ccm sd. Eg.

°em 1>̂ ) in 5 ccm Eg. Aus Eg. hellgelbe Blatter, P. 281°, unl. in konz.
H0SO4. 2- oder 5-Nxtro-4:fi~di-\benzoyloxy\-l£-dibe,nzoylbe.nzól oder 2 - oder 5-Nitro-
4^6-dibenzoylresorciridibenzoat, C34H210 8N. Aus vorigem mit Cr03 in Eg. Aus Eg. 
Tafeln, P. 255°. Lsg. in w. H2S04 gelblich. — 2- oder 5-Nitro-4,6-dioxy-l,3-dibenzoyl- 
benzol oder 2- oder 5-NUro-4,6-dibenzoylresorcin, C20H i3OcN +  H20, aus der ca. 1800- 
fachen Menge W. blafBgelbe Nadeln, bei 97—110° zusammensinternd. Lsgg. in wss. 
Lauge, Pyridin u. H 2S04 hellgelb. — meso-Amino-lin. tetraphenyl-m-benzodifuran, 
^mHojOoN. Nitroverb. mit Phenylhydrazin im offenen Kólbchen erhitzt, so daB ge- 
bildetes W. entwich, mit Eg. u. W. gefallt. Aus Pyridin-W. Nadeln, ab 250° dunkel
u. sinternd, P. 260°, unl. in konz. H ,S04. Die Lsgg. fłuorescieren. — Tetranitro-lin. 
tełraphenyl-m-benzodifuran, C3 IH 18O10N4. 2 g III in 320 ccm li. Eg. mit 80 ccm HN03 
(D. 1,41) versetzt, 2 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, in W. gegossen. Aus Eg. hellgelbo 
Stabchen, P. 242—243°, wl. in w. H2S04 (gelblich). — ang. Tetraphenyl-m-benzo- 
difuran (V), C31H 220 2. Aus den Eg.-Mutterlaugen von III durch fraktionierte Krystalli- 
sation. Schwach gelbliche Nadeln bis SpieBe, F. 203—204°, unl. in H2S04. Die Lsgg., 
besonders in Bzl., fłuorescieren. — 2,4-Dioxy-l,3-dibmzoylbenzol oder 2,4-Dibenzoyl- 
resorcin, C^H^O.!. Y mit Cr03 in Eg. oxydiert, harziges Prod. wie oben verseift. Aus 
verd. Aceton, dann verd. Eg. liehtgelbe, gekriimmte Nadelchen mit 1CH3 -C02H, 
P. ca. 103—104°. H 2S04-Lsg. citronengelb. In A. mit FeCl3 tief braunrot. Der Krystall- 
-Łg. entwich erst im Vakuum bei 130°. (Mh. Chem. 62. 263—83. Aug. 1933. Graz, 
Techn. Hochseh.) L i n d e n b a u m .

rE.:,Hope, R. W. R. Kersey und D. Richter, Die Benzoylderivate des Indigotins. 
Die friiher (C. 19 3 3 . I. 610) zur Aufklarung der Konst. von Cibagelb 3 G angewandte 
Methode wird auf die in der Literatur ais Hdchster Gelb R  u. U bekannten Substanzen 
ubertragen. Hóchster Gelb R wird bei geniigend feiner Verteilung durch sd. 10°/oig. 
KOH leicht angegriffen u. gibt in ungefahr aąuimolekularen Mengen Benzoesaure, 
Anthranilsaurc u. eine Verb. C16H 90 2N, der Konst. I  zugeschrieben wird. I  ist ein 
J-jaętam u. laBt sich durch 15°/0ig. KOH bei 140° in die zugehórige Saure II uberfiihren, 
die bei entspreehender Behandlung auch aus dem urspriingliehen Farbstoff erhalten 
wird Weitere Beweise fiir die Konst. I der Verb. C16Hs0 2N ergeben sich aus dem Verh. 
bei der Oxydation. Alkal. ICMn04 liefert Phthalsaure u. eine zweibas. Saure III, die 
bei 125—145° W., bei 170—190° C02 abgibt u. in das Lacton IV iibergeht. IV liefert 
nut KJIn04 Phthalylanthranilsaure, mit NaOH eine Oxysaure, dereń Methylather V 

F- CfljOH abgibt u. wieder in IV iibergeht. Nach diesen Verss. laBt sich die 
Alkalispaltung von Hóchster Gelb R nur durch die Formel VI erklaren. Die sogenannte 
Dmmdavyverb., die durch Hydrolyse leicht in den Farbstoff iibergeht, iat entsprechend 
mit Cl statt OH zu formulieren; die C. 1 9 3 3 . I. 610 angenommene Formulierung der 
JJESS0ULAVY-Verb. u. die Erklarung ihrer tJberfuhrung in Cibagelb 3 G sind unhalt- 
bar geworden. I entsteht aus VI durch Hydrolyse an der punktierten Linie u. Ab- 
spaltung von W. aus dem Hydrolyseprod. VII bzw. VII a.
r/ V e r s u e h e. Darst. von Hóchster Gelb R  aus Indigo, Benzoesaureanhydrid u. 

n^l; nach D. R. P. 270 943; zur Entfernung von Benzoesaureanhydrid u. Gelb U
CO

I

CO 
XV. 2.

III
208
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wird mit Aceton u. Xylol ausgekocht. Liefert mit sd. 10#/o*g*.IŁOH Benzoesiiure,
Anthranilsaure u. das Lactam Cu HB0 2N  (I) (Krystalle, F. 232°; 1. in H 2S04 rótlicli mit 
gruner Fluorescenz), mit 15°/0ig. KOH bei 140° Benzoesaure, Anthranilsaure u. uie 
Aminosaure ClaHn 0 3N  (II), die auch aus I u. 15°/0ig. KOH bei 140° erhalten wird. 
Schwach braune Krystalle aus A., F. 237°. Acetylverb. CIoH130 4N, Krystalle aus A., 
F. 199°. Benzoylverb. C23H 150 4N, mit Benzoesaureanhydrid bei 165°, F. 236° aus Eg. 
Metliylderivat C17H i30 3N, mit (CH3)2S04 in yerd. NaOH bei gewohnlicher Temp. Kry
stalle mit 1 H 20  aus Methanol, F. 183—184°. Methylester des Melhylderwais C18HI503N, 
mit iiberschussigem (CH3)2S04 bei 40°. Krystalle mit 1 H 20  aus Methanol, i .  98 
liefert mit sd. verd. Alkali das Metliylderiy. — Oxysaure C\aHn OaN  (III), aus I mit 
alkal. KMn04, erst bei 40—50°, zuletzt bei 70°. Krystalle aus Essigester, F. 135—138 
(Zers.). Gibt leiclit (bei 125° im Vakuum) 1 H20 ab. Das Salz Ag2C16H 9OeN gibt mit 
CEL J  in sd. Bzl. den Dimethylester C1SH 160 6N, Krystalle aus Essigester. — Lacton 

(IV), aus III beim Erhitzen auf 170—190°. Krystalle aus A. oder Essigester, 
F. 216—217°. Liefert beim Auflósen in h. vcrd. NaOH u. Behandeln mit (CH3),o0.i 
die Methoxysaure CwHn O,,N (V), Krystalle aus vcrd. A., F. 172—173°, die beim Er
hitzen auf den F. IV zuruckliefert. Oxysdure C15/7n 04Ar (analog V), aus IV durch Kochen 
mit 10°/0ig. NaOH u. Ansauern mit Essigsaure. Gibt beim Erhitzen 1 H;0  ab u. budet 
IV zuriick. Methylester C10H 13O4N, aus dem Ag-Salz n. CH3J  in sd. Bzl. F. 207 aus 
Methanol. (J. chem. Soc. London 1933. 1000—03. August. Oxford, Dyson Perrms 
Labor.) OSTERTAG.

Y. Tamamushi, Synthese von 2-Thiolimidazolderivaten. (Vgl. C. 1933. II. 2269 
u. fruher.) Ausgehend von der kiirzlich (C. 1933. II. 709) beschriebenen 2 -ihiol- 
4-methylimidazolyl-(5)-essigsaure (I), hat Vf. folgende Verbb. dargestellt: 2-1 Mol- 
4-methylimidazolyl-[5)-essigsdiiredthylesterhydrochlorid, C8H 130 2N2C1S. Durch .. 
Kochen yon I mit 5°/„ig. alkoh. HC1. Aus Chlf. Nadeln, Zers. 147°, 1. auBer m A. m  
Soda der freie Ester, CsH 120 2N2S, F. 126°, meist 1., auch in W. — 2-Thiol-4-methy- 
imidazolyl-(6)-acetamid, CGH 9OŃ3S. Durch Schiitteln des Hydrochlorids von I I™ 
konz. NH40H. Nadeln, Zers. 224°, 1. in h. W. — 2-Thiol-4-methylimidazolyl-[5)-acao- 
nitril, CeH 7N3Ś. Aus vorigem mit POCl3 bei 90—95°. Nadeln, F. 146 .̂ —' J , ’
C0H 8N3JS. Mit H J  (D. 1,7) im Rohr bei 100°. Braunliche Blatter, F. 217®, 11. m W., 
A., sonst unl., zersetzlich. Vf. nimmt an, daB der H J  an die CN-Gruppe addiert ist. 
l-Athyl-2-thiol-4-methylimidazolyl-(5)-acetonitrilhydrojodid, CaH 12N3JS. Aus dem JNi r 
mit C Ą J  u. A. im Rohr bei 100°. Nadeln, F. 170°, 1. in W. (sauer) u. A. (J. pbarmac. 
Soc. Japan 53. 135—38. Aug. 1933. [Orig.: japan.; Ausz.: dtsch.]) L indenbalji.

Marston Taylor Bogert und Richard O. Roblin jr., Bildung cydisclier Ace 
aus AldeJiyden oder Ketonen und Alkylenoxyden. Vff. haben gefunden, dau A y 
oxyde mit Aldehyden u. Ketonen in Ggw. yon Metallchloriden (besonders

R 1
Bldg. yon cycl. Acelalen reagieren: > C :0  -j- 0<C

K
CH. - -R" 
ĆH,

—y R', '> C<' 0 —ÓHj
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Ohne Katalysator tr itt die Bk. niclit ein. SnCI,, bildet mit Athern u. Carbonvlverbb 
Additionsprodd. Der feste Komplex C6H5 -CHO- • • • SnCI,,- • • • 0CH-C6H5 z. B. lost 
sich allmalłlich, wenn Athylenoxyd zugefiihrt wird. Vielleicht bildet sich ein 1. Addukt 
von Athylenoxyd u. SnCl4, welches dann mit freiem Benzaldehyd oder eher mit dessen 
bnCl.,-Komplex reagiert, denn letzterer verschwindet nicht vor beendeter Bk. Im Pallo 
Benzaldehyd wird bei Zusatz des Athylenoxyds die PI. rot; diese Farbun<* yertieft sich- 
spater tritt griinc Fluorescenz auf, u. schlieBlich ist die Lsg. hcUgriin. Diese Farbung 
ist im DunkeJn bestandig, gelit aber ani Sonnenlicht in Hellgelb uber. Bei den Bkk 
mit Acetophenon u. Methylhexylketon ist die Farbung orangen u. ebenfalls lieht- 
empfindJicli. Mit Onanthol tritt keine Farbung auf.

i r ,?,U c,l le ' Darsfc- der cycl. Acetale: 0,2 Mol. Aldehyd oder Keton auf 5° 
gekuhlt, 0,01 Mol. wassorfreies SnCI,, u. dann 0,25 Mol. des Oxyds allmahlich zu- 
gegeben, dabei Temp. auf 40—50° gehalten, sodann auf Baumtemp. gekuhlt, gleiches 

; zugefiigt, mit 10°/oi_g. NaOH, dann W. gewasehen, iiber Na2S0 4 getrocknet
u. fraktioniert. Ausbeuten 25—35%- Diese konnten durch mehr SnCL oder holiere 
lemp. mcht verbessert werden, da beide Faktoren die Bldg. eines liochsd. Prod. be- 
gunstigen. Dieses ist kein polymeres Acetal, denn es erwies sich im Falle Benzaldehyd- 
Athylenoxyd ais bestandig gegen sd. verd. HCI. Obige Bk. ist nicht umkehrbar, denn 
benn Erwarmen von Benzylidenglykol mit etwas SnCI,, auf 50° wurde kein Athylen- 
°xyd frei. — 2-Phenyl-l,3-dioxolan (Benzylidenglykol), Kp. (korr.) 225° (vgl. H ib b e r t
u. Timm, C. 1924. II. 1460; D w orzak  u . H errm an n , C. 1929. II. 1008). 4-Melhyl- 
2;pfanyl-, C10H12O2, Kp . 23 (korr.) 118°. 2-Uexyl-, Kp. (korr.) 200°. 4-Methyl-2-hexyl-,
G,„H290 2, Kp (korr.) 102,5—103^5°. 2-Methyl-2-hexyl-, C10H20O2, Kp . 23 (korr.) 97°.
2,4-Di>nethyl-2-hexyl-, Cn H 220 2, K p . 23 (korr.) 102°. 2-Methyl-2-phenyl-, CI0H12O2, 
Kp^, (korr.) 103,5-104,5", aus A. Platten, F. (korr.) 62°. 2,4-Dimetliyl-2.plienyl-, 
j  Aii2'i i' 23 (korr-) irj5°- Alle werden dureh yerd. Sauren leicht zu dem entsprechen- 
den Aldehyd oder Keton hydrolysiert. Alle aus Propylenoxyd dargestellten Verbb. 
sollten auBer opt. Isomerie auch cis-trans-Isomerie aufweisen (vgl. H ib b e r t  u. C arte r,
0 . 1929. I. 632). (J. Amer. chem. Soc. 55. 3741—45. Sept. 1933. New York, Columbia-

lir m  -i. r, LiNDENBAUM.
Masao Tomita, Uber die Konslitution des Trilobins und Isolrilobins. VII. Uber 

ate bynthese von Diphenylendioxyddicarbonsauren. XXXVI. Mitt. iiber die Alkaloide %cm 
bmomeniwn- und Cocculusarten von Heisaburo Kondo. (VI. u. XXXV. vgl. C. 1932. 
IW A K ' , \ AnsohluB an die Synthese des Diphenylendioxyds (C. 1932. II. 1304) hat 
Vf. 4-Oxyphthalsaure (Darst. nach G ir a rd e t ,  C. 1931. II. 64) in Eg. bromiert. Das 
erhaltene Prod. war 5-Brom-4-oxyphthalsaure, CsH60 5Br, Nadeln, F. 181° (Zers.), da 
?! H  ^  u‘ nachfolgendo Methyheruiig mit (CH3)2S04 Metahemipinsaure
(Anhydrid, F. 178°) lieferte. Mit sd. methylalkoh. HCI der Dimełhylester, C10H9OsBr,
• 8  g dleses Esters in abso1- CH3OH wurden mit Lsg. von 1,06 g K
m OH3OH vermischt, CH3OH im Vakuum abdest., Biickstand mit 0,8 g Cu u. 0,8 g 
Cu-Acetat 3 Stdn. auf 190—200° erhitzt, mit A. ausgezogen, Lsg. mit verd. KOH ge- 
waschen usw. Erhalten einen a-Saureester, Nadeln, F. 222°, u. aus der Mutterlauge 
einen sirupósen p-Saureester. Aus diesen Estern mit n. alkoh. KOH eine krystalline 
a-Saure, Zus. CI4H 80 5, F. >300°, u. eine p-Sdure, Zus. C14H80„, V2 H 20, F.200°. Beide 
erwiesen sich ais Dicarbonsauren, gaben mit Besorcin keine Fluoresceinrk., in der 
Aikalischmelze Protocatechusaure u. mit konz. H2S04 +  konz. H N 03 (oder KNO,) 
intensiy blaue Farbung. Zweifellos handelte es sich um 2  wahrschemlich stellungs- 
lsomere Diphenylendioxyddicarbonsauren, gebildet durch Abspaltung von 2 C02CH,
i  A aT ltokondensation obigen Esters. — Zur Entscheidung dieser Isomerie hat Vf. 
4;Uxy,d-brombenzoesauremethylester (F. 103°) in obiger Weise mit sich selbst konden- 
siert. Das erhaltene Prod., Nadeln, F. 222°, war ident. mit obigem a-Saureester u. 
me durch Verseifung gebildete Saure, F. >300°, ident. mit der a-Saure, welche somit 
‘ Vl‘Phenylendioxyd-4,5'-dicarbonsaure erkannt ist. Die /5-Saure ist folglich Diphenylen- 

,0 X dioxyd-4,4'-dicarbonsaure. Bezifferung des Diphenylendioxyds
[5 Cj wie nebenstchend. — Die blaue Farbrk. mit H 2S04-HN03
U 2 1 L, 4,| scheint fur den Diphenylendioxydkern eharakterist. zu sein.

Trilobin, Isotrilobin u. ihre Deriw., der durch Ozonabbau 
/Vt M (.. , derselben erhaltene Diaminodialdehyd u. seine Abbauprodd.
f&rK ■' i  j  ner Meoisarm u. Hydromenisarin zeigen die Bk. ebenfalls. Dagegen 
lnho!? S1C m A1kaloide vom Oxyacanthintypus, also Oxyacanthin, Berbamin, Tri- 

ni u. Tetrandrin, mit H2S04-HN03 braun. — Die Absorptionskurven des Tri-
208*
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lobins u. Isotrilóbins weisen bei 3500 u. 3800 die Zentren ihres Masainumę u. Minimums 
auf u. stimmen mit denen der Oxyacanthingruppe im wesentliehen uberein, sind jedoch 
etwas batboohromer. — Das von Sa n t o s  (C. 1932. I. 2187) entdeckte Phaanthin 
farbt sich mit H 2S0.i-HN03 braun, diirfte also den Diphenylendioxydkern nicht 
enthalten. (J. pharmac. Soc. Japan 52. 139—47. 1932. [Orig.: japan.; Ausz.: 
dtsch.]) L in d e n b a u m .

M. Tom ita, Ober Ditolylendioxyd und Dinaphthylendioxyde. (Ygl. C. 1932. II. 
1304.) Nach dem 1. c. beschriebenen Verf. wurden weiter dargestellt: Ditolylendiozyd, 
C„H 120 2. A u s  m-Brom-p-kresol (CH3 in 1 ). Nadeln oder Blattchen, F. 116°, meist 
11. Mit H 2S04-HN03 blau. — l,2-Dinaphthylendioxyd. Aus l-Brom-2-oxynaphthalin. 
Hellgelbe Krystallkórner, F. 125° (Zers.). Mit H 2SO., violett, auf Zusatz yon HN03 
oder K N 03 griinlichblau. — Nach N e il  (Ber. dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 1059) wurde 
aus Na-2,3-dioxynaphthalin-6-sulfonat u. verd. H 2S0 4 dargestellt: 2,3-Dinaphthylen- 
dioxyd, aus Toluol Blattchen, F. >300°. Mit H 2S04 violett, auf Zusatz von HN03 
oder K N 03 griinlichblau. (J. pharmac. Soc. Japan 52. 147. 1932. [Orig.: japan.; 
Ausz.: dtsch.]) L in d e n b a u m .

M. Tomita, Uber die Synthese von Diphenylendioxydderivaten. III. (I. u. II. 
vgl. C. 1932. II. 1304 u. vorst. Ref.) Diese Synthesen wurden analog den friiheren 
ausgefiihrt. Bezifferung des Diphenylendioxyds vgl. vorvorst. Ref. — 3,5,4',6'-Tetra- 
methyldiphenylendioxyd, C,6H 160 2. Aus 5-Brom-4-oxy-m-xylolkalium. Aus CH3OH 
Tafeln, F. 138°, meist 1. Mit H2S04-HN03 blau. — 4,5,4',5'-Tetramethyldiphenylen- 
dioxyd, C10H 10O2. Aus 5-Brom-4-oxy-o-xylolkalium. Aus CH3OH Tafeln, F. 167°. 
Mit HoS04-HN03 blau. — 3-Brom-4-oxyanisol, C7H 70,Br. Aus Hydrochinonmono- 
methyfather u. Br in Eg. Kp . 30 1 46°, Nadeln, F. 38°."— 5,4'-Dimethoxydiphenylen- 
dioxyd, C14H 120 4. Aus dem K-Salz des yorigen. Aus CH3OH Prismen, F. 131°. II2S04- 
Lsg. orangen, auf Zusatz von H N 03 oder K N 0 3 blau. — 5,4'-Dioxydiphenylendioxyd. 
Aus vorigem wie iiblich. Prismen, F. 266°. Mit FeCl3 voriibergehend blau. Mit H2S04- 
H N 03 griinlichblau. — Vf. hat sodaim bestatigt, daB sich o,o'-Dioxy- u. o,o'-Dimethoxy- 
diphenylather nach dem Verf. von U łlm an n  u. S te in  (Ber. dtsch. chem. Ges. 39 
[1906]. 624) leicht in Diphenylendiosyd uberfuhren lassen, u. gepriift, oh auch m,m'- 
u. p,p'-Dioxydiphenylather zum OxydringschluB fahig sind. — p,p'-Dimethoxydiphenyl- 
iither, C X4H j 40 3. A u s  Hydrocliinonmonomethylatherkalium u. p-Bromanisol in Ggw. 
von Cu u. Cu-Acetat. Tafeln, F. 103°. — p,p'-Dioxydiplienyldther, C12H 10O3. Durch 
Erhitzen des yorigen mit HBr-Eg. Schuppen, F. 161°. Durch 4-std. Erhitzen dieser 
oder der yorigen Verb. mit HBr (D. 1,49) u. etwas rotem P auf 180—190° entstana 
ein harziges Prod., aus dem sieh eine neutrale Substanz nicht isolieren lieB. — 
methoxydiphenylather, ChH 140 3. A u s Resorcinmonomethylatherkalium u. m-Brorn- 
anisol wie oben. Gelbliches Ol, Kp.ls 210—212° (vgl. D oean, C. 1930. I. 370)._ -  
?n,m'-Dioxydiphenylather, C12H 10O3. Wie oben. Dickes, gelbliches 01, Kp.j6 258 . 
Rk. mit HBr (D. 1,49) u. P yerlief wie oben. — Ebenso erfolglos waren Verss., durch 
Autokondensation von 2 Moll. p- oder m-Bromphenolkalium mittels Cu u. Cu-Acetats 
zum Diphenyl-p-diather oder -m-diather zu gelangen. Derartige Ringschlusse scheinen 
unmoglich zu sein. — Die yersehiedenen CH3-Deriyv. des Diphenylendioxyds geben 
fast ubereinstimmende Absorptionskurven. Die Kurve des Dimethoxyderiv. weicht 
etwas ab. Die Kurven der beiden Diphenylendioxyddicarbonsauren (yorvorst. Ref.) 
u. der Methoxydiphenylendioxydtetracarbonsaure (K ondo u . Vf., C. 1932. II. 26o9) 
sind einander sehr ahnlich. (J. pharmac. Soc. Japan 53. 138—43. Aug. 1933. [Orig.. 
japan.; Ausz.: dtsch.]) LINDENBAUM. _

A. P. Oreehow und R. A. Konowalowa, Alkaloide von Leonlice ewersmaw. 
(Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: Chimiko-pharmazewtitscheskaja Prom ysehlennost] 1932- 
371—75. — C. 1932. II. 1308.) . TTBE„ESIN; y

H. Kondo, S. Ishiw ata und S. Okayama, Uber Lycorisalkaloide. VII. J>“se *A - 
(I.) (V. u. VI. vgl. C. 1932. II. 877.) Vff. haben aus Lyeoris radiata Herb. ein weiteres 
Alkaloid isoliert, welches sie ais Base I X  bezeichnen. Aus Bzl. weiBe Schuppen, »
unl. in A., PAe., sonst 1., auch in h. W. Zus. C16H 190 3N mit 1 OCH3 u. 1 ^ ^ 3 . Gabel* 
sche Rk. negativ. [alo20’5 =  —222,4° in CH3OH. Hydrochlond, F. 234 . rifcra , 
F. 146°. PercMorat, F. 237°. Jodmethylat, C17H ,20 3N J, F. 275°. Durch Emw. yon 
(CH3)2S04 u . KOH u. darauf KJ-Lsg. entsteht ein Jodmethylat C^Hv O[OGH^\N 
F. 245°. Die Base liefert mit Acetanhydrid ein Diacetylderiv., C2oH.23 0 6rs, !?• >
mit C6H5-NCO ein Bisphenylcarbamat, C30B 29O6N3, F. 192—193°. — Fuhrt man das 
Jodmethylat der Base IX in das Ammoniumliydroxyd iiber u. erhitzt dieses mit dU /0»g*
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KOH, so entstehen unter H 20-Abspaltung: 1 . Eine in A. 11. a-Methmbase„ C,,H„0„N 
F. 270°, [cc] D20 =  —184,8° in CH3OH; Pikrat, gelbe Nadeln, F. 211°. 2. Eine in A. wl! 
P-3fethmba.se, F. 275°. Gibt man zur wss. Lsg. des oc-Methinmethomethylsulfats KJ- 
Lsg., so erhalt man ein Jodmethylat GUH10(OH)(OCH3)2N(CII3)3J, F. 207°. Das gleiche 
Jodmethylat entsteht aus der Methinbase, welche sich von obigem Jodmethylat 245° 
ableitet. Wird das dem Jodmethylat 207° entspreohende Ammoniumhydroxyd mit 
30°/0ig. KOH erhitzt, so resultiert ein N-freies, in Sauren unl., krystallisiertes Prod. 
von F. 100—105°. — Auf Grund dieser Ergebnisse kann man dio Formel der Base IX 
nach Cu Hu (OH)2(OCH3)(;>N-CH3) auflosen. — Wird die Chlf.-Lsg. der gesamten 
Rohalkaloide von Lycoris radiata Herb. mit vcrd. HC1 gewaschen, so bleibt im Chlf. 
eino neutrale Substanz yon F. 104° u. Zus. Cj^HjjOj zuriick. Dieselbe wurde ais Phlor- 
acetophenontrimethylather erkannt. (J. Pharmac. Soc. Japan 53. 149—51. Aug. 1933 
Tokio, Uniy. [Orig.: japan.; Ausz.: dtsch.]) L i n d e n b a u m . ’

Frank H. Curd und Alexander Robertson, Usninsdure. Teil III. Usnetol, 
Usnelinsaure und Pyrousninsdure. (II. vgl. C. 19 3 3 . II. 1190.) Die von SCHOPF u. 
H euck  (C. 1 9 2 8 . I. 1289) fiir Usnelol angogebene Konst.-Formel wird von den Vff. 
durch I  (R =  H) ersetzt. Die gelbe Farbo der Verb. wird auf die auxochrome Eig. des 
Furankerns zuruckgefuhrt; im ubrigen sind gefarbte phenol. Ketone bekannt. —
O-Methylusnetol. Dom durch Einw. yon CH3J  -f- K 2C03 in sd. Aceton auf I  (R =  H) 
erhaltenen Monomethylatlier kann nur Formel I  (R =  CH3) zukommen, da friihere 
Verss. gezeigt hatten, daB unter diesen Bedingungen die OH-Gruppe in o-Stellung zur 
GO- bzw. C—CH3-Gruppe nicht alkyliert wird. Das isomere O-Methylisousnetol (III) 
konnte glatt aus 2,4-Dioxy-6-methoxy-3-methylacetophenon u. 3-Chlorbutan-2-on (ver- 
rauthch iiber das intermediar entstehende II) erhalten werden. Es ist auch gelb gefarbt 
u. gibt dieselben Farbrkk. mit FeCl3 bzw. H 2SO., wie I  (R =  CH3). — Ein weitorer Be- 
weis fiir Formel I  (R =  H) wurde durch die Kondensation mit Essigester in Ggw. 
von a a  zu IV nebst anschlieBender Cyclisierung des Diketons durch HC1 +  Eg. zum 
Furanocliromon V erbracht. Die direkte Chromondarst. wurde vermieden, da naoli 
W ITT IG (C. 1 9 2 6 . I. 1410) u. U. leicht Gemische entstehen konnen. Nach S c h o p f  
u‘, .E,yCK eine Verb. VI entstehen mussen, dereń Cyclisierung aber unwahr-
schemlich erscheint. — Die Synthese yon I (R =  CH3) gelang auf folgendem Wege: 
iJurch Kondensation von C-Methylphloroglucin-p-monometfiylather mit Acetonitril nach
o wurde ein Keton erhalten, dem auf Gmnd seiner Methylierungsfaliigkeit zu
6-Oxy-4,6-dimethoxy-3-methylaceto'phe7ion Formel YII zukommen muB. Seine Konden- 
sation mit 3‘Chlorbutan-2-on gab M II, das durch Einw. von uberschussigem ZnCL 
in warmem A. in eine Verb. von polymeren Eigg. iiberging; diese lieferte bei der Hoch- 
vakuumdest. I (R =  CH3). — Pyrousninsdure u. Usnelinsaure. Bei der Darst. von 
Usnelnisdure nach den Angaben von S c h o p f  u. H e u c k  erhielten Vff. neben Pyrcmsnin- 
saure eine neue Saure, die ais usnetinige Saure („usnetinic acid“) bezoichnet wird. In 
mrein Verh. gegenuber Methylierungsmitteln ahnelt die Pyrmisninsaure sehr dem 
Usneol. Mit CH2N2 entsteht der Pyrousninsduremethyhster, wahrend bei langerer 
'Py* ,von. +  K 2C03 in Aceton 0-DimetJiylpyrousninsauremdhylesler gebildet

wird der sich zur O-Dimethylpyrousninsdure verseifen laBt. Da die Pyrousninsaure, 
im begensatz zu I (R =  H) nicht bevorzugt in einen Monomethylather yerwandelt 
— „ nn’ Sle auch keine Farbung mit FeCl3 gibt, dtirfte die COOH-Gruppe nicht 
m ^btellung (vgl. das Schema IX) stehen. In tlbereinstimmung hiermit wird auch 
v-yxy-4-niethoxy-2,3,5-lrimethylcumaron-7-carbonsduremethylester, der eine intensive 
iarbung mitFeCl3 liefert, nicht durch CH3J  +  K 2C03 methyliert. Fenier ist Pyrousnin
saure kem Phenylessigsaurederiy. mit einer COOH-Gruppe in 12, da es sich durch 
irnitzen uber den F. quantitativ decarboxylieren liiBt, kein Cumaranon bildet u 
rncnt wie o-Oxyphenylessigsaure mit FeCl3 gefarbte Komplexe liefert. Die Existenz 
v°n (K GH3) schheBt auch die Stellungen 2 , 3, 4, 5, 6 , 8  u. 9 fiir die COOH-Gruppe 
us. Deshalb wird fiir die Pyrousninsdure die Konst.-Formel einer Furylessigsauro 
orgeschlagen (X oder XI, R =  H). — Da durch Abspaltung der C-Acetylgruppe mit
• Konz. KOH-Lsg. Usnelinsaure in Pyrmisninsaure ubergefiihrt werden kann karne

T ^  , m4 tmSdZ e. dle Formel X oder XI (R =  COCH3) zu. -  Auf Grund der neuen 
onst.-i<ormel fur Usnelol (I, R =  H ) sind alle Formeln von S c h o p f  u. H e u c k  fiir 
snmsaure, Usnohdure u. Decarbousninsaure samt zahlreichen Deriw. reyisions- 
edurftig geworden. — Dio Beliandlung des Ozonids yon 1 (R =  H) mit W. liefert 

m i  u‘ em Halbchinon, wie S c h o p f  u. H e u c k  annahmen. Einw. von w. alkoh. 
auf XII gibt XIII, ein C-Diacetylderiv. des Methylphloroglucins.
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V e r s u o h e. d-Usninsaure, E. 203—204°, wurde aus Usnea bariala u. Cladonia 

alpestris gewonnen. Durch G-std. Kochen in Xylollsg. wird daraus dio Bacemsaure 
erhalten. — Pyrousninsaure, Cl2H 120 5 (X bzw. XI, R =  H). E. 199—200° (Zcrs.) 
nach Sintern boi 195°. Durch Erhitzen von Usnin- oder Usnetinsdure mit 50°/0ig- 
KOH-Lsg. in H2-Atmosphare. Bei 170—180° wird aus Usninsaure Aceton ahgespalten, 
das als 2,4-Dinitrophenylhydrazon identifiziert wurde. In der Mutterlauge wurde in 
beiden Fallen Essigsaure als Ag-Salz nachgewiesen. — Usneol, CuH I20 3. Durch De- 
carboxylieren der Yorigen im Hochvakuum bei 200°. E. 178—179°. — Pyrousninsaure- 
methylester, C12H u 0 4(0CH3). Aus der Saure u. CH2N2. E. 186° (geringe Zers.). Beim 
Stehen farbt sich eine Lsg. der Verb. in wss. NaOH blau u. dann griin. — O-Dimdhyl- 
pyrousninsauremethylester, C12H0O2(OOH3)3. E. 63—64°. Aus dem yorigen oder Pyro
usninsaure. Liefert ein instabiles rotes Pikrat. Zeigt Halochromie mit konz. H2S04.

12H 100 3(0CH3)2, E. 126—127°. — Usnetinige Saure, C11H 10Os. Farb-Freie Saure, C12H 
lose Prismen, E. 180—181° (Zers.).
EeCl3 eine Rotfarbung. Halochromie mit konz. H 2S04. — O-Methylusnetinsauremethyl-

Eine wss., nicht aber eine alkoh. Lsg. gibt mit

ester, C14H ,20 4( OCH3)2. E. 117—118°. Aus Usnetinsaure u. CH2N2. Freie Saure, 
C14H 130 5(0CH3j. E. 164—165°. Gibt mit EeCl3 eine Griinfarbung. — 6-Oxy-4-mdhoxy- 
7-aceloacetyl-2,3,5-trimethylcumaron, C10H 18O5 (IV). E. 126—127°. Aus O-Methylusneiól, 
CI3H 130 3(0CH3), F. 127—128°; Misch-F. mit IV 100—101°. — 7-Methoxy-2,8,4',5’- 
tdramethyl-5,6-furano-(2',3')-cliromon, C16H 10O4 (V). E. 192°. Reagiert nicht mit 
EeCl3. — 2,4-Dioxy-6-methoxy-3-methylacelophenon, C9H 90 3(0CH3). Durch Konden
sation von Methylphloroglucin-a-monomethylather mit Acetonitril in A. bei Ggw. 
Yon ZnCl2 +  tiberschussiger HC1 u. Hydrolyse der entstandenen Ketimindoppelverb. 
F. 224°. — 6-Oxy-4-metlioxy-5-acetyl-2,3,7-trimetliylcumaron (O-Methylisousnetol),
C13H 130 3(0CH3) (ni). E. 109—110°. Oxim, C,.,H1J0 4N. F. 161—162°. — 2,6-Dioxy- 
4-metlioxy-3-methylacetophenon, C9H 90 3(0CH3) (VII). Aus dem durch Hydrolyse u. 
Decarboxylierung von 2,6-Dioxy-4-methoxy-3-methylbenzoesauremethylester erhaltenen 
Methylphloroglucin-jS-monomethyliither, F. 115—116°, durch Kondensation mit Aceto
nitril. F. 197—198°. Die Methylierung gab ausschlieBlich 2-Oxy-4,6-dimethoxy-3- 
methylacetophenon, F. 141—142°. — a-Methyl-tt.,3-oxy-5-methoxy-2-acetyl-4-methylphen- 
oxyaceton, C14H 180 5 (Vffl). F. 151—152°. — 6-Oxy-4-methoxy-7-acetyl-2,3,5-trimethyl- 
cumaron {O-Methylwmetol), ( f f a w0 4 (I, R =  CH3). F. 127—128°. Oxim, F. 184—185°. 
(J. chem. Soc. London 1933. 1173—79. Sept. London, UniY.) BERSIN.

Y. Asahina und F. Fujikawa, Synthese des Dimethylaiherobtusatsaureinelhylesters. 
Dimethylather-^-orcincarbonsaure mit SOCl„ in das Chlorid iibergefuhrt, dieses in 
Pyridin mit Isoeverninsauremethylester unter Feuchtigkeitsabschlufi 2 Tage stehen
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gelassen, mit W. verd., angesauerfc u. ausgeathert. Aus CH3OH Nadeln, F. 126°, Zus. 
C21H2 t0 7, ident. mit Dimelhyldtherobtusałsduremethylesier (C. 1932. I. 3071). (J. phar- 
mac. Soc. Japan 53. 152. Aug. 1933. Tokio, Univ. [Orig. japan., Ausz. dtsch.]) Lb.

Georg Koller und Gerhard Pfeiffer, Uber Enzyme der 1'lcchten und uber die 
Konstitulion der Umbilicarsaure. Vff. erórtern ausfiihrlicli die Bldg. u. Bedeutung der 
Flechtenstoffe in den Flechten. Sie nehrnen an, daB die depsid. Flechtenstoffe dio 
Rolle von Reservestoffen spielen, welche bei mangelnder Assimilation durch die Algen- 
zellen den Pilzbestandteilen ais Nahrungsreseryo dienen. Ist diese Annahmc riehtig, so 
miiflten dio Flechtenpilze unter gewissen Bedingungen enzymat. Stoffo in Aktion treten 
lassen, welche die wasserunl. Depside zu hydrolysieren yermogen u. so die wasser- 
lóslichen einfachen Orcin- u. /9-Orcindcriw. zur Dessimilation bereitstellen. Es ist Vff. 
nun tatsachlich gegliickt, in 3 Fallen depsidspaltende Enzyme zu gewinnen. Die wss. 
Ausziige von Umbilicaria jmstulała u. U. deusta erwicsen sich ais sehr encrg. spaltond. 
Rasch abgebaut wurden Lecanor-, Gyroplior-, Evem- u. Diploschistessaure, u. zwar 
wider Erwarten nicht zu Phenolearbonsauren, sondern zu Orcin u. dessen Monomethyl- 
ather. Folglich ist neben einem Depsidbindungen losenden Enzym eine Carboxyla.se, 
Torhanden. Nicht angegriffen wurden Atranorin u. Umbilicarsaure. Die Carboxylase 
wirkt rasch auf Orsellin- u. Everninsaure, nicht jedoch auf p-Orsellin-, /?-Resorcyl-, 
Hydrochinoncarbon- u. Pyrogallolcarbonsaure. Evcrnia prunastri lieferte Extrakte, 
welche Evernsaure sehr langsam unter Bldg. von Orcin u. dessen Monomethylather 
angreifen. Obwohl diese wenigen Verss. noch nicht zu weitgehenden Schlussen be- 
rechtigen, halten Vff. es doch fiir sehr wahrscheinlich, daB Lecanor-, Gyrophor-, 
Evern- u. Diploschistessaure u. wohl auch Umbilicarsaure Reservestoffe sind. — Vff.

haben vor kurzem (C. 1933. II. 1038) 
gezeigt, daB Umbilicarsaure (kurz U.-S.) 
eine Methylathergyrophorsaure (1. c. 
Formel II oder III) ist, u. Formel III 
wegen mangelnder Chlorkalkrk. be- 
vorzugt. Jetzt wurde wie folgt be- 

wiesen, daB Formel III riehtig ist: Die Methanolyse der U.-S. ergab Orcin, etwas 
Orsellinsauremethylester u. eine Yerb. ClsHla0 7, isomer mit Eyernsauremethylester. 
Dieso wurde der Athanolyse unterworfen u. lieferte Orsellinsauremethylester. Das 
andere Spaltstiick, jedenfalls Isoereminsaureathylesier, konnte zwar wegen zu geringer 
Mengo nicht identifiziert werden, aber es ist bewiesen, daB der Isoeveminsaurerest ais 
Athylester abgel. wird. Dem Ester ClsHiR0 7 kommt somit nebenst. Formel zu. Durch 
energ. Methanolyse der U.-S. wurde schlieBlich auch Isoeverninsduremeihylester erhalten. 
Es steht somit fest, daB in der U.-S. das freie C02H an einem Orcinrest u. der Isoevernin- 
saurerest mit seinem C02H depsidartig am Lecanorsauremol. haftet.

V e r s u c h e. 30 g Pulver ron U. pustulata mit 300 ccm W. mehrere Tage stehen 
gelassen, filtriert u. ausgeathert; erhalten 0,19 g Orcin. Ais Gegenyers. 30 g Flechten- 
pulver mehrere Tage mit A. extrahiert; erhalten ca. 1 g rohe Gyrophorsdure, aber keine 
Spur Orcin. — 20 g Flechtenpulver mit W. u. Sand griindlich verrieben, Gemisch im 
Leinensackchen ąusgepreBt, truben PreBsaft filtriert, in die lackmusneutrale FI. 0,13 g 
Gyrophorsaure eingetragen. Die milchige FI. war nach 12 Stdn. klar u. enthielt nur 
Orcin. — Gleicher Vers. mit 40 g Flechtenpulver. FI. geteilt, die eine Halfte mit, die 
andere ohne Gyrophorsaure 12 Stdn. geschiittelt u. ausgeathert. Der 1 . Teil lieferte
0,14 g, der 2. Teil nur 0,08 g Orcin. — Auch 5 Tage mit A. extrahiertes Flechtenpulver 
lieferte einen wss. Auszug, der Gyrophorsaure noch glatt spaltete. Der Abbau wird 
demnach nieht etwa durch die Tatigkeit lebender Zellen heryorgerufen, welche eine 
derartige Vorbehandlung nicht iiberdauern konnten. — Die Verss. mit den anderen 
Flechtensauren wurden ebenso ausgefiihrt. — U.-S. mit absol. CH3OH im Rohr 2 Stdn. 
auf 140° erhitzt, CH30H  im Vakuum entfernt, Prod. in A. mit NaHC03 gewasehen, 
dann unter 0,15 mm bis 140° dest., Destillat in wenig sd. W. gel. Beim Erkalten 
Krystalle yon Orsellinsauremethylesler, Kp . 0)15 ca. 100°, F. 138—139°. In der wss. 
Mutterlauge befand sich reichlich Orcin. Riickstand yon der 1. Dest. war Verb. CląHwO„  
aus A. oder Aceton -f- W. krystallin, F. 163—165°. Dieselbe lieferte, mit A. 4 Stdn. 
auf 160° erhitzt, Orsellinsauremethylester. — U.-S. mit CH3OH 4 Stdn. auf 140° erhitzt 
u. wie oben yerarbeitet, Krystallgemisch wiederholt unter 0,15 mm fraktioniert dest.

erst Orsellinsauremethylester. Riickstand lieferte nach Umlosen aus W. Isoevemin- 
sauremethylesler, C^H^O,, Kp . 0)15 130°, F. 113°. (Mh. Chem. 62. 359—72. Aug. 1933. 

en, Uniy.) LiNDENBAUM.
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Gabriel Bertrand und Georges Brooks, Ober die Konstitutionsformel des Laccols. 
(Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6  bis. 1085—86. Juni 1933. — C. 1932. II. 2974.) Lb.

Manzo Nakao und Kwong-fong Tseng, Die chemische Zusammenseizung von 
Daphne Genkwa. II. Uber die Konstitutio7i des newen Flavons Oenkwanin. (I. ygl. 
C. 1932. II. 3739.) Oenkwanin zeigt die Eigg. der Oxyflayone, besitzt die Rohformel 
C16Hu 0 5 u. entha.lt 1 OCH3 u. 2 OH (Bldg. von Diacylderiw.). Es wurde der Kali- 
schmelze u. der Einw. von sd. 50%ig. KOH unterworfen. Ais Hauptspaltprodd. wurden 
im ersten Fali p-Oxybenzoesaure u. Phloroglucin, im zweiten neben den genannten 
noch p-Oxyacetophenon u. Phloroglucinmononiethylather erhalten. Da Genkwanin vom 
Acacetin (5,7-Dioxy-4'-methoxyflavon) yerschieden ist u. unter den Spaltprodd. weder 
Anissaure noch p-Methoxyacetophenon gefunden wurde, muB entweder 5,4'-Dioxy-7- 
methoxy- oder 7,4/-Dioxy-5-methoxyflavon yorliegen. Die Frage konnte durch Methy- 
lierung mit Diazomethan entschieden werden. Es wurde der bekannte Apigenindimethyl- 
dlher (5-Oxy-7,4'-dimethoxyflavon) erhalten. Genkwanin ist folglich S,4'-Dioxy-7- 
methoxyflavon.

V e r s u c h e. Oenkwanin, CI6H 12Os. Rohes Gemiscli mit Apigenin mit CH30H
extrahiert, mit bas. Pb-Aeetat gefiillt, F iltrat vom Pb befreit, CH3OH abdest., mit A. 
behandelt, ungel. Teil in h. CH3OH gel., rohe Krystalle mit 10%ig. Soda u. 10%ig. 
NaOH gewaschen, in KOH gel. u. mit HC1 gefallt. Aus CH3OH hellgelbe Nadeln, 
F. 286°, 1. in KOH, unl. in anderen Alkalien u. organ. Solventien auCer h. CH30H u. A. 
Mit FeCl3 braun. Durch Mg u. HC1 in A. Red. unter Rotfarbung. — Diaceiylderiv., 
C20H 1GO7. Mit Acetanhydrid, Na-Acetat u. etwas Pyridin bei 135°. Aus A. Nadeln, 
F. 196°. Keine Farbung mit FeCl3. — Dibenzoylderiv., C30H 20O7. In Pyridin mit 
C6H5- COC1. Aus A. Nadeln, F. 207—208°. — Honomelhylaiher (Apigenindimethylather), 
C17H 140 5, gelbe Nadeln, F. 170—171°. Mit FeCl3 sehwach braun. H 2SO.,-Lsg. blau 
fluorescierend. In h. A. mit gesatt. alkoh. KOH gelbes, krystallines K-Salz, durch W. 
hydrolysiert. Acelylderiv., G,9Hi6O0, Nadeln, F. 199°. (J. pharmac. Soc. Japan 52. 
148—54. Okt. 1932. [Orig. japan., Ausz. engl.]) Lindenbaum.

Mangesh V. Betrabet und Gopal Chandra Chakravarti, Die farbenden Be- 
slandteile der Alkannawurzel (Anchusa tinctoria, Lani.). I. Konstitution des Alkannins. 
Vff. haben das Alkannin (I) aus der Alkannawurzel extrahiert u. grimdlich gereinigt, 
zuletzt iiber das Acetylderiv. Die Analysen dieses Prod. ergaben die empir. Formel 
C16H 130 j, aber Mol.-Gew.-Bestst. nach R a s t  zeigten unzweifelhaft, da!3 die Formel zu 
verdoppeln ist. Dio Analysen des Ba- u. Pb-Salzes u. die Mol.-Gew.-Best. des Acetyl- 
deriv. bestatigten die Formel C30H 2eO8. I bildet ein Tetraacetyl- u. Teirabenzoylderiv., 
enthalt somit 4 OH. Mit (CH3)2SO., u. Alkali entsteht ein Dimethylałher, welcher 
noch 2 Benzoylo aufnimmt. Daraus folgt, daB 2 OH phenol. u. 2 OH alkoh. sind. 
Auch ein Dicarbodłhoxyderiv. wurde erhalten. Die Bromierung yon I lieferte ein Di-, 
Tetra- u. Hexabromderiv. u. die des Tetraacetylderiv. ein Tełrabromderiv. I wird durch 
H 20 2 nicht oxydiert, durch Cr03 u. KMnO., yóllig zerstórt. Auch HN03 wirkt heftig 
auf 1 ein; auBer Oxal- u. Bem-steinsdure, wurden mehrere, ihrer Natur nach noch un- 
bekannte Prodd. erhalten. Das Tetraacetylderiy. gab ein Dinitroderw. Durch Dest.

q von I  mit Zn-Staub im Vakuum
HO-CH i, wurde p-Mełhylanthracen erhal-

GH» ■ HC-/ , 'V>|-/  | ten. — Vorst. Unterss. waren ab-
I || | geschlossen, ais die Arbeiten von

H O 'H C L  R a u d n it z  u . Mitarbeitern
------CHa • CH A (C. 1931. II. 1578.1932.1 .1670)

sowie D ie t e r l e  u .  Mitarbeitem 
(C. 1931. II. 2887) erschienen. Die hier fiir I  yorgeschlagenen Konst.-Formeln konnen 
nicht richtig sein, da sie folgenden Tatsachen nicht entsprechen: 1. Die molekulare 
Formel ist doppelt so groB ais die empir. Formel; 2. /?-Mcthylanthracen ist eines der 
Abbauprodd.; 3. Naphthazarin u. /?-Naphthylessigsauro miissen einen Teil des C- 
Skeletts bilden; 4. die Formel muB 2 phenol. u. 2 alkoh. OH-Gruppen enthalten. Unter 
weiterer Beriicksichtigung der Bldg. einer Dioxynaphthochinonmalonsaure bei der 
Ozonisierung yon I (D i e t e b l e ) u. der von M it t e r  u .  B is w a s  (C. 1929. I. 1691) 
abgeleiteten Regeln bzgl. der Konst. der natiirlich yorkommenden Anthrachinonderivy. 
schlagen Vff. fiir I obenst. yorlaufige Konst.-Formel vor, welche allen bisher ermittelten 
Tatsachen gerecht wird.

V e r s u c h e. Wurzelpulyer mit PAe. extrahiert, PAe.-Ruckstand in Chlf. gel. u. 
filtriert, Chlf.-Riickstand mit k. Aceton ausgezogen, wobei ein Wachs zuriickblieh.
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Acotonruckstond mit 5%ig Na OH extrahiert, Filtrat mit Essigsaure fast neutralisiert, 
mit HC1 gefallt, iSd. aus 3 /„lg. NaOH +  Saure umgefallt, mit Bzl. extrahiert. Dunkel- 
rotes P u lyer.— Tełnmcetylalkannm, C38H310 I2- Voriges Prod. mit Acetanhydrid u. 
JWAcetat 5 Stdn. gekocht m W. gegossen, mit Soda neutralisiert, Nd. mit A. extra- 
hiert. Aus Eg. mkr. braune Krystalle, Zers. bei hoher Temp. — Alkannin (I), C30H 26O„. 
Vonges mit methylalkoh. KOH verseift u. in W. gegossen. Aus Eg. +  Spur W 
(wederholt) yiolettrot, mikrokrystallin, bei 180° sinternd, Zers. 220°. — Ba-Salż 
v̂ 'a0'"25 8 /2  In A. mit ammoniakal. BaCL-Lsg. Blau. — Pb-Salz CO H O )P h  ’ 
In alkoh. KOH mit PbCl2. -  Tetrabenzoylderil, cf8Hl20]2. In P^ridin j
crstgekuhlt, dann erwarmt u. in verd. HC1 gegossen. Aus A. mkr. hellbraune Krystalle.— 
DimeUiylalhcr C32H30Oa. In konz. KOH mit (CH3)2SO.,; schlieBlieh gekocht, Prod 
mit h verd. Lauge gewasehen, getroeknet u. mit Chlf. ausgezogen. Aus verd. Ek

n-y , Ł;; Wle.y°rsfc- da* Dibenzoylderw., C46H38O10, aus Eg. mkr. braune 
K r y s ta l le .Dicarboatlioxijalkanm7i,C3!iR :li0 12. In Pyridin mit C1-C02C2H5 (W.-Bad); 
m verd. HC1 gegossen. Aus verd. Eg. tief braune Nadeln, Zers. iiber 270° — Hexa-

’n  3? 2= ?Bo6' f n[P;ichti?, warc C3oH2„OsBr0; gleiche Differenz bei den folgenden Br-Deriw.; d. Ref.] I im Exsieeator iiber Br 4 Tage stehen gelassen, Prod 
erwarmt mit A. gewasehen, m Essigester gel. u. in PAe. filtriert (wiederholt). Aus E". 
mkr. tief ziegelrote Krystalle, Zers. beim Erhitzen. — Tetrabromalkannin, C30H2 .O„Br,. 
In Eg. mit 6  Br2 unter Eiskiihlung; nach 12 Stdn. in W. gegossen, mit h. W. gewasehen 
mit A. ausgezogen. In  A. 1. Teil Iieferte aus Eg. ziegelrotes Pulver, bei 260° schwarz. — 

ibromaUanmn,,C 30H 28O8Br2. In A. unl. Teil. Aus Eg. rote Aggregate. — Wie vorst. 
aufW -Bad (3 Stdn.) entstand das Hexabromderiv. — TetraacetyltetrabromalJcannin, 
^ 8H320 ;2Br4. Aus dem Acetyldeny. m Eg. mit 4 Br2; schlieClich erwarmt usw., Roh-

CiX .rnłIle.r t ' 4v s Eg' +  TroPfen w - braun, kórnig, Zers. ca. 280°. — I in 
p 3,( -1’5) r el 0  eingeruhrt, nach 1 Stde. auf Raumtemp. erwarmt, nach beendeter

gegossen. łvd. war eine Nitroverb., aus A. mkr. rótliehbraune Krystalle,
48 S n ( W ° ^  • .  ^ ^ O m U a u r e .  -  I in H N 03 (D. 1,2) eingetragen,
48 Stdn. auf W.-Bad erwarmt, nach Stehen verd. Nd. war eine Nitroverb., aus Eg.

a r  r 6 I"’ *9 (Zers.). F iltrat verdampft, Ruckstand mit A. extrahiert u.
mit Alkali gewasehen Aus A. farblose Nadeln, F. 320°, N-frei. Aus der alkal. Lsg 
Omhaure, aus demi A .-E x trak tBernsteinsaure. ~  Dinitrotetraacetylalkannin, C38H ,, 
schwL T 3 i  ;  1’ )' Aus Eg- braun> mikrokrystallin, bei 260°

M V r  Snu i '  1 6 ' 1933‘> L in d e n b a u m .?■ C; C hatrayartl, Die fdrbenden Beslandleile der Alkanna- 
Z Z i  , Lam.) II. Noitz uber Bestandieile des Wachses aus der Alkanna-
ro j .  £  v°fst- -^ef.) Dieses Wachs ist schon von L ie b e r m a n n  u . R o m e r  
m L t  l  /  w p-- ?° [ 1  j 87]- 2428) envahnt worden. PAe.-Extrakt des Wurzel- 
k fnn !n>C TraI!lP ’ ,R\ C“  mlt k - Aceton behandelt, ungel. Teil in Methylathyl- 
S o h ~  ? ™ ge 0r h\  fjPS^engt. Das Wachs bildete aus Essigeste^r weiBe
V7  w  f ó  TAusbeu?® 0,18—0,2%. D.30 0,9676, nDso =  i )4 3 8) SZ. 12,92,
W a c h s f i -  f  w n u rSC treSa5 8 ;5 6 °/o’ Mol.-Gew. der gemischten Sauren 380. — 
sehr wpn-l clNa0H ver®eif̂ nSci£e mit A. extrahiert, mit HC1 zerlegt. Erhalten 
ehr v, enig emer Saure von F. 6 8 ° u. reichlich Cerotinsaure, C,BH „ 0 „  F  76° Ruck-

m ^C rn8- v Xtrakti?  1iefertcaus A- Carnaubylalkohol, C2Ą 0O, F. 6 8 °. Dieser wurde
t e t u r i f o i l ^ XyK1<31 - T j '  £ “Ure-' aus A-  F- 72°- ~  Der Haupt-estandteil des Wachses ist demnach Cerotinsaurecarnaubylester. (J. Indian Inst. Soi.

' -p' . f ™  /  1933. Bangalore, Indian Inst. of Science.) L in d e n b a u m .
s t n f f  % -n 6 un,d Alesandcr Rothhaas, Ober das Prodigiosin, den roten Farb- 
sloffdes Bacillus prodzgiosus. IV. (III. ygl. 0. 1933. II. 2677.) VeranlaBt durch eine 
Vff zu 1®33' n -  2827), welcher die experimentellen Ergebnisse der

d u f  uber dle Konsfc- des Farbstoffs auswertet, teilen Vff. folgende
S n R f ,U tate mit- Bei der Hydrierung mit Pd-Kohle in Eg. bei 60° nirnmt Pro 
sicrtTrłia.lf p  Wassei'sfc°ff auf unter Bldg. eines bemsteingelben nicht krystalli- 
wird i? w  fn ?r n ’ w c l c b e s 1 nichfc wieder in den roten Farbstoff zuruckoxydiert 
auch hier'1̂  k,1'ysfcallisi0rten Salze bildet. Die Methoxylgruppe des Prodigiosins konnte 
( w “ Chge'VleSen , Dl?. 0 xydation mit KMnO., in alkał. Lsg. ergab
(\.rrt ® 11 • eimge andere Prodd., die Oxyde in saurer Lsg. das Pyrrolidin C H N

f<3nner Ginen St°ff VOm Charakter des Prolins, desseń 
logie' funi cwerd®n sol,1.eIn u- der keine Methoxylgruppe enthalt. In Ana-

m 1 iperidin liefert Pyrrolidin bei der Oxydation Bernsteinsaure. Aus der
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Isolienmg der Bernsteinsaure bei der Oxydation des hydrierten Prodigiosins schlieBen 
Vff. auf Vorliegen eines unsubstituierten Pyrrolrings. Vff. diskutieren 2 Forraeln fur 
das Prodigiosin u. geben der Formel B den Vorzug. Sie stellen fest, daB v.,P,6'-Tri- 
athyl/pyrrolidin ein óliges Chloroaurat u. Chloroplatinat liefert u. sich somit deutlich 
von den Salzen des durcli Abbau erhaltenen Pyrrolidins C10H21N unterseheidet. Des- 
halb diirfte der _RingI kein <x.-f!-f}'-Triathylpyrrol sein.

R . - ^ - R ,  5 3 3 P -
Ri- _ CH = v - ^ -  

NH A N KII

R, -}- R, -{- Rg — C„H, ____
V e r s u c h e .  Uydrierung des Prodigiosins oder des Perchlorats in Eg. bei 60° 

mit Pd-Kohle. Dauer 2 Tage. Abdampfen des Eg im Vakuum, Losen des hellbraunen 
Sirups in verd. Saure u. Zugabe von Lauge ergibt eine braune sirupóse M., dio mit 
Goldehlorid, Platinchlorid u. Pikrinsaure Fallungen gibt. Qualitative CH30-Best. ist 
positiv. Dest. des hydrierten Kórpers mit MgO im Vakuum ergibt keine fliiehtigen Basen.
— Oxydation des hydrierten Prodigiosins in alkal. Lsg. mit KMnO., (25 Atome 0) in 
W. bei gewólinlicher Temp. Nach 12 Stdn. wurde mit S02 auf farblos titriort, mit 
Soda versetzt u. vom MgC03 filtriert, dann mit verd. H 2S04 angesiiuert, im Vakuum 
eingeengt, wieder mit Soda alkal. gemacht u. im Perkolator mit A. extrahiert (Extrakt A), 
dann mit H 2S04 angesauert u. mit A. extrahiert (Extrakt B) u. ebenso bei essigsaurer 
Rk. (Extrakt C). Aus dem Extrakt B wird Oxalsaure ais Ca-Salz gefallt, das Filtrat 
ausgeathert. Der A.-Riickstand liefert eine ólige Saure, die mit Diazomethan be- 
handelt ein 01 gibt, welches 2-mal dest. wird. Kp.j 125°, Cn H20O., oder Ci2H2204, viel- 
leieht ein Dicarbonsauredimethylester, aus dem Ring I  entstanden. Das wss. Filtrat des 
Ca-Oxalats liefert nach Eindampfen u. Behandlung mit Diazomethan Oxaminsaure vom 
F. 121°, die durch Sublimation im Vakuum gereinigt u. durch Mischprobe identifiziert 
wird. — Ozydation des hydrierten Prodigiosins in saurer Lsg. mit KMnO,, (= 1 8  Atome 0) 
+  verd. H 2SO., in W. In  gleieher Weise wurden Extrakto A, B u. C dargestellt. Aus 
A wird das" Goldchloridsalz des aus Ring I  erhaltenen Pyrrolidins Ci0H21N vom F. 105° 
isoliert. Aus B wird ais p-Phenylphenacylester Bernsteinsaure isoliert. C gibt keinen 
wescntlichen Ruckstand. Die wss. Lsg., aus der durch Extraktion mit A. die Extrakte A, 
B u. C gewonnen waren, wurde zur Trockne verdampft, mit A. extralńert, der A.- 
Riickstand in W. gel. u. zum Teil mit Reinekesalz +  HC1 versetzt. Es fallt eine 
krystallisierte Substanz. Ein anderer Teil wurde eingedampft, in absol. A. gel. u. mit 
alkoh. CaCl2-Lsg. yersetzt. Es fallt ein krystallin. Nd. Beides event. Salze des Prolins.
— Oxydation von Pyrrolidin mit KMnO., (4 Atome O) +  ILSO., in W. Nach 12 Stdn. 
aufgearbeitet, der ólige A.-Ruclcstand mit p-Phenylbromacetophenon behandelt u. 
p-Phenylphenaeylbernsteinsaureester vom F. 209° erhalten. — Triathylpyrrolidin, aus 
Triathylpyrrol durch Hydrierung, gibt nur ein óliges Goldsalz, welches auch nach 
Animpfen mit dem Salz des Kórpers C10H21N nicht krystallisiert. Das Chloroplalinat, 
(CI0H 21N)2 -H2PtCl6, schm. bei 206°, zers. sich bei 224° u. gibt im Gemisch mit dcm 
Chloróplatinat des C10H21N starkę Depression. — Eigg. des Triathylpyrrols. Es wst 
sich leicht in 15%ig. HC1, reduziert sehr trage Goldchdorid u. verfarbt sich mit Eg. 
nicht, wahrend das aus Prodigiosin erhaltene Pyrrol Cl0H21N sich schnell mit Eg. grto 
farbt, Goldehlorid sofort reduziert u. sich kaum in 15°/0ig. HC1 lost. (Hoppe-Seyler s 
Z. physiol. Chem. 219. 267—74. 26/8. 1933. Greifswald, Univ.) H illem ann.

Oskar Huppert, Das Protein und seine stereoisomeren Modifikationen. Chemische Physik
u. Biochemie. Wien: Selbstverl. 1933. (32 S.) gr. 8 °. [Autogr.] S 10.—.

E. Biochemie.
J . Pekarek, Absolule Yiscositatsmessungen mit Hilfe der Brownschen 3folekular■ 

beicegung. V. Mitfc. Plasviolyse und Zellsaftviscositat. (IV. vgl. C. 1933. II.
Die Viscositat des Zellsaftes in Protonemazellen von Leptotryum p i r i f o r m e  ist run
1,9 mai gróBer ais die des W. u. nimmt m it steigender Temp. ab, im gleichen v erhaltnis 
wie die des W . Plasmolyse in Rohrzucker u. in Ca-Nitrat erhóhen die Yiscositat des 
Zellsaftes, aber Rohrzuckerlsgg. starker ais isoton. Ca-Nitratlsgg. Die móghche ugw. 
hydrophiler Koli. im Zellsaft wird diskutiert. (Protoplasma 18. 1—53. 1933. waz, 
Pflanzenphysiolog. Inst. d. Univ.) Y- GIŻYCKI.
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Dayid M. Greenberg und Max Greenberg, UltrdfiUration. I. Ultrafiltration 
vo7i Ltektrolyten aus AlkalicaseiruiildsuTigeii. Es wird neues experimentelles Materiał 
zur Stiitze der Hypothese beigebracht, daB die Ultrafiltration diffusibler Elektrolyte 
aus Systemen, die elektr. geladene Koli. enthalten, eine dem DoNNANschen Membran- 
gleichgewicht ahnliche Verteilung schafft. Die biolog. Bedeutung dieser Eeststellun# 
Y?rCvr?m ^ ei®Pie* c*er Ca-Verteilung im Blutserum isowie der Urinausscheidung durch 
dio Nieren erliiutert (J. biol. Chemistry 94. 373-82. Berkeley, Diyis. Biochem?, Uniy. 
Cahf. Med. School.) K  Q s ró RN

Dayid M. Greenberg und Max M. Greenberg, Ultrafiltration. II. „Gebundenes“ 
Wasser (Hydratatwn) bwlogischer Kolloide. Dio bisher zur Best. des „gebundenen“ 

' angcwandten Methoden erfafiten kolligatwe, d. h. thermodynam. untereinander 
abhangige Eigg. der kolloiden Systeme. Die so erhaltenen Werte schwankten in weiten 
Grenzen je nach der angewandten Methode u. selbst bei Anwendung derselben Technik 
durch yerschiedene_ Autoren._ — Bei Zugrundelegung der HiŁLschen Definition wfi.ro 
zu erwarten, daB bei Zusatz einer (mogliehst nicht-ionisiorten) Testsubstanz zu kolloiden 
jjsgg- che Kon z. der Testsubstanz im Ullrafiltrat hóher ais im Gcsamtsystem ist 
(Mc Bain u. Mitarbeiter). Vff. zeigen an verschiedenen Koli. (Gelatine, Casein, Blut- 
serum, Starkę, Pektin, Glykogen) mit Harnstoff u. Glucose ais Testsubstanzen, dafi 
noenstens em yerschwindender Bruchteil des Gesamtwassers seine lósenden Ei^g. vcr- 
loren haben u. m den gebundenen Zustand iibergegangen sein kann. Daraus ist zu folgern,

,... Bestandigkeit der hydrophilen Kolloidsole nicht wie bisher angenommen auf 
scJiutzenden Hydratwasserfilmen, sondern auf der Ausbldg. von spezif. Kraftfeldem 
ber u hen mu B. (J .gen . Physiol. 16. 559-69. 20/4. 1933. J . biol. Chemistry 97 Nr, 1 .
a LV— XLVI. Division of Biochem. Univ. Calif. Med. School.) K. G. S t e r n .

E j. Enzym chem ie.
W. Ziese, Fermentatwe Methodik. Zusammenstellung yon Methoden zur Herst 

u. Unters. pflanzlicher Enzympraparate mit ausfuhrlichen Literaturangaben. (Handb 
Pflanzenanalyse 4. 907—86. 1933. Ludwigshafen a. Rh. Sep.) H e s s e .

J  Heinicke, Apparat zur autographischen Aufzeichnung der katalytischen 
Aictmlat pflanzlicher Oewebe und seine Anwendung. Einrichtung u. Wirkungsart werden 
r  iQaJ°x- g^ el? heschrieben. Niiheres im Original. (J. agric. Res. 46. 1137—43. 
ls/fa. 1933. łsew York [Cornell].) Grimme.

John D. Guthrie, Jodometrische Methode zur Beslimmung der Oxydaśewirkuna 
k J T ;  f™h?ren Mitteilung (Amer. J. Botany 17. 483 T19301) war gezeigt, daB 
Kartoffelsaft eine Substanz (oder Substanzen) enthalt, die in saurer Ls<*. (Trichlor- 
essigsaure) mit Jod titrierbar ist. Setzt man den Kartoffelsaft der Luft aus, so sinkt 
der litrationswert. In Verfolg dieser Beobachtungen u. in Anlehnung an Beob- 
aeMungen von S zen t-G y o rg y i (C. 1930. I. 400) wurde ais Substrat fiir die Wrkg. 
aer KartotźeIoxydase das beim Erwarmen von Glucose mit yerd. NaOH entstehendc 

' benutzt; dieses Prod. wird an Kartoffelsaft oxydiert. Hierzu werden 40 Glu
cose mit 400 ccm n. NaOH 15:Min. im W.-Bad yon 80° gehalten. Nach Neutrahsioren 

^  ®mmal ?rf°lgenden Zusatz von 10 ccm 85°/nig. Phosphorsaure laBt man 
. a^ ? . g mifc 2o S Lntfarbungskohle iiber Nacht stehen. Das Filtrat wird 

nocnnials 15 Min. mit 25 g Entfarbungskohle bchandelt u. wieder filtriert. Das Filtrat 
! i k 6 , 5  eingestollt (NaOH oder HC1), wobei kleine Proben entnommen
u. i: & mit W. yerd. werden. Der Jodwert fur 25 ccm soli etwa 60 ccm V--„,-n. Jodlssr 
betragen. Vor Benutzung wird das Filtrat 1 :1  mit W. yerd. Je 25 ccm dieser Ver- 
aunming werden in GefaBe nach v an  S ly k e  u. C u lle n  (J. biol. Chemistry 19. [ 1 9 1 4 1  

i . J ' pipet.ll?,rit; u- 2  c,cm Enzymlsg. zugesetzt (Leeryers. wird mit gekochter Enzym- 
Lg. angestellt). ]\;ach Zusatz yon 5 Tropfen Paraffinól wird 1 Stde. beliiftet Mit 
e n S  "V. W 5Ł e“ en 300 ccm-Erlenmeyer, der 25 ccm 10%ig. Trichloressigsaure
30 Wr, , ł ur8eSpuIłt'.-ł ? ach Zusatr? von o 0  com Vso*n. Jodlsg. (in Vm-n. K J) laBt man 
w  mm. stehen u titriert unter Zusatz yon 1 ccm l% ig. Starkekleister ais Indicator

1  zurUok- Aus der Differenz zwischen dieser Titration u. dem kurz 
vorner titnerten Leeryers. ergibt sich die Enzymwrkg. Bei einem Gesamtverbrauch
w L  l n C°m nJg der TFeŁler ±  ° > 1 5  cem- — Piir die Abhangigkeit der Oxydase-
vnm ń oPa eme, Kurve erhalten, die vom pH =  5,3—6 , 0  allmahlich ansteigt,
^ni7dpHf,C v ?’? ?erade verlauft u -,Yom Ph =  7,0—7,3 ansteigt. Aus diesem Grunde
Aktilitał ®ests,fc- Ph =  6,5 gewahlt. Unter diesen Bedingungen ist die gemessene
- cmtat der Oxydase eine lineare Funktion der Enzymkonz. — Mit der gleichen
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Methode, die durch die Indophenolrk. kontrolliert wurde, konnte die Oxydasc nach- 
gewiesen werden in Wurzcl u. Blattern der Runkelriibe, in Mohrriibe, iin Apfel, in 
Tomate (Blatter u. Stengel) u. in Tabak (Blatter). (J. Amer. chem. Soc. 52. 3614—18. 
Yonkers (New Yoerk), Boyce Thompson Inst. for Plant- Research.) H e s s e .

A. Szent-Gyorgyi und K. Vietorisz, Bemerkungen iiber die Funktion und Be- 
deutung der Polyphenolozydase der Kartoffeln. Wahrend das unbeschadigte Kartoffel- 
gewebe in Ggw. von 0 2 sich nicht yerfarbt, zeigt sich bei zerąuetschten Kartoffeln 
eine Farbung, die darauf zuriickgefuhrt wird, daB ein in der Kartoffel yorhandenes 
Catecholderiy. durch Phenoloxydase zum Chinon oxydiert -wird u. dieses mit den an- 
wesenden Proteinen oder Aminosiiuren dunkel gefarbte Produkte liefert. Diese Yer- 
farbung kann in zweierlei Weise gedeutet werden. Es kann entwcder bei der Be- 
schadigung des Gewebes die Red.-Kraft geschadigt sein (u. so ein etwa auftretendes 
Chinon nicht mehr reduziert werden, wahrend es im intakten Gewebe stets wieder 
reduziert wird) oder es kann eine Steigerung der Aktiyitat der PhenoIoxydase erfolgt 
sein. — Die Verss., bei denen die Oxydationsintensitat in Ggw. von Hexuronsaure 
gemessen wurde (ygl. hierzu G u t h r i e ,  vorst. Ref., welcher Glucose yerwendet) wurde 
eine mindestens 15-fache Steigerung der Aktiyitat der Phenoloxydase festgestellt. 
Man muB annehmen, daB im intakten Gewebe Phenol u. Phenoloxydase raumlich 
getrennt yorhanden sind. (Biochem. Z. 203. 236—39. Szeged, Univ.) H e s se .

Wolfgang Langenbeck, Robert Jiittemann, Otto Schaefer und Heinz Wrede. 
Uber Carbozylase. I. Nachdem durch Modellyerss. (ygl. C. 1933. I. 2561) wahrschein- 
lich gemacht ist, daB die aktive Gruppe der Carboxylase eine Aminogruppe ist, welche 
durch aktiyierende Gruppen reaktionsfahig ist, werden jetzt Verss. zur moglichst weit- 
gehenden Reinigung der Carboxylase yorgenommen, um einen Vergleich der Carb- 
oxylase mit den Modellen zu ermoglichen. Bei der groBen Unbestandigkeit der Carb- 
oxylase erwies sich Arbeiten bei niederen Tempp. ais unbedingt erforderlich. Hierzu 
wurde zu der Enzymlsg. l/2 Vol. CH30H  gesetzt, wodurch die Lsg. auch bei —20° 
noch fl. blieb. Die Carboxylase bleibt dabei gelost u. halt sich bei der tiefen Temp. 
recht gut. Bei Zusatz des CH3OH fallt aus den Macerationssaften der Hefe bereits 
ein groBer Teil der EiweiBstoffe aus. Der Rest der Proteine laBt sich mit Tannin (in 
30%ig. CH3OH gelost) ausfallen, wobei unter bcsonderen Bedingungen das Ferment 
nicht mit ausgofallt wird. Dadurch wird es sehr unwahrscheinlich, daB die Carboxylasc 
ein Protein ist. Das uberschiissige Tannin wird zur weiteren Reinigung der Carb- 
oxylase mit Hautpulyer entfernt, welches das gesamte Tannin aufnahm, ohne nennens- 
werte Mengen zu adsorbieren. Darauf -wurde an Tonerde adsorbiert u. mit Phosphat 
eluiert. Das besto der so erhaltenen Praparate hatte nach Dialyse nur 1/ 10 des Trocken- 
gewichtes des rohen Macerationssaftes, auf die gleiche Aktiyitat berechnet. Die Akti
yitat war vor der Dialyse bestimmt, da die auBerst empfindliche Carboxylase durch 
Dialyse bei Zimmertemp. raseh zerstort wird. Die reinsten Praparate waren vor der 
Dialyse frei von Saccharase, Maltase u. Hefetrypsin. — Auch Saccharase wird durch 
Tannin in verd. CH30H  nicht gefallt u. kann auf diese Weise leicht einweiBfrei er
halten werden. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 221. 1—9. 16/10. 1933. Munster i.W., 
Uniy.) H e sse .

Juozas Osja GirSavi5ius, Einige Eigenschaflen des Enzyms Glyozalase. II. 
‘Pij-AktwitatskurKC mit Plienylglyozal und Einflu/3 von Olutałhion. (I. ygl. C. 1932. H. 
73; vgl. auch C. 1933. II. 1372.) Das Optimum der Wrkg. der Glyoxalase auf Phenyl- 
glyoxal (Phosphatpuffer) liegt bei pH =  6,4—6,5. — Zur yollen Aktiyierung des 
Enzyms sind 0,1% reduziertes Glutathion erforderlich. Geringe Mengen 0 2 bewirken 
rasche Inaktivierung der Glyoxalase, nach yorausgehender Induktionszeit. Ahnlich 
braucht auch die Antiglyoxalasewrkg. eine Induktionszeit; diese ist unabhiingig yon 
der Ggw. von 0 2. (Biochemical J. 27. 537—42. 1933. Cambridge, Biochem. Lab.) H es.

Maurice Jowett und Juda Hirsch Quastel, Die Glyoxalasewirkuny der roten 
Blułkorperchen. Die Funktion des Glutathions. Menschliche rote Blutkórperchen 
zeigen eine hohe Glyoxalasowrkg, Diese yerschwindet meist bei Lósen der Zellen mit 
dest. W. Die Wirksamkeit der Glyoxalase solcher Zellen kann auf die der unbeschadigten 
Zellen durch Zusatz von Glutathion (in den Mengen, in denen es die unbeschadigte 
Zelle enthalt) gebracht werden. — Nach 3 yerschiedenen Methoden wurde ermittelt, 
daB Methylglyoxal u. Glutathion sich in reyersibler Weise yerbinden, wahrscheinhch
nach folgender Gleichung: CH3COCHO +  G-SH ^  CH3C0CH0H-SG CH3-
CHOHCOOH -j- G-SH. — In  jedem Fali yermindert 0 2 die Aktiyitat der Glyoxalase;
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diese hemmcnde Wrkg. wird durch Glucose vermindert. Bei aufgel. Blutkórperchen 
ist die Wrkg. des 0 2 reversibel, so daB durch N2 die urspriingliche Aktivitat wieder 
hergestellt wird. (Biochemical J. 27. 486—98. 1933. Cardiff City Mental Hosp.) H e s s e .

Emil Abderhalden, Berichtigung zu „Ober das Verhalten von Prolin enthaltenden 
Polypeptiden gegeniiber dem Erepsin- und dem Trypsin-Kinasekomplex“ von Emil Abder
halden und Otto Zumstein. D ie  D a r s t .  y o n  Olycyl-l-prolin u . l-(-\-)-Alanyl-l-prolin n a c h  
d er M e th o d e  v o n  E m i l  F i s c h e r  w u rd e  e r n e u t  a u fg e n o ra m e n , d a  B e r g m a n n ,  Z e r v a s ,  
S c h l e i c h  u . L e i n e r t  (v g l. C. 1932. II. 3260) d ie  R e in h e it  d e r  b e id e n  P o ly p e p t id e  
nach  d e r  o b ig e n  A r b e i t  v o n  A b d e r h a l d e n  u .  Z u m s t e i n  (C. 1931.1. 2769) a n g e z w e ife l t  
h a tte n , d a  s ie  k r y s ta l l i s ie r te  S u b s ta n z e n  n a c h  e in e r  a n d e r e n  M e th o d e  e r h a l t e n  h a t t e n ,  
u. die F e rm e n ty e rs s .  a n d e r s  a u s f ie le n . G ly c y i- l-p ro lin  w u rd e  n u n m e lir  in  b e f r ie d ig e n d e r  
A u sb eu te  a u c h  n a c h  F i s c h e r  in  k r y s ta l l i s ie r te r  F o rm  e r h a l te n ,  n a c h d e m  d a s  n e b e n  
O x y a c e ty lp ro lin a m id  e n ts ta n d e n e  A n h y d r id  d u r c h  liin g e re  E x t r a k t io n  m i t  E s s ig e s te r  
y o lls tan d ig  e n t f e r n t  w o rd e n  w a r . D ie  A u s b e u te  a n  A la n y lp ro l in  w a r  n ic h t  b e f r ie d ig e n d , 
fiih rte  je d o c h  a u c h  h ie r  z u  re in e m  D ip e p t id .  E s  b e s te h t  d ie  M ó g lic h k e it , d aB  d ie  F e r m e n t -  
verss. d e s h a lb  n ic h t  e in d e u t ig  y e r la u fe n  s in d , w e il A n h y d r id  b e ig e m e n g t w a r . ( F e rm e n t-  
forschg. 14. (N . F .  7 .) 128— 29. 2 8 /9 . 1933. H a lle  a .  S .', P h y s io l .  I n s t .  d .  U n iy .)  H e y n s .

Emil Abderhalden und Franz Broich, Ober das Verhalten von e-Amino-n-heplyl- 
sdure ais Baustein aufweisenden Dipeptiden gegeniiber Trypsin und Erepsin. Es wurden 
die Dipeptide Glycyl-d,l-E-amino-n-heptylsdure u. d,l-Leucyl-d,l-e-amino-n-heptylsaure 
dargestellt u. der Einw. von Trypsin u. Erepsin unterworfen, wobei sich zeigte, daB 
eine Aufspaltung beider Substrate niclit eintrat. Glycyl-d,l-a.-aminoheptylsaure wird 
dagegen von Hefemazerationssaft abgebaut. Dipeptide, die eine e-Aminosiiure ais 
Baustein enthalten, sind demnach durch Fermente nicht angreifbar.

V e r s u c h e. d,l-e-Amino-n-heptylsaure wurde nach M u l le r  u . K ra u ss  dar
gestellt (C. 1933. I. 46). Glycyl-d,l-e-amino-n-heptylsdure, C9H 18N20 3: d,l-e-Amino- 
heptylsiiure wird mit Bromacetylbromid in bekannter Weise in alkal. Lsg. gekuppelt. 
Nach Ansauern wurde Bromacetyl-d,l-e-aminoheptylsdure zunachst ais Ol erhalten, 
das beim Anreiben mit PAe. erstarrte; F. 74°. Nach 4-tagigem Stehen mit 25%ig. 
NH3 bei 37° u. Aufarbeiten nach der Silbersulfat-Barytmethode wurde das Dipeptid 
erhalten. F. 245°, sintem ab 220°; Ninhydrinrk. positiy. d,l-Leucyl-d,l-e-amino-n-heptyl- 
siiure, C13H20N2O3; durch Kupplung von e-Aminoheptylsaure mit a-Bromisoeapronyl- 
chlorid wurde der Bromkórper dargestellt, der durch Aminierung (25°/0ig. NH3, 37° 
u. 48 Stdn.) wie oben in das Dipeptid iibergefiihrt wurde. Nadeln, F. 290°, Ninhydrinrk. 
positiy. Erepsin- u. Trypsineinw. wurden durch Titration nach W il l s ta t te r - W a ld -  
SCHMIDT-LEITZ kontrolliert u. ergaben nach 44-std. Einw. keinen Zuwachs an COOH- 
Gruppen u. somit keine Aufspaltung der Substrate. (Fermentforschg. 14. (N. F. 7.) 
115—117. 28/9. 1933. Halle a. S., Physiol. Inst. d. Univ.) H e y n s .

Emil Abderhalden und Ella von Ehrenwall, Forłgesetzte Studien iiber die Hervor- 
rufung ereptischer Wirkungen in nach Waldschmidt-Leitz-Harteneck hergestellten „erepsin- 
freien“ Trypsinldsungen. IV. Mitt. (III. ygl. C. 1932. II. 1186.) In erepsinfreien 
Trypsinlsgg., hergestellt nach den Vorsehriften von W a l d s c h m id t - L e i t z - H a r t e n e c k ,  
lassen sich erept. Wrkgg. heryorrufen, wenn zur Fermentlsg. solche Verbb. zugesetzt 
werden, die freie Oxy- u. Aminogruppen aufweisen, wie z. B. Diozyphenylalanin. Uber 
die Mengen eine erept. Wrkg. gerade noeh hervorrufender l-3,4-Dioxyphenylalanin- 
zusatze angestellte ąuantitatiye Verss. zeigten, daB die Ergebnisse wechselnd sind. 
Wahrend in einem Falle durch Zusatz einer V«boo*m* DioxyphenylalaninIsg. bewirkt 
wurde, daB eine bisher yollig erepsinfreie Trypsinlsg. eine Aufspaltung yon d,l-Leueyl- 
glycin eben noeh heryorrufen konnte, genugte hierfiir bereits eine Vi5ooo'm< Dioxy- 
phenylalaninlsg. bei einer anderen Fermentlsg. Es wurde ferner festgestellt, daB ein& 
Trypsinlsg., in der nach Zusatz von l/ 250oo-m- Dioxyphenylalanin erept. Eigg. noeh nicht 
vorhanden waren, beim nachtraglichen Hinzufugen von Glykokoll d,l-Leucylglycin 
zu spalten yermochte. Nach einiger Zeit yerloren jedoch diese erst durch Glykokoll- 
zusatz wirksam gcwordenen Fermentlsgg. ihre erept. Eigg. wieder. — Die Ausfuhrung 
der Unterss. mit l-3,4-Dioxyphenylalanin war insofern erschwert, ais leicht unter 
Farbstoffbldg. Oxydation eintritt, die sich auch beim Arbeiten mit Wasserstoff nicht 
ganzlich vermeiden lieB. Um den Einwand zu entkraften, daB yielleicht nicht die reine 
Osyaminosaure, sondern Umwandlungsprodd. die Ursaehe des Auftretens erept. Wrkgg. 
m Trypsinlsgg. seien, wurde durch Durchleiten von 0 2 durch eine Dioxyphenylalaninlsg. 
u. darauffolgenden Zusatz dieser Lsg. zu einer Trypsinlsg. gezeigt, daB nunmehr d,l-Leu- 
oylglycin nicht gespalten wurde.—Es wurden dann ferner untersucht: l- u. d-Suprarenin,
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I- u. d-Ephedrin, Hordenin, Tyrosól u. Tyramin. 1-Ephedrin u. 1- u. d-Suprarenin erwiesen 
sich ais wirksam im Sinne eines Aiiftretens erept. Eigg. in Trypsiiilsgg. Dagegen war 
eine Wrkg. beim Hordenin u. Tyrosol erst dann nachweisbar, ais zugleich Glykokoll 
zugesetzt wurde. Um die mit diesen Erscheinungen zusammenhiingenden Tatsachen 
auf eine breitere Grundlage zu stellen, wurden neben dem sonst zum Naehweis erept. 
Wrkgg. ublichem d,l-Leucylglycin ferner Di-(l-alanyl)-l-cystin, Di-(d,l-alanyl)-l-cystin 
u. Di-(d,l-leucyl)-l-cystin ais Substrate herangezogen. AuBerdem wurden die durch 
Titration erhaltenen Spaltungswerte kontrolliert, indem die Veranderung der spezif. 
Drehung yerfolgt wurde; hierbei dienten Glycyl-d,l-leucin, Glycyl-l-leucin u. d,l-Leucyl- 
glycin ais Substrate, wahrend l-3,4-Dioxyphenylalanin u. 1- oder d-Suprarenin den 
Trypsinlsgg. zugesetzt wurden. Beide Vers.-Methoden licferten ubereinstimmende 
Ergebnisse, die in Tabellen ausfiihrlich festgelegt sind. Die yerwendeten Trypsinlsgg. 
wurden yor Zusatz der Substrate sorgfiiltigst darauf gepriift, daB eine erept. Wrkg. 
nicht bereits yorhanden war. — Di-d,l-leucyl-l-cyslin u. Di-d,l-alanyl-l-cyslin wurden 
nach F i s c h e r  u. S u z u k i  (Ber. dtsch. chem. Ges. 3 7  [1904]. 4575) dargestellt. Beim 
Ansauern der Kupplungslsgg. fielen Mcmo-d,l-a.-bromisocapronyl-l-cyslin bzw. Mono-d,l- 
a.-brompropionyl-1-cystin aus, die durch Aminierung mit 25°/0ig. NH3 in die entsprechen- 
den Polypeptide ubergefiihrt werden konnten. Mono-d,l-a-brompropionyl-l-cystin, 
C(>H150 5N2BrS2, mikrokrystallin. Pulyer, F. 195° unter Braunung u. Blasenbldg. 
Mono-d,l-alanyl-l-cystin, Ci)H 170 5N3S2, aus dem yorigen mit 25°/0ig. NH3 l 1j2 Stdn. 
bei 70°. E. 260° unter Zers., Gelbfarbung ab 255°. (Fermentforschg. 14. (Ń. F. 7.) 
1 —12. 28/9. 1933. Halle a. S., Physiol. Inst. d. Univ.) H ey n s .

Emil Abderhalden und Ella von Ehrenwall, Weitere Studien iiber die Henor- 
rufung ereplischer Wir/cum7 in nach Waldschmidt-Leitz-Harteneck hergestelllen „erepsin- 
freien" Trypsinldsungen. V..Mitt. (IV. vgl. vorst. Ref.) Es war gelungen, zu zeigen, 
daB yollig erepsinfreie Trypsinlsgg. durch Zusatz bestimmter Verbb. die Fiihigkeit 
erlangen konnen, d,l-Leueylglycin aufzuspalten, also erept. Eigg. zu erhalten. Dieser 
Erfolg kann auch dadurch heryorgerufen werden, daB der Trypsinlsg. eine durch Er- 
wiirmen auf 60—65° unwirksam gemachte Erepsinlsg. zugesetzt wird. Vorher erepsin- 
freies Trypsin erhalt dann die Fiihigkeit erept. Wrkgg. Es ist demnach in der Erepsin- 
lag. auch nach dereń Inaktiyierung ein Anteil yorhanden, der diesen Erfolg auslost. 
Es konnte festgestellt werden, daB dieser bisher unbekannte wirksame Korper bei der 
Dialyse von Erepsinlsgg. in der AuBenfl. erscheint u. seine Wirksamkeit in obiger Hin- 
sicht darin aueh durch Aufkochen der Lsg. nicht yerliert. Im  Gegensatz zu der durch 
Erwarmung inaktiyierten Erepsinlsg. war andererseits mit H 2S behandeltes Erepsin, 
das dadurch die Fahigkeit, d,l-Leucylglycin aufzuspalten, yerloren hatte, nicht mehr 
imstande, in Trypsinlsgg. erept. Wrkgg. auszulósen. Bei nachtraglichem Zusatz von
l-3,4-Dioxyphenylalanin tra t dagegen das Spaltungsvermogen fiir d,l-Leucylglycin 
wieder auf. Wurden ferner solche Erepsinlsgg., die bereits durch Erwiirmen inaktiviert 
worden waren, naclitraglich mit H2S behandelt, so yerloren diese gleiehfalls die Eig., 
in Trypsinlsgg. erept. Wrkgg. heryorzurufen. Auch hier erwies sich nachtraglicher 
Zusatz von l-3,4-Dioxyphenylalanin wiederum ais wirksam. — Eine weitere Versuchs- 
reihe zeigt, daB Trypsinlsgg., die mit H2S behandelt waren, nach Zusatz von Diosy- 
phenylalanin d,l-Leucylglycin zu spalten yermochten. Dioxyphenylalaninlsgg., die mit 
H2S behandelt worden waren, erwiesen sich beim Zusatz zu Trypsinlsgg. ebenfalls ais 
nicht mehr wirksam, obgleich die Tyrosinaserk. auf Dioxyphenylalanin positiy ausfiel. 
Moglicherweise spielen Schwermetallspuren, die zum Erepsinkomplex gehoren, dabei 
eine Rolle, indem Zusatz von H2S diese Wrkg. yerhindert. — Die Erepsinlsgg. wurden 
nach W aldSC H .M ID T-Leitz u . SCHAEFFNER aus D a rm sch le im h a u tex tra k t, die 
erepsinfreien Trypsinlsgg. nach WALDSCHMIDT-LEITZ u . HARTENECK aus Schweine- 
pankreas-Glycerinauszug dargestellt. Die Ansatze erfolgten in der u blichen  Weise; 
iiber die einzelnen Ergebnisse ygl. Tabellen im Original. (Fermentforschg. 14. (N. F. 7.) 
118—27. 28/9. 1933. Halle a. S., Physiol. Inst. d. Univ.) H e y n s .

Emil Abderhalden und Georg Effkemann, Studien iiber den EinflufS von Schwer- 
metallsalzen auf die Hydrolyse von Polypeptiden verschiede?ier Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  

Derivaten von solchen und Halogenacylaminosauren durch in Erepsin- und T r y p s i n l o s u n g e n  

enthaUene Fermentkomplexe. Es sollte u. a. die Moglichkeit gepriift werden, ob die 
im Erepsin- bzw. Trypsinkomples enthaltenen Fermente durch SohwermetalleinfluB 
in be^timmten Anteilen ausgesehaltet werden konnen, u. ob sich dabei einheitliche 
Gesichtspunkte ergeben. Die Vers.-Ergebnisse sind in Form von ubersichthchen 
Tabellen u. Kuryen zusammengestellt. — Amino- u. Carboxypolypeptidase des Erepsins
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wurden durch Zusatz von Silberacetat in ihrer Wrkg. auf Leucylglycylglycin u. Chlor- 
acetyl-l-alanin gohemmt, wahrend Blei-, Kupfer- u. Eisensalze die Hydrolyse dieser 
Polypeptide in besfcimmten IConzz. fórdernd beeinfluBten, sonst jedoch ebenfalls 
hemmten. Zinn-, Zink-, Mangan-, Cadmium- u. ICobaltsalze waren wirkungslos. Die 
Spaltung von Leucylglyein durch Dipeptidase wurde durch Blei- u. Kupfersalze zu- 
nachst aktiviert, dann gehemmt, wahrend Silbersalze nur im letzteren Sinne wirkten. — 
Prolinase, gepriift am 1-Prolyl-l-tyrosin, crwies sich gegen Silbersalze besonders emp- 
findlich. — Der hemmende EinfluB yon Silberacetat auf die Leuóyiglycinhydrolyse 
nimmt mit ansteigender Substratkonz. ab. — In einer Reihe yon weiteren Verss. wurden 
Fermentlsgg. u. Silbernitratkonz. konstant gehalten, wahrend verschiedene Substrate 
zugesetzt wurden, u. zwar Chloracetyl-d,l-leucin, Chloracetyl-l-tyrosin u. Phthalyl- 
glycylglycin. Chloracetyl-d,l-leucin wurde in seiner Aufspaltung nicht beeinfluBt, 
wohingegen dio Hydrolyse von Chloracetyl-l-tyrosin gehemmt u. die der Phthalyl- 
yerb. ebenfalls, aber weniger gehemmt war. Bei der Anwendung anderer Metalle waren 
diese Yerhaltnisse etwas verandert. Unter ahnlichen Vers.-Bedingungen wurden 
Leucylglycin, Leucyldiglyein, Leucyltriglycin u. Leucyltetraglycin dem EinfluB von 
Fermentlsgg. unter Schwermetallzusatz ausgesetzt, wobei sich herausstellte, daB mit 
yerlangerter Polypeptidkette eine gróBere Silbersalzkonz. erforderlieh ist, um iiberall 
den gleichen Grad der Hemmung zu erzielen. — Fernerhin wurde die Abhangigkeit 
der Metallsalzhemmung vom pn untersucht. Eine Abhangigkeit des hemmenden Ein- 
wirkens vom pn zeigte sich beim Silberacetat. Eine durch Zusatz von Silbersalzen 
stark gehemmte Spaltung von d,l-Leucylglycin laBt sich wieder in Gang bringen, indem 
die Rk. der Lsg. nach dor alkal. Seite yerschoben wird. — Silbernitrat u. ferner 1(+)- 
Alanin wirkten auf die Hydrolyse von d,l-Leucylglycin hemmend. Bei gleiehzeitigem 
Zusatz beider Verbb. wurde festgestellt, daB sich dio Einzelwrkgg. beider Kórper 
nahezu addierten. Andererseits konnte dagegen gezeigt werden, daB eine Vorminderung 
des hemmenden Einflusses des Silbersalzes dann eintritt, wenn zugleich Sarkosyl-
1-tyrosin zugegeben wird. Diese Erscheinung wird darauf zuruckgefuhrt, daB mog
licherweise die OC—NH-Bindung des Dipeptids in Beziehungen zum Metallion tritt, 
u. dessen hemmende Wrkg. dadurch gemindert wird, was beim Alanin chem. nicht 
móglich ist. — Wurde zu den Metallsalz-Fermentlsgg. Blausaure gegeben, so tra t der 
hemmende EinfluB des Metalls nicht in Erscheinung; auch durch Komplexsalzbldg. 
konnte dies yerursacht werden. Das Metali muB also in Lsg. ungebunden (als łon) 
vorliegen. Von besonderer Bedeutung fiir den yerschiedenartigen Ausfall des Einflusses 
yon Schwermetallen auf die Fermentspaltung von Substraten werden wahrscheinlieh 
auch bestimmte Beziehungen sein, die zwischen Substrat u. Metali in der Lsg. eintreten. 
Eine Ausschaltung bestimmter Anteile der untersuehten Fermentkomplexe dureh 
Schwermetalle hat sich bisher nicht yerwirldichen lassen. (Fermentforschg. 1 4  (N. F. 7.) 
27—42. 1933. Halle a. S., Physiol. Inst. d. Univ.) H e y n s .

Emil Abderhalden und Ernst Schwab, Untersuchung des Wirkungsbereiches der 
wahrend der Autolyse von Organen in Erscheinung tretenden Fermente der Oruppe der 
Proteinasen und der Polypeptidasen. In den bisher yon den Vff. ausgefiihrten Verss. 
(vgl. C. 1933 . I. 3457) war festgestellt worden, daB bei Leberautolyse unter bestimmten 
Bedingungen Proteinasen auftreten, die sich durch spezif. Einsteilung auf LebereiweiB 
auszeichneten, wahrend bei Variation von ph u. a. Faktoren auch andere unspezif. 
Proteinasen u. Polypeptidasen auftroten konnen. Die Verss. wurden auf Lunge, Niere, 
Herz, Nebenniere u. Milz ausgedohnt. Auch hier gelang es, zellspezif. Proteinasen 
nachzuweisen; nur die Milz bildet bisher eine Ausnahme, weil moglicherweise Fehler 
beim Aufarbeiten u. Reinigen dieses Organs gemacht werden konnen. — In  der Niere 
konnte erept. Dipeptidase nicht nachgewiesen werden, dagegen waren Carboxypoly- 
peptidasen u. Acylasen yorlianden, wahrend letztcro in Milz u. Lunge nicht aufgefunden 
werden konnten. — Da bei der Nierenautolyse dio freiwerdenden COOH-Gruppen 
zum freiwerdenden NHa-N im Verhaltnis 1 : 1 standen, kann geschlossen werden, 
daB hierbei nur OC—NH-Bindungen gel. worden sind. Dasselbe Verhaltnis betrug bei 
der Nebennierenautolyse 2  : 1 (annahernd); moglicherweise werden hier OC—N- oder 
esterartige Bindungen gelosfc. — Die Menge der in Freilieit gesetzten Aminosauren zu 
derjenigen an yorhandenen Polypeptiden war bei den einzolnen Organautolysen yer- 
schieden. Es ist naheliegend, anzunehmen, daB hier ein Zustandekommen erept. Wrkgg. 
auftritt, wie dies beim Zusatz yon 1-Adrenalin u. a. zu Trypsinlsgg. bereits mehrfach 
beschrieben worden ist. — Der MilzpreBsaft enthielt peptonspaltende Fermente, da
gegen lieBen sich Acylasen, Amino- u. Carboxypolypeptidasen nicht naehweisen. —
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Da die zellspezif. Proteinase der Lunge leieht durch W. entfernbar ist, muB bei der 
Bereitung u. Aufarbeitung des Praparates yorsichtig vorgegangen werden, um das 
Ferment nicht mit auszuwaschen. (Fermentforschg. 1 4 . (N. F. 7.) 43—53. 1933. 
Halle a. S., Physiol. Inst. d. Univ.) Heyns.

Emil Abderhalden und Ernst Schwab, Ober das Verliallen ton Cerebron gegeniiber 
Fermenten. Im Cerebron sind die Bausteine Sphingosin u. Cerebronsaure durch eine 
OC-NH-Bindung miteinander verbunden. Bei der Einw. von erepsinfreiem Trypsin 
(nach W a ld s c h m id t - L e i t z )  zeigte sich, daB nach 20 Stdn. eine Aufspaltung zu 
29% eingetreten war, u. bei einem starker wirksamen Fermentpraparat sogar nach 
24 Stdn. 90% betrug. Die entstandenen Spaltprodd. konnten nicht isoliert werden. 
In bezug auf eine etwaige Haftstelle des Fermentes wird im Zusammenhang mit anderen 
Modellen darauf hingewiesen, daB Cerebron weder eine freie Aminogruppe, noch eine 
freie COOH-Gruppe besitzt. (Fermentforschg. 14 . (N. F. 7.) 54—55. 1933. Halle a. S., 
Physiol. Inst. d. Univ.) HEYNS.

Francis Paul Clift und Robert Percival Cook, Triosedehydrogmase. I. Extrakt 
aus Ochsenleber enthalt ein Enzym, welches Glycerinaldehyd u. Dioxyaceton ais 
H-Donatoren fiir Methylenblau zu aktiyieren yermag. Vff. kommen hinsichtlich der 
Spezifitat der Enzyme des Leberextraktes zu dem SchluB, daB drei yerschiedene 
Dehydrogenasen vorhanden sind, von denen eine auf Glucose, eine auf die beiden 
Triosen u. die dritte auf Hypoxantliin u. Acetaldehyd wirkt. (Biochemical J. 26. 
1804—10. 1932. Cambridge, Biochem. Lab.) H e sse .

Edgar Stedman, Ellen Stedman und Leslie H. Easson, ChoUnesierase. Ein 
im Blutserum des Pferdes vorhandenes Enzym. Im Blutserum des Pferdes wurde ein 
Enzym nachgewiesen, welches Acetylcholin u. Butyrylcholin spaltet. Von diesem Enzym, 
fiir das der Name ChoUnesierase yorgeschlagen wird, wird Butyrylcholin schneller 
gespalten ais Acetylcholin. Das Enzym ist deutlich yerschieden yon den Leberesterasen 
des Schweines u. der Katze, welche beide ohne Wrkg. auf die Cholinester sind. — 
Es werden Methoden zur Reinigung der Cholinesterasen beschrieben. (Biochemical J. 26. 
2056—66. 1932. Edinburgh, Uniy.) H esse .

Douglas William Auchinaehie und Arthur Raymond Gordon Emslie, Die
Wirkung der Didt auf die Plasmaphosphatase des Schafes. Im AnschluB an die Befunde 
yon A u c h in a c h ie  u . F r a s e r  (C. 1 9 3 2 . II. 2989) iiber die auffalligen Anderungen im 
Geh. an Serum-Ca bei Schafen, die an experimentell erzeugter „Krummbein-Erkran- 
kung“ litten, wurde untersucht, ob die Plasma-Phosphatase des Schafes durch die gleiche 
Diat beeinfluBt wurde. Es ergab sich folgendes. Bei Diśit mit wenig Ca u. yiel P steigt 
die Plasmaphosphatase allmahlich auf das 3—4-fache ihres n. Wertes, wobei gleich- 
zeitig der Geh. an Serum-Ca abnimmt. — Best. von Plasmaphosphatase ergibt eine 
yiel fruhere Erkennungsmoglichkeit fiir einen ungeordneten Ca- u. P-Stoffwechsel 
ais Best. yon Serum-Ca oder anorgan. P des Blutes oder des gesamten Gesundheits- 
zustandes oder des ICorpergewichtes. — Plasmaphosphatase scheint bei trachtigen 
Wiederkauern hoher zu sein ais bei nichttrachtigen. (Biochemical J . 27. 351—55. 
1933. Aberdeen, Rowett Research Inst.) H e s s e .

William Trager, Cellulase aus den symbiotiscken Darmflagellaten der Termiten 
und des Rotauges, Cryptocercus punclulalus. Cellulase konnte in den Darmflagellaten 
von Cryptocercus punctulatus sowie der Termiten Retieulitermes flayipes u. Termopsis 
angusticollis nachgewiesen werden; auch konnte das Enzym aus einer dieser Flagellaten 
(Trichomonas termopsidis) erhalten werden. Dieser Naehweis des Enzyms crfolgt an
dem Abbau von Cellulose zu Glucose; es wird auch Cellobiose zu Glucose abgebaut,
so daB moglicherweise auch eine Cellobiase yorhanden ist. Der Cellulasekomplex kann 
an Aluminiumhydroxyd adsorbiert u. mit 3%ig. KH2P 0 4 eluiert werden. (Biochemical 
J . 2 6 . 1762—71. 1932. Boston [Mass.], Haryard Univ. Medical School.) H e sse .

E j. P flanzenchem ie.
E. BureS und J. Schidlof, Beilrag zur Chemie pflanzlicher Phosphatide. Durch 

die Analyse yon Phosphogramin wurde festgestellt, daB dessen Zus. sehr der Zus. der 
Inosithexaphosphorsaure mit 2S,19% P entspricht. Phosphogramin enthalt 20,03 
ionogen gebundenen P, also —  mit Rueksicht auf die experimentellen Fehlerąuellen 
nahezu die theoret. Menge. Die hydrolyt. Spaltung ergibt Phosphorsaure u. opt. inakt., 
unspaltbaren Mesoinosit. Das analysierte Phosphogramin ist ein ziemlich reines Prod. 
mit nur 2,8% Phosphaten neben geringen Mengen nichtionisiert gebundenem Ca, Mg,
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Na, K u. Fe. (Casopis eeskoslov. Lćkurnictva 13. 229—35. 20/8. 1933. Prag, Karls- 
Univ.) Ma u t n e r .

Y. Kimura und M. Hoshi, Ober die Beslandteile ron Alpinia japonica Miq.
I. Uber die dtherischen Ole. Die Samen dieser Pflanze, japan. Drogę „Izu-syuku-sya“, 
wegen ihrer aromat. Eigg. ais Magenmittel benutzt, lieferten durcli Dampfdest. 0,4 
bis 0,8°/o eines gelblichbraunen bzw. griinlichen, leicht beweglichen, stark nach Campher 
riechenden Ols von D . 1717 0,9033 bzw. D . l3 13 0,9089; SZ. 0; VZ. 13,86 bzw. 28,14, 
nach Acetylierung 48,95 bzw. 67,72; OCH3-Zahl 0; an 17 =  —5,0° bzw. an13 =  —4,0°. 
Erstarrte in Kaltegemisch nicht u. gab an NaHS03-Lsg. niehts ab. L ie b e r m a n n s c Iio 
Rk. yiolett, griin, blau. Sodalsg. extrahierte ca. 0,35°/o Palmitinsaure. Nach Ent- 
fernung letzterer u. einer nicht untersuchten phenol. Substanz wurde das 01 unter 
7,4 mm in zahlreiche Fraktionen zerlegt. — Fraktion 42—43,5° (3,l°/o) war ein Terpen 
C10Flu , Kp. 164—169,5°. — Fraktionen 43,5—100° (iiber 50°/o)> stark nach Campher 
riechend, lieferten mit Semicarbazid Camphersemicarbazon, F. 238°, u. dann mit Resorcin 
die Resorcinrerb. des Oineols, F. 79°. Aus dieser mit NaOH Cineol, Ci0H 18O, Kp.75G 173°, 
ai) 18 =  —2,40°, D.181S 0,9144, nD 18 == 1,45262, Mn =  44,48 (ber. 45,62); Jodolrerb., 
C^HjgO^HNJ,,, aus A., F. 111°; mit KMn04 Cineolsdure, C10H 16O6, F. 196°. — 
Fraktionen 100—120° (ca. 24%) lieferten nach wiederholter Dest. einen Sesąuiterpm- 
alkohol Cn U2iO, Kp . 6 ,8 105—106°, Kp . 7C2 246°, ocDl l = —3,4°, D.8a 0,9296, ni,“  =  1,4876, 
Md — 65,93fp. Gab kein Acetyl- oder Benzoylderiv. u. kein Plienylcarbamat. Durch 
Hydrierung mit Pd-BaSO,,: Dihydroderiy., C15H 2C0, Kp . 10 115—116°, Kp . 701 245°, 
opt.-inakt., D.18,s 0,9102, nn18 =  1,47544, Md =  68,78 (ber. 66,40F̂ )- — Fraktionen 
120—150° (15%) lieferten unter 15 mm eine Fraktion mit SZ. 2,41—2,89 u. VZ. 34,59 
bis 51,88. Diese wurde mit 0,5-n. alkoli. KOH verseift, 01 iiber Na dest., wobei der 
Alkohol ais Na-Verb. zuriickblieb. Erhalten: 1 . Sesąuiłerpen farblos, aromat,
riechend, Kp . 20 139,5°, Kp.76l 263°, a D 18 =  —4,73°, D.18ls 0,9195, nD 18 =  1,49762, 
Md =  65,05 (ber. 66,13|t:). 2. Sesąuiterpenalkoliol CvJLlrjO, gelbbraun, zah, angenehm 
riechend, Kp . 7i3 136,5", Kp . 702 287°, opt.-inakt., D.18la 0,9382, n D 18 =  1,49478,
Md =  67,47 (ber. 68,12fp). Die mit dem Alkohol verbundene Saure war Essigsdure. 
Durch Hydrierung beider Verbb. mit Pd-BaS04: 1. Tetraliydrosesąuiterpcn C16H2S, 
Kp.8,5_9 7 °, Kp.76M 242°, opt.-inakt., D.18ls 0,81762, n „ 18 =  1,44762, MD =  68,12 (ber. 
67,07nf). 2. Dihydrosesąuiterpenalkoliol ClsH2flO, Kp . 15 124°. — Fraktionen 135—154° 
lieferten, mit Pd-Kohle 3 Stdn. auf 220—250° erhitzt, ein tief blaues 01, 1. in H 3P 0 4 
(D. 1,78). Daraus mit W. Azulen, Kp . 15 170—178°, ein Pikrat bildend. (J. pharmae. 
Soc. Japan 53 . 145—49. Aug. 1933. TsUMURA-Lab. [Orig.: japan.; Ausz.: dtsch.]) L b .

Shu Furukawa, Unlersuclmngen iiber die Bestandteile ron „Ginkgo biloba U 1. 
Blailer. II I . (II. ygl. C. 1 9 3 2 . II. 3901; vgl. auch C. 19 3 3 . I. 3437.) Das Diacetyl- 
deriv. der Substanz A  von der Zus. CuH 10O2(O• CO■ CH3 ) 2 (I. Mitt.) wurde verseift u. 
lieferte eine von A  versehiedene Verb. Cn Hu O&. Es ist daher anzunehmen, daC A  
eine tertiare alkoh. Funktion enthalt u. bei der Acetylierung dehydratisiert wird unter 
Bldg. einer Doppelbindung, welche bei der Hydrolyse wieder H 20  aufnimmt. Die 
neue Verb. unterseheidet sich von A  entweder in der Stellung des OH oder ist die 
Racemform. Obiger Annahme entsprechend wird A  durch Ozon nicht angegriffen, 
das Acetylderiy. dagegen leicht. — Mit (CH3)2S04 u. Lauge liefert A  unter Offnung 
des Lactonringes eine Methylatliersaure CwHyi03(0CHz)(C0M). — A  wird durch konz. 
HN03 in Eg. nicht angegriffen, durch alkal. KMn04 oder Cr03-Eg. zu viscosen, sauren 
Prodd. oxydiert. Die Kalischmelze von A  bei 220° ergab wenig einer mit W.-Dampf 
fluchtigen Saure, Platten, bei 130° sinternd, F. ca. 150°. — Aus den Blattern des Baumes 
wurde eine weitere Substanz CllHli0e,H20  isoliert, vielleicht ein OH-Deriv. von A.

V e r s u c h e .  Verb. Cn HltOs. Acetylderiv. von A  in A. mit 50%ig. wss. H 2S0 4 
8  Stdn. gekocht, A. abdest. Aus A. dicke Platten, F. 225,5—226,5°. — Metliylathersaure 
C,2ff18O0. A in 25%ig. NaOH mit (CH3)2S04 10 Min. geschiittelt, dann erwarmt u. 
mehr NaOH zugefiigt, Lsg. mit HC1 gefallt, Rest ausgeathert, Prod. aus alkal. Lsg. 
umgefallt. Amorph, bei 70° sinternd, F. ca. 100° (Schaumen). — Hethylester, C13H 20OG. 
Saure in das Ag-Salz, C12H 170 6Ag, ubergefuhrt, dieses mit CH3J  gekocht. Aus Bzl. +  
PAe. amorph, F. 110° (Schaumen). — Verb. Cu / / 14O0 , / / 2O. In  W. 1. Teil des alkoh. 
Blatterauszugs stark eingeengt u. mehrere Wochen im Eisschrank stehen gelassen, 
Krystalle aus A. umgel. Zuerst A, aus der Mutterlauge die neue Verb. Aus A. Prismen, 
F. 291—292° (Zers.), im Vakuum bei 150—160° wasserfrei. — Triacelylderh'., Cn H!)0 2 
(0-C0-CH3)3, aus A. hellgelb, amorph, bei 160° sinternd, F. 180° (Schaumen). 
(Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 21. 273—77. Sept. 1933.) L in d e n b a u m .

XV. 2. 209
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Shu Furukawa, Unłersuckungen iiber die Bestaiulteile von „Ginkgo biloba L.“ 
BUUter. IV. (III. ygl. yorst. Ref.) Substanz B  enthalt nach den friiheren Unterss. 
(I. Mitt.) 2 OH u. 1 OCH3 u . ist anscheincnd ein Flayonderiv. JVIit Diazometlian liefert 
sie einen Mononiethylałher u. dieser weiter ein Monoacetylderiv. Danach ist anzunehmen, 
daB das eine OH Stellung 5 einnimmt; es wird zwar durch (CH3)2S04, nicht aber durch 
CH2N2 methyliert. Das entmeihylierte B  (I. Mitt.) bildet ein Triacetylderiv. — B  wurde 
m it 40%ig. wss. KOH 6  Stdn. gekocht. Ais Spaltprodd. wurden p-Ozyacetophenon u. 
in geringen Mengen Anissdure, Krystalle yon F. 266—267° u. Phloroglucin erhalten. 
Sehr wenig Ol, welches nicht identifiziert werden konnte, war wahrscheinlich p-Methoxy- 
acotophenon. Denn die Unters. der Absorptionsspektren hat ergeben, daB das OCH3 
wahrsełieinlieli in 4' steht; das zu erwartende p-Methoxyacetophenon diirfte durch 
das Alkali entmethyliert worden sein. — Da B  yom Acacetin oder 5,7-Dioxy-4'-methoxy- 
flayon (ygl. R o b i n s o n  u . V e n k a t a r a m a n ,  C. 1 9 2 6 . II. 2910) verschieden ist, diirfte 
sich das zweite OH in 6  oder 8  befinden; B  wiirde sich also vom Oxyhydrochinon 
ableiten. Da die spektr. TJnters. Stellung 6  ausschlieBt, wurde B  das 5,8-Dioxy-4'- 
melhoxyflavon sein, Nach der Alkalispaltung liegt B  iibrigens noeh nicht ganz rein yor.

V e r s u c h e .  Triacetyldemelhyl-B, C21H 160 8, aus Aceton Nadeln, F. 237—238°. — 
B-monometliyldther, C17H K0 5. In  CH3OH mit CH2N2 unter Eiskuhlung. Aus Aceton 
dicke, gelbe Platten, F. 277—278°, unl. in Lauge. In Aceton mit FeCl3 rotlichyiolett. 
Acetylderiv., CjuH^Oo, aus CH3OH Nadeln, F. 257—259°. — 2,5,4'-Trimethozybenzoyl- 
acetophenon. Anissiiureathylester, Chinacetophenondimethylather u. Na 1 Stde. auf 150° 
erhitzt, mit Essigsaure angesauert u. ausgeathert, A.-Lsg. mit 5%ig. NaOH geschuttelt, 
alkal. Lsg. mit C02 gefallt. Aus A. gelbe Krystalle, F. 88—89°. — 6,4'-Dimethoxy- 
flaron, C^H^Oj. Durch Kochen des yorigen mit H J  (D. 1,7). Aus A. Nadeln,
F. 194,5—195°. -— Acacetin nach R o b i n s o n  (1. c.); Diacetylderiv., F. 204,5—205,5°. 
Acacełin-7-meihyliiłher, F. 170,5—171,5°; Acetylderiv., F. 196,5—197,5°. Apigenin,
F. >  330°; Triacetylderiv., F. 182,5—183,5°. •—- 7-Oxy-4'-methoxyflavon. Nach 
R o b i n s o n  (1. c.). Aus A. strohgelbe Nadeln, F. 263—263,5°. Lsgg. in KOH u. 
gelb, letztere blau fluorescierend. — 7-Oxyflavon. Nach ROBIN SO N (1. c.). Aus Eg. u. 
Essigester Nadeln, F. 239—240°. H 2S04-Lsg. gelb, blau fluorescierend. — Aus der 
spektr. Unters. samtlicher Verbb. (Kurven im Original) u. unter Berucksichtigung 
der von H a t t o r i  (0 .1 9 2 6 .1. 955. 1932. II. 709) ermittelten RegelmaBigkeiten folgert 
Vf. fur B  die oben angegebene Konst. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 21. 278—85. 
Sept. 1933. Tokio.) L in d e n b a u m .

Z. Sakurai, Untersuclmng der Bestandteile der Piniennadeln. III. Uber die un- 
rerseifbare Substanz in den Nadeln des Pinus Thunbergii Parł. ( I .  u. I I .  ygl. C. 1933.
II. 1692.) Nadeln mit w. 10°/„ig. alkoh. KOH digeriert, aus Filtrat A. entfernt, Ruck
stand ausgeathert. Erhalten 0,3% Unverseifbares, rotbraun, undurclisichtig, sirup- 
artig. Durch Dampfdest. ather. 01 entfernt (10°/o), Ruckstand in A. gel., in Kalte- 
gemisch gekuhlt, krystallinen Nd. benzoyliert, aus Essigester oder A. fraktioniert 
krystalhsiert. Erhalten 6 ° / 0 eines Sterins, Matsusterin genannt, u. 5° / 0 Gerylalkohol.
— Matsusterin, 0 2?H 1C0 +  H 20, aus Aceton, dann CH3OH lange Nadeln, F. 130 bis 
131°, [a]D15 =  —23,49°. Acetal, C29H480 2, aus Eg. Krystalle, F. 117°, [a] D 15 =  —20,87°. 
Benzoat, C34H50O2, aus Aceton Platten, F. 146—147°, [a]n15 =  —40,91°. Das Sterin 
u. sein Benzoat geben die bekannten Farbrkk. der Sterine. — Cerylalkohol, C2SHM0, 
Kornchen, F. 79°. Acetał, C28H560 2, aus PAe. Schuppen, F. 62—64°. (J. pharmae. 
Soc. Japan 5 3 . 144—45. Aug. 1933. Toyama, Pharmazeut. Fachsch. [Orig.: japan.; 
Ausz.: dtsch.]) L in d e n b a u m .

E 3. P flanzenphyslo log ie. B ak terio log ie .
Francisco Cignoli, Die photochemische Synthese der Kohlehydrate. I. Mitt. Zu- 

sammenfassende Darst. der Unterss. uber C02-Assimilation u. der Verss., auf rein 
photochem. Wege Kohlehydrate in yitro aufzubauen. (Rev. Centro Estudiantes Farmac. 
Bioąuim. 22. 217—37 B. April/Mai 1933.) WlLLSTAEDT.

Niels Nielsen und Vagn Hartelius, TJntersuchungen des Wachstums von Aspergillus 
niger bei verschiedenen Wasserstoffionenkcmzentrationen mit und ohne Zufiigung wachs- 
tumsfórdemder Substanz B. Unterss. des Wachstums von Aspergillus niger in Kultur- 
lsgg. von yerschiedener Anfangs-[H'] ergaben, daB das optimale Anfangs-pH abhangig 
ist yon der Ggw. der wachstumsfórdemden Substanz B. In  Abwesenheit dieses Wuchs- 
stoffes liegt das pn-Optimum etwas unter 3, in dessen Ggw. bei ph =  6 —7. Die hochste 
[H‘], bei der der Pilz keimen kann, ist in Ggw. des Wuchsstoffes B 1,3, in seiner Ab-
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wcsenheit 1,5. Wahrend des Wachstums verschiebt der Pilz das ph nach diesem Wcrfc 
hin. Das Verhaltnis von gebildeter Trockensubstanz mit u. ohne zugefiigter wachstums- 
fórdernder Substanz B (/) variiert nach 48 Stdn. von 2,12 bei einem Anfangs-pH von 
2,6 bis zu 3,48 bei einem Anfangs-pn yon 6,3. Nach 72 Stdn. sind die entsprechenden 
Werte fiir/  2,78 u. 4,32. — Nach 8 -tiigigem Waclistum war in Kulturen, die den Wuclis- 
stoff B enthielten, eine betrachtliehe Autolyse eingetreten, sie blieb aus bei einem 
Anfangs-pH des Substrates unter 2,1. — Die Konidienbldg. bei Aspergillus niger ist 
stark abhiingig von der Anfangs-[H ] der Kulturfl.; sie nimmt zu mit steigendem An- 
fangs-pH u. findet nicht statt bei einem Anfangs-pn unter 2,1. (C. R. Trav. Lab. Carls- 
berg 19. Nr. 15. 22 Seiten. 1933.) K o b e l .

Ragnar Nilsson, Neue Gesichtspunkle auf dem Gebiete des biologisclien Kohlen- 
hydratahbav.es. Zusammenfassender Vortrag. (Angew. Chem. 46. 647—50. 14/10. 
1933.) K o b e l .

K. Schreder, R. Brunner und R. Hampe, Pseudomonas Lindneri-Kluyver 
[Termóbakterium mobile Lindner]. II. Seine aerobe und anaerobe Gdrung mit besonderer 
Beriicksichligung seiner Bildung von Sauren und anderen Garungsprodukten. (I. vgl. 
C. 1933. I. 2568.) Es folgt nunmehr die genaue Best. u. Priifung der boi der Garung 
mit Pseudomonas auftretenden Nebenprodd., die in einer Tabelle zusammengefafit 
sind. Versuchsanordnung u. Bestimmungsmethoden sind beschrieben. (Wschr. Brauerei 
50. 233—37. 29/7. 1933.) S c h i n d l e r .

A. J. Kluyver und J. C. Hoogerheide, Der Einflup von Monojodessigsdure auf 
die Atmung und Gdrung von Hefe. Vff. nehmen an, daB die ersten Phasen der Reaktions- 
ketten von Garung u. Atmung gleich sind, u. zwar auf Oxydoreduktionen beruhen, 
die durch das gleiche Ferment, eine Oxydoreduktase, katalysiert werden. Sie betraehten 
die Wrkg. steigender Konzz. von Monojodessigsaure (MJE.) ais eine Hemmung zu- 
nehmender Mengen dieser Oxydoreduktase. Die Tatsache, daB bei geringeren MJE.- 
Konzz. nur die Garung u. erst bei hóheren Giftkonzz. auch die Atmung gehemmt wird, 
fiihren sie darauf zuriick, daB der Atmungsvorgang die boyorzugte Rk. ist u. daB auBcr- 
dem MJE. mit dem fiir die Garung notwendigen Glutalhion reagiert (Q uaSTEL u. 
W h e a t le y ,  Biochemical J. 26 [1932]. 2169). In  Verss. mit Saccharomyces cerevisiae, 
in denen in Ggw. verschiedener Konzz. von MJE. anaerobe Garung, aerobe Garung 
u. Atmung untersucht wurden, ergab sich auch, daB nach t)bersehreitung der krit. 
Konz. an MJE., bei der ohne Hemmung der Atmung die Garung voUstiindig unter- 
bunden war, eine mit zunehmenden MJE.-Konzz. steigende Hemmung der Atmung 
stattfand. Eine weitere Stiitze fiir die Theorie der Vff. waren Verss. mit Saccharomyces 
marxianus Hansen, die unter n. Bedingungen gute anaerobe aber nur geringe aerobe 
Garung zeigt. Die Atmung dieser Hefe wurde bereits durch MJE.-Konzz. gehemmt, 
die noch keine yollstandige Unterbindung der Garung bewirkten. (Kon. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proc. 36. 596—605. 1933.) K o b e l .

Ernst Auhagen und Carl Neuberg, Ober Umschaltung der alkoholischen Zuclcer- 
spaltung durch Hefe in Milchsauregdrung. Unter den von N e u b e r g  u. K o b e l  (C. 1930.
II. 2396) angegebenen Vers.-Bedingungen, die zur Anhaufung von Methylglyozal (I) 
fiihren, bleibt die Ansammlung yon I aus, wenn Glutatliion (II) zugegen ist. S tatt I 
entsteht in Ggw. yon II prakt. reine d-(—)-Milchsaure. (Biochem. Z. 264. 452—55. 
14/9. 1933. Berlin-Dahlom, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

A. J. Kluyver und J. C. Hoogerheide, Uber die vermeintliche Eignung von 
Maltose ais Atmungssubstrat fur Maltose nicht vergarende Hefen. Verss. der Vff. ergaben, 
daB Maltose von den Maltose nicht yergarenden Hefen Saccharomyces Marxianus u. 
Saccharomyces exiguus nicht yeratmet wird. Die diesen Befunden widersprechenden 
Ergebnisse yon T r a u t w e i n  u. W e ig a n d  (C. 1931. II. 3502) sind auf Verunreinigungen 
der Maltoso zuruckzufiihren. Damit sind die von diesen Autoren angefiihrten Argu- 
mente fur die dualist. Theorie von Atmung u. Garung widerlegt. (Kon. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proc. 36. 605—09. 1933.) K o b e l .

A. D. Gardner, Bactcriology for mcdical students and practitioners. London: Oxford U. P. 
1933. (276 S.) 8 ° 6 s.net.

E 5. T lerphysio logie.
A. D. Campbell, Placenlahormone und Menstruatkmsstdrungen. Die Beeinflussung 

emor Reihe von Menstruationsstórungen durch Emmenin u. durch das „yorderlappen-
209*
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sexualhormonahnliche“ Hormon aus Placenta wird naher beschrieben. (Ann. internal. 
Med. 7. 330—41. Sept. 1933. Mc Gili Univ., Dep. of Obstetrics and Gynecol.) W a d e h n .

Margaret Hill und A. S. Parkes, Untersuchungen iiber das hypophyseklomierte 
Kaninchen. VI. Vergleich der Reaktion auf Ostrin beim anostrischen, omriektomierten 
und hypophysektomierlen Frettchen. Anóstr. Frettchen, ovariektomierte anostr. Frett- 
ehen u. Frettchen, die hypophysektomiert u. anóstr. waren, erhielten Injektionen von 
Trihydroxyóstrin. Ein Unterschied in der Rk. bestand in den 3 Fallen nicht. Die 
Uteri hypophysektomierter Frettchen sind also nicht unempfindlicher gegen Ostrin 
ais Uteri n. anostr. Frettchen. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 113. 541—44. 2/10. 
1933. London, National Inst. for Medic. Res.) W a d eh n .

James Frederic Danielli, Guy Marrian und Geoffrey Arthur Dering Haslewood, 
Weitere Unter suchungen an Oberflachenfilmcn von Oslrinderiraten und von Pregnandiol. 
In der friiher beschriebenen Weise (vgl. Adam, C. 1933.1 .924) wurden die Oberflachen- 
spąnnung u. die Oberflachcnpotentiale einer groBeren Reihe von Ostrinderiw. u. von 
Pregnandiol, Calciferol u. Cholesterin untersucht. Das nach Clemmensen erhaltene Red.- 
Prod. aus Ketohydroxy6 strin u. dasRed.-Prod. aus dem Semicarbazon des Ketohydroxy- 
ostrins geben die gleichen Werte, so dafi ihre Identitat wahrseheinlich ist oder sie sich 
jedenfalls nur in geringfiigiger stereochem. Konfiguration unterscheiden konnen. Dio 
Oberflachenspannungskurven dieser Rcd.-Prodd. sind denen des Calciferols ahnlich, 
wahrend die Oberfliichenpotentiale ganz verschieden sind. Die Hydroxyle dieser Verbb. 
haben wahrscheinlich ahnliche Stellungen im Molekuł, die Hydroxylgruppe des Óstrins 
hat aber phenol. die des Calciferols alkoh. Charakter. — Die von Adam (vgl. C. 1932.
I. 924) an Deriw. des Trihydroxyóstrins erhobenen Befunde konnten in analoger 
Weise fiir den Monomethylather u. das Acetat des Dihydroxyostrins erhoben werden. 
Es folgt aus den Verss., daB ein Endring des Ostrins 5 C-Atome hat u. dieser 5-Ring 
die 2 Alkoholgruppen des Trihydroxyostrins u. die Ketogruppe des Ketohydroxy- 
ostrins tragt. Der andere Endring ist aromat, u. enthalt die phenol. Hydroxylgruppe u. 
zwar wahrscheinlieherweise in 2- oder 3-Stellung. — Die mit Pregnandiol u. Pregnandion 
erhaltenen Resultate stimmen ganz zu der Struktur, die Butenandt diesen Verbb. 
beilegte.

E x p e r i m e n t .  Red. des Kelohydroxydstrins iiber das Semicarbazon. 109 mg 
Ketohydroxy6 strinsemiearbazon (F. 251—254°) im geschlossenen Rohr mit 2 g Na- 
Athylat (1 g Na +  15 cem A.) 20 Stdn. auf 180—230° erhitzen, mit W. verd. u. mit 
C02 sattigen. Mischung mit A. auszielien, A. mit W. waschen u. zur Trockne, Riick- 
stand bei 150—-160° (0,01—0,02 mm) dest. Rohkrystallisat aus Hexan umkrystallisicren; 
Ausbeute 16,5 mg, F. 134—135°; 14,5 mg, F. 132—135°, aus den Mutterlaugen. — 
Dihydroxyostrin, C,aH 22(OH)2, 100 mg Ketohydroxyóstrin in A. 1. u. mit Platinoxyd- 
katalysator mit H, bei 4 a t Druck 36 Stdn. schiitteln; wahrend der Hydrierung Zugabe 
von 2 weiteren Anteilen des Katalysators. Filtrierte alkoh. Lsg. zur Trockne u. Riick- 
stand mit verd. Natronlauge erwarmen; Unlosliches abfiltrieren, Filtrat mit C0.> 
sattigen, Nd. abfiltrieren, mit W. waschen, aus Bzl. umkrystallisieren. Ausbeute 51 mg 
weiBe Nadeln; F. 174—176°. — Dihydroxyoslrindiacetat, CJ8H 22(OOC'CH3)2, 10 mg 
Dihydroxyostrin mit 3 cem Essigsaureanhydrid 3 Stdn. erhitzen,'mit W. verd. u. den 
gummiartigen Nd. abfiltrieren. Das Rohacetat war aus keinem Lósungsm. krystallin 
zu erhalten. In alkoh. Lsg. mit Tierkohle kochen u. bei 120° u. 0,01 mm Druck subli- 
mieren, nach Wiederholung der Sublimation aus alkoh. Lsg. mit W. fallen, F. 120—122“.
— Dihydroxyostrinmonomethylather, C18H 230(0CH3), 18,1 mg Dihydroxyostrin mit
10 ccm n. NaOH 0,2 ccm Dimethylsulfat mehrere Stdn. schutteln. Das Rohprod. 
konnte nur durch wiederholtes Kochen der alkoh. Lsg. mit Tierkohle u. Sublimation im 
Vakuum krystallisiert erhalten werden. Das Endprod. wird aus alkoh. Lsg. beim 
Verdunnen mit W. erhalten; F. 91—94°. — Hexaliydrodihydroxyóstrin, C18H28(OH)2, 
die in Alkali unl. Fraktion bei der Herst. von Dihydroxyostrin wurde bei 180—200°/
0,01 mm dest. Das Destillat mit wss. Alkali erhitzen, um Spuren von phenolartigen 
Substanzen zu entfernen u. 2-mal aus Bzl. umkrystallisieren. Ausbeute 5 mg weiBe 
Nadeln, F. 208—210°. Bessere Ausbeute beim Hydrogenieren in Eg.-Lsg. (Biochemi
cal J. 27. 311—20. 1933. London, Sir William Ramsay Labb. of Physical and Inorganic 
Chem., u. Univ. Coli., Dep. of Physiol. and Biochem.) W a DEHN.

Myra M. Sampson und V. Korenchevsky, Ober Verandemngen an den Testes 
von Ralten bei Vitamin A-freier Fiitterung. (Vgl. C. 1933.1. 801.) MaBige Beschriinkung 
der Menge n. Futters liatte keiherlei Wrkg. Bei V itam in A-Mangel war es dieser u. 
nicht der Verlust an Frefilust, der eine Yerminderung der Gro Co der ■ Samenleiter u.
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andere degenerative Erscheinungen an den Testes yerursachte ahnlich wie bei iJ-Mangel. 
Diese Veranderungen waren indiyiduell verscliieden stark. Besondere Zulagen an 
Vitamin E  verhinderten das Auftroten dieser Erscheinungen nicht. Es konnte kein 
bestimmter Zusammenhang zwischen dem Grad der Xerophthalmie u. dem Grad der 
Degeneration der Testes festgestellt werden. Das Gewicht der degenerierenden Organe 
nahra orst im mittleren oder letzten Stadium der Degeneration ab. (J . Pathol. Bacterio- 
logy 35. 875—87. 1932. London, Lister Inst.) S c h w a ib o l d .

G. A. Kreuzwendedich von dem Borne, Die Therapic der Addisonschen Krank- 
lu.it mit Nebennierenrindeneztrakten. Cortinbehandlung hatte in einem Falle von 
ADDISONscher Krankheit guten, in einem Falle sclilechten Erfolg. Die chem. Blut- 
yeranderungen wurden eingehend yerfolgt. (Z. klin. Med. 1 2 5 . 248—66. 23/9. 1933. 
Amsterdam, Med. Univ.-Klin.) W a d e h n .

F. E. v. Tavel, Die mechanischen Eigenschaften der Skelettmuskelarterie und ilir 
Yerlialten gegeniiber Adrenalin. Die Muskelarterien reagieren auf Adrenalin meist mit 
Kontraktion. Die Reizschwelle liegt zwiselien einer Konz. yon 1: 5 Millionen u. 
1:100 Millionen. Diese Befunde wurden mit einer neu ausgearbeiteten Methode zur 
Durchstromung von isolierten iiberlebenden GefaBstuckchen ausgefiihrt, die durch 
Messung von Druckvcrschiebungen auf (Juerschnittsanderungen der Arterien schlieCen 
laBt. An den zentralen Arterien kann bei der Kontraktion keine meBbare Kraft nach- 
gewiesen werden. Die peripheren Arterien dagegen steigem im allgemeinen den Innen- 
druck bis zu 87 mm W . (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 2 3 3 . 111—125. 
15/9. 1933. Ziirich, Univ., Physiol. Inst.) W a d e h n .

V. Kollhrunner, Die meclianisclien Eigenschaften der Nierenarterie und ihr Ver - 
halten gegeniiber Adrenalin. (Vgl. vorst. Ref.) Der Adrenalinreiz liat eine ausgesproeheno 
Kontraktion zur Eolge. Die Reizschwelle liegt bei einer Konz. 1: 100 Millionen. Die 
peripheren Arterien verkiirzen sich auf den Adrenalinreiz hin prozentual stiirker als 
die zentralen. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 233 . 126—36. 15/9. 1933. 
Ziirich, Univ., Physiol. Inst.) W a d e h n .

K. Maehara, Ober die hypoglykamische Wirkung des Hefeeztraktes insbesondere 
iiber die Beziehung des Hefeeztraktes zu einigen Hormonen. I. Mitt. Uber den Einfluji 
des Hefeeztraktes auf den normalen und Adrenalinblutzuckerspiegel. Der wss. u. der mit 
saurem.A. (0,5°/o HC1) hergestellte Hefeextrakt wirkte blutzuckersenkend u. zwar 
der letztere am deutlichsten. Die Adrenalinhyperglykamie wurde gehemmt. Die hypo- 
glykam. Wrkg. des Hefeextraktes setzt 30 Minuten nach der Injektion ein, erreicht 
nach 2 Stdn. das Maximum u. ist nach 4 Stdn. abgeldungen. (Folia endocrinol. japon. 9. 
34—35. 20/9. 1933 [Orig.: japan.; Ausz.: dtsch.].) W a d e h n .

K. Maehara, Ober die hypoglykamische Wirkung des Hefeeztraktes, insbesondere 
iiber die Bezieliung des Hefeeztraktes zu einigen Hormonen. II. Mitt. Uber die Beziehung 
zwischen der Blutzuckerwirkung des Hefeeztraktes und Insulin sowie der Schilddrusen- 
funktion. Die Insulinhypoglykamie wird durch Injektion yon Hefeextrakt yerstarkt. 
Die nach Verabfolgung von Hefeextrakt einsetzende Hypoglykamie wird durch Schild- 
driisenfutterung gehemmt u. durch Thyreoidektomie yerstarkt. (Folia endocrinol. 
japon. 9. 36. 2 0 /9 .1 9 3 3 . Kyoto, Uniy., I. med. Klin. [Orig.: japan.; Ausz.: dtsch.].) W a d .

Harry H. Powers und Frederick Reis, Die Wirkung von Insulin auf den Gehalt 
des gewdhnlichen und lackfarbenen Blutes an Aminosduren und Hamstoff. Die Injektion 
von 1 Einheit Insulin pro kg Kaninchen hatte keinen EinfluB auf den Harnstoffgeh. 
des Blutes. Der Aminosauregeh. nahm unter der Insulinwrkg. ab u. zwar im n. 
ebenso wie im lackfarben gemachten Blut. Dieses Ergebnis ist ein Hinweis dafiir, 
daB nur die diffusiblen Aminosaurcn betroffen werden. (J. biol. Chemistry 1 0 1 . 523—27. 
Juli 1933. Boston, Tufts Coli. Medic. School; Dep. of Biol. Chem.) W a d e h n .

Katsumichi Matsuura, Ezperimentelle Untersuchungen uber die Verteilung der 
Kohlehydrate in den Organen und Geweben bei der Insulin- und SynthalinhypoglyJcdmie, 
beim Hunger sowie bei Funktionsstorurujen der Leber. Kaninchen erhielten Insulin 
oder Synthalin injiziert oder wurden durch Verabfolgung yon P  oder Tetraehlor- 
kohlenstoff in der Leberfunktion geschadigt. Die Gesamtrcd., der durch Hefe ver- 
garbare Zucker u. die Restred. wurden in yersehiedenen Organen — Lunge, Muskel, 
^iere, Leber, Hirn — u. im Blut bestimmt. Die Restred. war in allen Fallen fast 
unyerandert. Nach Insulin u. Synthalin waren der wahre Zucker, die Gesamtred. u. 
Glykogen herabgesetzt, auBer in der Leber nach Insulin, in der die ersten beiden Sub- 
stanzen eher eine Erhohung erfuhren. Nach P u. CC14 ist die Abnahme des wahren 
Zuckers u. der Gesamtred. u. besonders des Glykogens noch ausgepragter. Beim
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Hungertier nahmen Gesamtred., Restred. u. wahrer Zucker in den Organen stets 
parallel ab. (J. Biochemistry 17. 441—455. Mai 1933. Kobe, Prafektur Hosp., Bio- 
ehem. Labor.) W a d e h n .

Ernst Maschmann und Friedrich Laibach, Das Vorkommcn von WucJisstoff 
in lierischem und pflanzlichem Materiał. (Vgl. C. 1933. I. 2426.) Die Frage nach. der 
Herkunft des Wuchsstoffes z. B. in der carcinomatósen Maus (Nahruag: Brot +  Hafer) 
ftihrfc zu folgenden Ergebnissen. Im ungekeimten Getreidekorn ist akt. Wuchsstoff 
vorhanden; dieser nimmt wahrend der Keimung mehr u. mehr ab. Der Wuchsstoff 
ist auch in Getreidemehlen (Hafer, Weizen, Roggen) u. Brot (Roggenbrot, Weizen- 
brot, KommiBbrot, Pumpemickel) vorhanden, so daB die Nahrungsmittel eine wichtige 
Wuchsstoffquelle fiir Menschen u. Tiere sind. — Akt. Wuchsstoff ist ferner in Erbsen, 
Bohnen u. Linsen vorhanden. Besonders viel Wuchsstoff haben Spargelspitzen, wo- 
durch wohl das besonders rasehe Wachstum des Spargels erklart wird. Auch Tomatc, 
Apfelsine u. Citrone enthalten Wuehsstoffe. (Naturwiss. 21. 517. 7/7. 1933. Frank
furt a. Main, Georg-Speyer-Haus.) H e s s e .

Serafino Dezani, Organischer Nichlproleinschwefel und liestslicksloff im Blut- 
serum von Sypliilitikem. Nach den Unterss. des Vfs. bestehen keine Zusammenhange 
zwischen Nichtproteinsohwefel u. Rest-N. (Biochim. Terap. sperim. 18. 50-55. 
Turin.) G kim m e.

Georg Kingisepp, Zur Frage der experimentellen Anamien durch Parasitengifte. 
Intravenos injizierte steigendo Dosen eines Bothriotoxins nach N y f e l d t  yerursachten 
beim Kaninchen starkę regenerator. Anamien. Leberextraktbehandlung beeinfluBte 
diese Anamien weder prophylakt. noch therapeut. Ebenso wie die Bothriotoxinanamie 
scheint auch die durch Gastrophiluslarł:enextrakt erzeugte Anamie (nach S e y d e r -  
h e l m )  bakteriolog. Ursprungs zu sein. Das Auftreten dieser Anamien lieB sich durch 
Phenolkonsorvierung der Extrakte weitgehend hemmen. (Naunyn-Schmiedebergs 
Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 170. 733—43. 1933. Tartu-Dorpat, Estland, Pharmakol. 
Inst. d . Univ.) M a h n .

Margaret W. Eveleth, Franklin C. Bing und Victor C. Myers, Untersućhungen 
■iiber die Emdhrungsanamie der JRatte. VII. Der Einflufi von parenteral verabreicktem 
Eisen. (VI. vgl. C. 1932. I. 700.) Entsprechende Lsgg. von Eisenchlorid wurden boi 
geeignetor p H -Z ah l eingefiihrt, wobei 0,5 mg taglich trotz Stimulation der Hamato- 
poesis nicht mehr gut vertragen wurden. Kleinere Dosen (0,2—0,025 mg) bewirkten 
in 7 Wochen nur teilweise Wiederherst. der n . Menge des Hamoglobins, jedoch voll- 
stiindige Regenerierung der roten B lu tk ó rp e rc h e n .  Bei Tieren mit unterwertiger 
Fe-Zufuhr war Polycythamie neben zu geringem Hamoglobingeh. festzustellen. Be- 
sondere Zufuhr von Kupfer neben parenteral verabreichtem Eisen hatte keine zusatz- 
liche Wrkg. Intraperitoneał verabreichtes Eisen ist demnach bei E rn ah ru n g sa n am ie  
von besonderer Heilwrkg., was einen Hinweis ergibt, daB die Resorption eine erste 
Rolle bei der Ausnutzung des Eisens fur die Hamoglobinproduktion spielt. (J. biol. 
Chemistry 101. 359—68. Juli 1933. Cleyeland, Univ„ School Med., Lep. Bio- 
chem.) S c h w a i b o l d .

Robert W. Heinle und Franklin C. Bing, Untersućhungen uber die E r n a h r u n g s 

anamie der Patie. VIII. Eine Methode zur Bestimmung von Hdmoglobin und Erythro- 
cyten in einer einzigen Icleinen Blutprobe. (VII. vgl. vorst. Ref.) Es wird eine Methode 
beschrieben, die die Best. der roten Blutkórperchen (Zahlung) u. des Hamoglobins
(colorimetr.) in einer Menge entsprechend 0,005 ccm Blut ermóglicht. Die Fehlergrenze
hangt von der Genauigkeit ab, mit der das urspriingliche Blut gemessen wird u. ist 
unter optimalen Bedingungen 2—3%- (J- biol. Chemistry 101. 369—72. Juli
1933.) S c h w a ib o l d .

Th. Leipert und E. Leberl, U b e r  d a s  Hislon d e r  V o g e l e r y l h r o c y t e n .  An einem 
iiber das Pikrat gereinigten Praparat des Erythrocytenhistons wurden die yerschiedenen 
N-Formcn u. das HCl-Bindungsvermógen bestimmt. 45,10% des Gesamt-N sind 
Basen-N, darunter 25,02% Arginin-N, 3,03% Histidin-N u. 17,05% Lysin-N. Von 
100 N-Atomen entfallen 4,28 auf den Amid-N. 8,37 N-Atome reagieren mit HN()2. 
Die S 5 r e n s e n -  u .  W iL L S T A T T E R -T itra tio n e n  lassen 10,05 bzw. 10,16 bas. Gruppen 
erkennen, doch weist der Cl-Geh. des Histonhydrochlorids auf 17,37 praformiertc 
bas. Gruppen. Der VAN S łyke-N  entsprieht dem halbcn Lysin-N, so daB eine Arnino- 
gi’uppe des Lysins anscheinend frei ist. Die Differenz aus HCl-bindendem N u. Formol- 
bzw. W i l l s t a t t e r - N  weist auf freie Guanidingruppen des Arginins u. freie Imjno- 
gruppen des Imidazohinges im Histidin. Die Methyherung nach E d e l b a c h e r  fiihrt
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zu einer N-Methylzahl von 22,95, die Behandlung mit Diazomethan dagegen zu dem 
hóheren Wert von 31,73. Formol-N u. methylierbarer N verhalten sich daher beim 
Erythroeytenhiston etwa wio 1: 3. Rk.-fahige Hydroxyle sind, wie die Methylierung 
u. Phosphorylierung zeigt, wenn iiberhaupt, so doch nur in unwesentlicher Anzahl 
yorhanden. Auf 100 N entfallen 4,33 durch methylalkoh. HC1 veresterbare Carboxyle. 
(Biochem. Z. 265. 115—23. 23/9. 1933. Wien, Inst. f. Medizin. Chemie d. Univ.) K o b e l .

R. Vara-Lopez und K. Thorbeck, Ober die chemische Zusammensetzung des 
Eilers. Eiter vcrschiedonsten Ursprungs wurde auf seinen pu-, Zucker-, K-, Ca-, Mg-, 
Albumin- u. Globulingeh. untersucht. Es ergab sich, daB diese Werte von der Art 
der Erreger abhangig sind, die pragnantesten Verschiebungen zeigten sich in der ph- 
Zahl u. dem K-Geh. (Zbl. inn. Med. 54. 913—17. 14/10. 1933. Burzos [Spanion], 
Hospital Provincial.) F b a NK.

W. Schlenk jr., Spermatozoenbewegung und Wassersloffionenkonzenlration. Ver- 
suche mit dem Sperma, der Regenbogenforellen. Beim natiirlichon Vorgang ist fur die 
Auslósung der Spermienbewegung dio [H'] maBgebend. Verss. in Pufferlsgg. ergaben, 
daB dic Bewcgung bei pu =  7,8 unterbleibt, bei pa =  8,0 dagegen sprungartig ein- 
sctzt. (Biochem. Z. 265. 29—35. 23/9. 1933. Berlin, Chem. Inst. d. Univ.) K o b e l .

F. E. Lehmann, Hemmung der Ghordabildung durch chemische Miltel bei Triton- 
cmbryonen. Tritonkeime wurden 24 Stdn. wahrend der ersten Halfte ihrer Gastru- 
lationsphase in LiCl-Lsgg. verschiedcner Konz. gebracht, danach in einer Salzlsg., 
die dio Gastrulation nicht beeinfluBt, weiter gezuchtet. Es cntwickelten sich Larven 
mit differenzierten Organen, aber allen gemeinsam war das Fehlen der Rumpfchorda. 
Die Frago einer Beeinflussung des Kolilehydratumsatzes durch Li u. eines Zusammen- 
hanges derselben mit entwicklungsmechan. Aktivitat wird diskutiert. (Naturwiss. 21. 
737—38. 13/10. 1933. Bern, Zoolog. Inst. d. Univ.) v. G iż y c k i .

Bruno Kisch, Beeinflussung der Gewebsatmung durch Aminosduren. I I I . Mitt. 
Einfluji der Wasserstoffionenlconzentration der Nahrlosung auf die Steigerung der Gewebs
atmung durch Aminosduren. (II. vgl. C. 1932.1. 832.) Die fruher beschriebene Steigerung 
der Gewebsatmung durch Aminosauren war bei pu =  6,9 schwacher ais bei pH =  7,4 
u. 8,0. (Biochem. Z. 242. 436—40.) K r e b s .

Bruno Kisch, Beeinflussung der Gewebsatmung durch Aminosduren. IV. Mitt. 
Versuche mit Serin, Valin, Sarkosin, Isoleucin und Phenylaminoessigsdure. Die an- 
gefiihrten Aminosauren steigem den Oz-Vcrbrauch von iiberlebenden Nieren u. Leber- 
gewebe bis um 100%. Am wirksamsten waren Phenylaminoessigsaure u. Serin. (Bio- 
chem. Z. 244. 451—58. Koln, Univ., Chem. Abt. d. physiol. Inst.) K r e b s .

Bruno Kisch, Beeinflussung der Gewebsatmung durch Aminosduren. V. Mitt. 
p-Alanin und a-Aminóbuttersdure. /S-Alanin u. a-Aminobuttersaure steigerten den
02-Verbrauch von Niere, Leber u. Netzhaut, jedoch weniger ais a-Alanin. Die prozent. 
Steigerung war groBer, wenn das Gewebe nach dem Tode langere Zeit aufbewahrt war. 
(Biochem. Z. 2 4 7 . 365— 70.) K r e b s .

Bruno Kisch, Weitere Versuche iiber die Beeinflussung der Tumoratmung. I I . Mitt. 
Salze organischer Sauren. (I. vgl. C. 1932. II. 563.) Die Atmung von Tumorgewebc 
wird durch die Na-Salze niederer Fettsauren nur wenig beeinfluBt. Mit Pyruvat traten 
in manchen Verss. geringe Steigerungen der Atmung auf. (Biochem. Z. 253. 379—82. 
7/10. 1932. Koln, Physiol. Inst.) K r e b s .

Lafayette B. Mendel, Ber Ausblick in der Wissenschaft von der Erndhrung. Krit. 
Ubersichtsbericht. Zahlreiehe Hinweise auf Notwendigkeit der Forschung, besonders 
hinsichtlich der Verdauung u. a. (Science, New York [N. S.] 78. 317—22. 13/10. 1933. 
Yale Univ.) S c h w a ib o ld .

J. M. Strang und A. B. Cox, Die Untersuchnng von calorienreicher Nahrung im 
Zusammenhang mit Gewichtsveranderungen. In Verss. an 16 Personen wurde festgestellt, 
daB Extrazulagen in Hóhe von 100 Cal. jeweils im Mittel eine Zunahme des Korper- 
gewichts um 16 g bewirken. (Ann. internal Med. 7. 152—64. Aug. 1933. Pittsburgh, 
West Pennsylv. Hosp.) S c h w a ib o ld .

J. Schwaibold und F. Fischler, Weitere Untersuchungen iiber die biologische 
Wertung von Mełallen. III. Die Wechselwirkung zwischen metallischen Werkstoffen und 
Lebensmitldn. (II. Vgl. C. 1931.1. 2503.) Ein Geh. yon 20 mg Al (A1C13 -6H„0) pro 1 W. 
hatte keine schadigende Wrkg. auf Froschlarven bei einer Einw. wahrend der ganzen 
Lebenszeit. In tlbereinstimmung mit friiheren Ergebnissen wird Al ais biol. indifferent 
ange8ehen. Eine Konz. von 2 mg Zn pro 1 bewirkte starkę Schadigung u. Absterben der 
Vers.-Tiere. Ni wirkte weniger tox. bei der gleichen Salzkonz. Metali. Pb wirkte
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spatestens innerhalb eines Monats tódlich. Es tra t haufig ein ódemateser Zustand auf 
Ein GefaB aus Blei wirkte starker tox. als ein Geh. von 2  mg Pb (Pb-Acetat) pro 1 W. 
Sn war bei gleicher Konz. nakezu indifferent. Bei der Maus wirkten kleine Dosen 
G> 0,1 mg taglich) von Cu (Cu-Acetat) stark tox., gróBenordnungsmaBig ahnlieh wie 
Blei, doeh mit anderen Symptomen. Ag zeigte gegeniiber Froschlarven eine noch 
starkere Giftwrkg. als Pb u. Cu. Metall-Hg .wirkte stark tox., noch schneller wirkte 
eine Konz. yon 2 mg Hg todlich. Die Maus ist demgegenuber wesentlich widerstands- 
fahiger. Au u. P t sind yerhaltnismaBig indifferent (Frosęhlarven). Eine erhebliche 
Speicherung der Metalle bei der Maus konnte nicht festgestellt werden (Stoffwechsel- 
intensitat). Es scheint eher eine gewisse Parallelitat der Wrkg. beim Kaltbluter cincr- 
seits u. beim gróBeren Warmbluter andererseits zu bestehen. (Biochem. Z. 2 6 5 .124—32 
23/9.1933. Miinchen, Uniy., Deutsche Forschungsanst. f. Lcbensmittelchem.) S ch w a ib !

J. Wiihrer, Zur Frage der Resorption von Aluminiumcerbindungen im Organismus 
mit Berucksichtigung des normalen AluminiumgeJialtes tierischer Oewebe. Bei Zufuhr von 
Al-Verbb. betragt der Al-Geli. der Organe, Gewebe usw. beim Hunde groBenordnungs- 
maBig Vio mg in 100 g Materiał: Nach sehr langdauernder (10—15 Monate) Zufulir 
yon Al-Salzen waren in den Organen keine gróBeren Gehh. an. Al nacliweisbar als bei n. 
Tieren. Nur bei 11. Al-Salzen konnten nach Eingabe groBerer Mengen geringfiigigc 
schlcimhautreizende Wrkgg. beobachtet werden. Beim Menschen wurde per os zu- 
gefiihrtes Aluminiumhydroxyd (frisch gefallt) im Kot fast restlos wiedergefunden. 
Der Al-Geh. des Harns wurde nicht erhoht. Al ist demnach als prakt. nicht resorbierbar 
zu betraehten. (Biochem. Z. 2 6 5 . 169—80. 23/9. 1933. Reichsgesundheitsamt, Phar- 
makol. Lab.) S c h w a ibo ld .

Hans v. Euler und Harry Hellstrom, Uber Carotin in der Relina und die vennut- 
licheBeziehung zwischen Carotinoidmangel undNacUblindheit. Bei vitamin-A-arm ernahrten 
Tieren ist die Regeneration des Sehpurpurs nach greller Beliehtung unternormal. Die 
blauen Carotinoide der Seesterne zeigen eine Analogie zum Sehpurpur, namlieh ihre Ernp- 
findlichkeit gegen organ. Lósungsmittel. Sehpurpur (durch Extraktion mit Na-Cholat 
gewonncn) wird durch A. oder Chlf. entfarbt, die blaue Farbę des Seesterns Asterias 
rubens geht in rot uber. Extrahiert man abpraparierte Netzhaute mit A. +  Chlf., so 
erhfi.lt man Lsgg. mit Absorptionsmaxima bei 450, 484, 265 m/i. Entfernt man den A. u. 
setzt zur reinen Chlf.-Lsg. SbCl3 in Chlf., so tr itt  die Ca r r -Pr ic e -RIc. auf. — Zcr- 
kleinert man ganze Rinderaugen unter Chlf., so erhalt man eine rote wss. u. eine farblose 
Chlf.-Schicht. Die wss. Lsg. zeigt Absorption vom Grun ab nach violett zu (586—527,
oOo—478, 467—440 m/t). — Die Lichtempfindlichkeit des Carotins der Retina ist 
nicht so groB wie die des Sehpurpurs. (Svensk kem. Tidskr. 45 . 203—05. Aug. 1933. 
Stockkolm, Univ.) W illstaedt .

Vagn Hartelius, Das Vorkommen von Wuchsstoff B  im Urin. (C. R. Trav. Lab. 
Carlsberg 19. Nr. 18. 20 Seiten. 1933. — C. 1 9 3 3 . I I . 1049.) K obel.

R. M. Bethke, P. R. Record und D. C. Kennard, Ein Vergleich der anli- 
racnitischen Wirksamkeit von bestraldtem Ergosterin, beslrahlter Hefe und Lebertran beim 
jungen Huhn. Bestrahlte Hefe u. bestrahltes Ergosterin sind hinsichtlich der Bldg. 
der Knochen weniger wirksam als Lebertran. Bei Ergosterin werden fur n. Knochenbldg. 
15—20-mal mehr Ratteneinheiten an Vitamin D benótigt ais bei Lebertran. Łebertran- 
zulage zu Ergosterin erhohte dessen Wirksamkeit nicht. Bei Verabreichung gleicher 
Mengen von Ratteneinheiten war Ergosterin wirksamer als Hefe. Das jungę Huhn be- 
nótigte unter den Vers.-Bedingungen zu n. Verkalkung etwa 7Ratteneinheiten VitaminD 
in 100 g Futter. (J. Nutrit. 6 . 41.3—25. Sept. 1933. Wooster [Ohio], Agric. Exp.

S c hw aibold .
A. L. Baeharaeh, Einweileres synthetisches Vitamin. Ubersicht iiber Forschungs- 

ergebnisse uber Vitamin C. (Slanufaetur. Chemist pharmae. Cosmetic Perfum. Trade J.
4. 255—60. Sept. 1933. London, Glaxo Res. Labb.) S chw aibold .

Beth v. Euler und Hans v. Euler, C-Vitamin in Meeresfischen und Evertebraten. 
Zur Best. des Vitamins wurde die Titration mit 2,6-Dichlorphenolindophenol benutzt. 
Die an verschiedcnen Organen von Fischen u. Evertebraten erhaltenen Werte werden in 
labellen mitgeteilt. Meeresalgen (Enteromorpha elaterała u. Ulva lacluca) sind arm an 
Vitamin C. Die Ergebnisse der Vff. deuten darauf hin, daB der Vitamin-C-Geh. der 
Meeresfisehe ausreicht, um auch bei Vólkern, die einseitig yon Fischen u, Seehunden 
leben, mindestens einen erheblichen Teil des Vitamin-C-Bedarfs zu decken. — Besonders 
hohe Gehh. an Vitamin C weist die Augenlinse auf.—  Ascorbinsiiure scheint im Organis- 
mus an zwei Oxydationssystemen beteiligt zu sein, einem mit u. einem ohne Katalase.
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(Svensk kem. Tidskr. 45. 173—80. Juli 1933. Kristineberg, Zoolog. Stat. d. Schwcd. 
Akad. d. Wissensch.) WlLLSTAEDT.

H. H. Mitchell, Ober die M6glichke.it der Umwandlung von Fettsauren in Glucose 
im, lierischen Organismus. Krit. Obersichtsbericht auf Grund der neuesten Veróffent- 
lichungen. Vf. kommt zum SchluB, daB die tlberfiihrung móglich erscheint, aber noeh 
nicht bewiesen ist. (J. Nutrit. 6 . 473—91. Sept. 1933.) S c h w a ib o ld .

Richard Stohr, Beitrage zur Frage der Glykogenbildung aus niederen Fettsduren 
mit gerader Kohlenstoffanzahl. II. Mitt. Versuche iiber die Glykogenbildung aus normaler 
Buttersaure. (I. Mitt. vgl. C. 1 9 3 3 . II. 737.) Verss. an hungernden weibliehen Ratten 
sprechen dafiir, daB n. Buttersaure in Ggw. von Glucose ais Glykogenbildner auftretęn 
kann. Dio Umwandlung erfolgt wahrscheinlich iiber Acetessigsaure, welche nach 
H en ze  u. M u l l e r  (C. 1 9 3 3 .1. 2390) mit Methylglyoxal, dem Abbauprod. der Zucker, 
unter Bldg. von 3-Oxyacetonylaceton reagiert. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 
220. 27—33. 7/9. 1933. Innsbruck, Mcd.-chem. Inst. d. Uniy.) G u g g e n h e im .

Ilse Knaab, lieid Hunt-Reaktion und Leberglykogen. Bei weiBen Mausen lassen 
sich durch versehiedene Ernalirungsformen (Haferkost, Ruhekost) untcrschiedliche 
Lebcrglykogenbestande erreichen, die jedoch in keine Beziehung zur GróBe der Aceto- 
■Ki(n7giftfestigkeit zu bringen sind. Der nach Thyroxingaben verminderte Leberglykogen- 
geh. kehrt fruher zum Ausgangswert zuriick ais die Erhohung der Acetonitrilresistenz 
abklingt. Aufhebung des Thyroxinsehutzes durch Insulin bei der Hafermaus u. 
Anderung des Leberglykogengch. gehen nicht parallel. Der EinfluB beider Hormone 
auf die Acetonitriltoxizitat ist auBer von quantitativen auch von zeitlichen Verhalt- 
nissen u. toiu Zustande des Tieres abhangig, der durch die Fiitterung so verandert 
werden kann (z. B. durch Ruhekost), daB selbst Insulin die Resistenz erliohen kann. 
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171 . 65—72. 1933. Heidelberg, 
Med. Uniy.-Poliklin.) M ah n .

Michiyo Okuyama, Untersuchungen -iiber Milclisdurebildung in Leberzellen. Stark 
ausgewaschenc Leberzellen bilden keine Milchsaure u. verbrauehen keinen Sauerstoff. 
Nach Zusatz von Kochsaft wird Methylglyoxal in Milchsaure umgewandelt, aber Hexosc 
nicht gespalten. In nicht ausgewaschenem Lebergewebe wird die Atmung durch Farb- 
stoffc (Methylenblau, Neutralrot, Methylviolett, Ponceau, Trypanrot) kaum beeinfluBt, 
etwas starker die Milchsaurebldg. u. die Glykogenolyse. Beim Aufbewahren des Leber- 
gewebes fiillt das Vermógen zur Milchsaurebldg. starker ab ais die Atmung. (J. Bio- 
chemistry 16. 237—58. Tokyo, Imp. Univ., Inst. of Biochem.) L o h m a n n .

Hermann Schroeder und Bernard B. Raginsky, Ober die Hamsdureausscheidung 
durch den Dann und ihrc pharmakologische Beeinflussung. (Vgl. C. 19 2 5 . I. 2317.) 
Nach Verss. an Katzen wird intravenós injizierte Iiamsaurelsg. teilweise in das Darm- 
lumen ausgeschieden. Die Hohe der Harnsaureausscheidung steht im direkten Ver- 
haltnis zum Blutharnsaurespiegel. Die pharmakolog. Beeinflussung der intestinalen 
Harnsaureausscheidung ergab, daB Substanzen (Senfol, Crotonól, HCI, A., Mg-Sulfat), 
die die Darmsekretion steigern, die Harnsaureausscheidung betrachtlich erliohen kónnen. 
Wahrend Atropin die Ausscheidung vermindert, sind Pilocarpin u. Histamin ohne 
Wrkg. Ebenso sind Arsenik u. Atophan auf die Harnsaureausscheidung durch den 
Darm unwirksam. Colchicin steigert die Ausscheidung lediglich im Bereiche des Ileums. 
Sehr betrachtlich wird die Harnsaureausscheidung durch Warnie gesteigert. Reine 
Hyperamie, z. B. durch Amylnitrit, ist von unbedeutender Wrkg. (Naunyn-Schmiede- 
bergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168 . 413—23. 1932. Montreal, Canada, Pharmakol. 
Lab. d. Mc G il l  Univ.) M ah n .

J. S. L. Browne und Rhoda Grant, Ober Milclisdurebildung in Leberbrei. Bei 
Digcstion yon Leberbrei laBt sich eine Abnahme der Gresamtkohlenhydrate nicht nach- 
weisen. Die Milchsaure nimmt bei der Digestion in geringem JlaBe zu. Diese Zunahme 
ist geringer in der blutfrei gespiilten Leber, groBer bei Zusatz von Blutkorperchen. 
Hieraus wird geschlossen, daB moglicherweise die Leber selbst iiberhaupt nicht gly- 
kolyt. wirksam ist. Die Erscheinung, daB bei Vergiftungen trotz raschen Glykogen- 
schwunds Hyperglykamie ausbleibt, diirfte daher nicht auf einer gesteigerten Glykolyse 
in der Leber beruhen. (Biochem. Z. 2 64 . 163—68. 17/8. 1933. Graz, Pharmakolog. 
Inst. d. TJniv.) K o b e l .

K. Bingold, Die Niere ais blutzerstorendes Organ. Wahrend bisher Leber, Milz 
u. Knochenmark ais Zerstorungsstatten des notwendigerweise zugrunde gehenden 
altcrnden Blutes angesehen wurden, kennzeichnete Vf. die Bedeutung der Niere ais
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blutzerstórendes Organ. (Klin. Wsohr. 12. 1201—06. 5/S. 1933. Niimberg, Stadt. 
Krankenh.)_ F ra n k .

Tanekiyo Maki, Uber das Verhalten der Lun/je beim inlermediaren Ghlortioff- 
wechsel. (Biochem. Z. 263. 410—20. 1/8. 1933. Mukden, Mandschur. Medizin. Hoch- 
schule, Biochem. Labor. d. gerichtlich-medizin. Inst.) Kobel.

Karl Eimer und Kurt Heinz, Der Einflufi der Kolilensaure auf die Hautresorplion 
im Bade. Kolilensaure steigert bei weiBen Mausen die percutane Aufnahme verschiedener 
liautpermeabler Substanzen (A., Salicylsaure, Salol, Salipyrin) aus dem Bade. Auf 
dio Aufnahme des hautpermeablen Antipyrins ist C02 dagegen ohne Einw., ebenso 
wie es auf die Aufnahme von hautimpermeablen Substanzen (Li-Salze) ohne EinfluB ist. 
Weder aus feuchtem noch aus trockenem C02-Bade laBt sich an der weiBen Maus eine 
percutane C02-Absorption nachweiscn. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 170. 683—700. 1933. Marburg, Med. Klin.) Mahn.

O. Weyerhof, Neuere Untersuchungen auf dem Gebiele der Energelik der Muskel- 
kontraktion. (Chem. J. Ser. O. Fortschr. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. G. 
Uspechi Chimii] 1. 755—73. 1932. Heidelberg. — C. 1932 .1. 413.) K le v e r .

M. Grace Eggleton, Diffusion von anorganischem Phosphat in und aus Skeleit- 
muskeln und Knochen des Frosches. Wahrend sich Harnstoff mit dem gesamten Muskel- 
wasser von ausgeschnittenen Froschmuskeln ins Gleichgewicht setzt, tu t dies Phosphat 
(2—5-std. Diffusion gegen P-haltige Ringerlsg. bei 2—3°) nur in einem AusmaB von 20 
bis 30% des Muskelwassers. Es werden „Zellen“ u. „Zwischenraume“ unterschieden, 
dio durch eine Membran getrennt sind, die unter den Vers.-Bedingungen fiir Phosphat 
prakt. undurchlassig ist. Selbst bei 24 Stdn. langer Diffusion gegen eine phosphatfreio
0 2-gesatt. Ringerlsg. war die aus den „Zellen“ diffundierte P-Menge kaum bestimmbar. 
Vcrss. von S t e l l a  (C. 1928. II. 2734), in denen ein anderes Gleichgewicht fiir die Diffu
sion yon Phosphat aus u. in Muskeln gefunden war, sind dadurch zu erklaren, daB ganzc 
Froschschenkelpraparatc yerwendet wurden, dereń Knochen sowohl Phosphat aufnehmen 
wio abgeben konnen. In  warmestarren Muskeln nimmt das gesamte Muskelwasser an 
der Diffusion teil, die Membranen sind also zerstort. In ermudeten Muskehi sind dio 
„Zwischenraume" kaum yerandert, bei der Vergiftung mit Leuchtgas deutlich ver- 
groBert. Ruhende Muskeln stehen mit einer Ringerlsg. mit einem Geh. von 10 bis 
15 mg-% P im Gleichgewicht, ermiidete Muskeln mit 30 mg-% P- (J- Physiology 79. 
31—48. 28/7. 1933. Edinburgh, Univ., Physiol. Dep.) Lohmann.

S. C. Devadatta, Die Diffusion von Lactat in und aus dem Muskel. (Vgl. vorst. 
Ref.) Nach Diffusionsverss. gegen lactathaltige Ringerlsgg. ergibt sich fiir das ganze 
Muskelwasser bei ruhenden Muskeln ein Milchsauregeh. yon im Mittel 20 mg-0/oi bei 
ormiideten von im Mittel 238 mg-% (3-std. Diffusion bei 0°). Die Ringerlsgg. enthielten 
neben 0,014% KC1 u. 0,0125% CaCl2 in den Verss. mit Ruhemuskeln 0,71% NaCl, 
in denen mit ermudeten Muskeln 1,2% NaCl. (J. Physiology 79. 194—98. 4/9. 1933. 
Edinburgh, Uniy., Dep. of Physiol.) Lohm ann.

Hans Handovsky, Untersuchungen iiber die Wirkungen kleinster Kupfermengen 
auf den Sdugetierorganismus. Daisy von Cotzhausen und Ruth Schallehn, Ubcr 
die Wirkung kleinster Schwennetallkonzentrationen auf den Abbau von Glykogen in vitro. 
CuS04 baut in Konzz. yon 10- 1  bis 10~ 9 Moll. Glykogen (I) zu einem reduzierenden 
Stoff ab; wird die Reduktionskraft auf Glucose berechnet, so werden durchschnittlicli 
6—10% des vorhandenen I  abgebaut (in 0,9%ig. KCl-Lsg.). Von yerschiedenen 
Schwermetallsalzen waren in Konzz. von 10- 4  bis 10- 9  Moll. nur Cupri- u. Ferrisalze 
wirksam u. zwar CuSO.„ Cu(N03)2, Cu(CH3COO)2, Fe2(SO.,)3, Fe(N03)3, Fe(CH3C00)3, 
meist aber nicht immer FeCl3; unwirksam waren CuCl2 sowie Co-, Mn-, Ag- u. Hg-Salze. 
In  KCl-Lsg. war der ,,Abbau“ stets ungefahr um 100% groBer ais in rein wss. Lsg., 
was yielleicht auf Erhóhung des Dispersitatsgrades von I  durch KC1 beruht. Unterss. 
des Einflusses yon HC1 u. H 2SO.,. auf den Abbau von I  ergaben, daB eine Hydrolyse 
der Cu- u. Fe-Salze fur die beschriebene Wrkg. nicht maBgebend sein kann. — Un- 
wirksamkeit von CuCL in Konzz. yon 10- 1  bis 10“ 3 Moll. beruht darauf, daB CuCl2 in 
diesen estremen Verdiinnungen yollkommen hydrolyt. gespalten ist u. darum keine 
Cu-Ionen yorliegen; durch Zusatz allein unwirksamer HCl-Mengen wurde die Hydrolyse 
zuriickgedrangt u. dann die gleiche Wrkg. erzielt wie mit CuS04. Die zuweilen auf- 
tretende Unwirksamkeit yon FeCla beruht auf Bldg. von Eisenoxydsol. Die Bldg. 
nur kleiner Mengen reduzierender Substanz wurde durch Yerss. mit Zuckerzusatz er- 
klart, der die Cu-Wrkg. infolge groBen Bindungsvermógens fiir Cu yollkommen auf- 
hob. Die Art der unter dem EinfluB von Cu- u. Fe-Ionen entstehenden Prodd. ist
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noch nicht aufgeklart. (Biochem. Z. 265. 110—14. 23/9. 1933. Gótfcingen, Pharmakolog. 
Inst. d. Univ.) K o b e l .

Jos. Gicklhorn, Untersućhungen mit Losungen verschiedener Dielektrizitatsbyn- 
stanten und Versuch einer Analyse der physiologischen Wirhung. I. Mitt. Die DE. von 
NaCl- u. NaBr-Lsgg. zeigt eine ausgesprochene Abhangigkeit von der Konz., u. zwar 
nimmt sie mit wachsender Konz. zuerst ab, geht durch ein Minimum, um dann wieder 
anzusteigen. Die physiolog. Wrkg. verschiedencr DE. derselben Lsg. wird mit Hilfc, 
der akt. Chloroplastenkontraktion von Spirogyra setiformis gezeigt, u. zwar tr itt sio 
am friihesten in den Lsgg. auf, die die Konzz. der kleinsten DE. besitzen. Bei Ver- 
wondung von NaCl- u. NaBr-Lsgg. ergeben sich ltleine, aber doch deutlieho Unter- 
schiede. (Protoplasma 18. 54—73. 1933. Prag.) v. G iż y c k i .

Hans Herbert WaelSCh, Untersućhungen mit Losungen rerschiedener Dielektrizitats- 
konsłanten und Versuch einer Analyse der physiologischen Wirkung. II. Mitt. Die 
Lebensdauer von Daphnia magna in slark nerdiinnlen Salzlósmigen. Die verwendeten 
Salze sind NaBr, N aJ u. NaCl. Die hóchste Sterblichkeitsziffer entsprieht der kleinsten 
DE. (Protoplasma 18. 74—89. 1933. Prag, biolog, physiolog. Arbeitsgemeinschaft, 
zoolog. Inst. d. Deutschen Univ.) v. G iż y c k i ,

Kohler und R. Jiirgens, Vber den Blutjodgehalt nach Einreibung von Jodsalbe. 
Bei Einreibung der Haut mit Jodsalben (Joddermasan) treten Dauererhdhungen des 
Blutjodspiegels ein, wobei der Jodgeh. des Blutes mit der Applikationsflache, der 
cingeriebenen Jodmenge u. ihrer Konz. in der Jodsalbe ansteigt. Unterss. iiber die 
tageszeitlichen Schwankungen des Blutjodgeli. ergeben, daC sehon nach einer Ein
reibung ein geringer Anstieg iiber die Ausgangswerte zuriickbleibt. Ais Vers.-Tiere 
dienten Schweine. (Naunyn-Śchmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 38—45. 
1933. Bad Elster, Staatl. Rheuma-Heilanst.) M a h n .

Hubert Vollmer, Untersućhungen uber adsorbierende und neutralisierende Mittel. 
Anlacida u. Adsorbentia: Carbo medicinalis, Argocarban, Adsorgan, Silargel, kolloidale 
Iiieselsdure, Magnesia usta u. Mg-Perliydrol, Gelonida stoinachica, Gastrovit, Gastro-Sil, 
Bolusal, Neulralon u. Palliacol wurden vergleichend auf ihre Adsorptionsfahigkeit 
gegeniiber Alkaloiden (Strychnin, Colchiein), Phenolen (Thymol, Carvaerol, Phenol) u. 
anderen Substanzen (Methylenblau, Eosin, Ćoffein) im Modellvers. untersucht, wobei zu 
beriicksichtigen ist, daB die Modellverss. den Verhaltnissen im Organismus wahr- 
scheinlich nur wenig entsprechen. Von den Antacida wurden die Neutralisationswerte 
ermittelt. Ferner wurde die Adsorption von Pepsin u. Trypsin durch die genannten 
Pharmaka ermittelt. Die meisten Praparate verhielten sich gegeniiber Pepsin u. Trypsin 
ganz verschieden. Nach den Unterss. sind die Modellverss. mit reinen Fermentlsgg. 
ungeeignet u. durch Yerss. am biol. Materiał zu ersetzen. Peroral verabreichtes Ca- 
Silicat erhóhte sowohl beim Menschen wie beim Kaninchen den Ca-Geh. des Serums. 
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 379—99. 1932. Breslau, 
Inst. f. Pharmakol. u. exp. Therap. d. Univ.) M a h n .

Virgilio Lucas, Bemerkungen zu einer Unvertraglichkeit zwischen Natriumsalicylal 
und Natriumbicarbonat. Der von U. B. M a r t in s  (Tribuna Farmaeeutica de Parana) 
beobachtete schwarze Nd. in einer Lsg., die unter anderem Na-Salicylat u. NaHCO;j 
enthielt, ist keine Kohle, sondern besteht aus Pilzen u. anderen pflanzliehenOrganismen, 
"'ie sich mkr. feststellen lieB. (Boi. Ass. brasil. Pharmaceut. 14. 214. Mai 1933.) W i l l s t .

Virgilio Lucas, Eine wenig bekannte UnvertraglichkeU des Atophans. Atophan 
bildet beim Zusammentreffen mit MgHC03 ein in W . 11. Mg-Salz. Vf. schlagt vor, 
die Erdalkalisalze des Atophans therapeut. anzuwenden. (Boi. Ass. brasil. Pharmaceut.
14. 260—61. Juni 1933.) W i l l s t a e d t .

R. Labes und H. Rutenbeck, Die Komplexkonstante der Reaktion zwischen 
Novocain und Coffein. Auf Grund der Lóslichkeitsbeeinflussung u. der Ergebnissc 
der Chlf.-Ausschiittelungsyerss. ergibt sich, daB die Rk. zwischen Coffein u. Novocain- 
hydrochlorid eine nach stóchiometr.-chem. Gesetzen verlaufende Komplexbldg. ist, 
dereń Komplexkonstante zwischen 20 u. 30 liegt. Aus diesen Ergebnissen wird quanti- 
tatiy abgeleitet, daB die Verhinderimg der Coffeinstarre des Froschmuskels durch hohe 
Novocainkonzz. im wesentlichen durch die komplexe Bindung des Coffeins bedingt 
wird, wahrend die durch niedrige Novocainkonz. spezif. Wrkgg. des Novocains zu- 
zuschreiben ist. AbschlieBend wird darauf hingewiesen, daB die von S c h u l le r  fest- 
gestellten Beziehungen zwischen chem. Konst. u. kolloidchem. Adsorptionsaffinitat 
auch fiir dio Affinitat mancher Komplexrkk. gelten, u. daB zwischen diesen Konst.- 
Gesetzen u. den Haftgesetzen von L angm uir eine weitgehende Analogie besteht.
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(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 169. 557—75. 1933. Bonn, 
Pharmakolog. Inst. d. Univ.) Ma h n .

W. Heubner und Berthold Fuchs, Uber rektale Applikation von g-Slrophanthin. 
Rektal yerabreićhtes g-Strophanlhin (Ouabain) wird von Katzen resorbiert. Hierbei 
kann cino Menge von weniger ais 1 mg/kg todlich wirkcn. Demnach besteht ein bc- 
trachtlicher Untersohied zwischen der rektalen u. intravendsen Wrkg. des Strophanthins. 
(Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 102—04. 1933. Berlin, 
Pharmakol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Victor Schroder und Hubert Vollmer, Uber die Ausscheidung von Thymol, 
Carmcrol, Eugenol und Guajacol und die Verteilung dieser Substanzen im Organimus. 
(Vgl. C. 1932. I. 2972.) Peroral gegebenes Thymol, Carmcrol, Eugenol, Guajacol u. 
peroral verabreichte Extrakte von Thymus serpyllum wurden bei Rattcn u. Kaninchcn 
innerhalb von 24 Stdn. zu 25—95% resorbiert. Die Ausscheidung erfolgte nach der 
Resorption sehr rasch im Harn, wahrend die Ausscheidung durch die Faeces nur sehr 
gering war. Die yerscliiedenen Organe (Lunge, Niere, Leber, Magen, Darm, Muskulatur, 
Blut) der yergifteten Tiere wurden auf ihren Phenolgeh. untersucht. Im Blut, in der 
Lunge, Leber u. Niere konnten bei allen Substanzen nur in den ersten Stdn. der Ver- 
giftung nennenswerte Mengen festgestellt werden. Bei keiner der genannten Substanzen 
war eine Anreicherung in der Lunge zu beobachten. Selbst nach Zufuhr sehr groCer 
Dosen (z. B. bei Ratten 500 mg, bei Kaninehen 1500—5000 mg Thymol oder Carvacrol) 
wurden hochstens Spuren durch die Atemluft ausgeschieden. Thymol u. K sulfo- 
guajacolicum erhohten beim Meerschweinchen den W.-Geh. der Lunge. Der W.-Geh. 
cler Leber wurde durch Thymol, Caryacrol, Eugenol u. K  sulfoguajacolieum gesteigert. 
Ferner wurde die Diazo-Rk., die zur colorimetr. Best. yon Thymol, Caryacrol, Eugenol u. 
Guajacol in den W.-Dampfdestillaten der Organe u. der Ausseheidungen der Tiere 
benutzt wurde, eingehender besehrieben. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 168. 331—53. 1932. Breslau, Inst. f. Pharmakol. u. exp. Therapie cl. 
Uni y. ) . . . . . .  _ Ma h n .

Slligetoshi Shibuya, Ober das Schicksal der Dehydrocholsaure im Krótenorganismus. 
(Vgl. C. 1933. II. 904.) 51 Sommerkroten erhielten langere Zeit 3—5 ccm einer l%ig. 
Na-Dehydrocholatlsg. u. Glykokollsg. subeutan injiziert. Insgesamt wurden 14 g 
Dehydrocholsaure u. 3 g Glykokoll verabreicht. Den gesammelten Harn (2,32 1) zur 
Trockne bringen, Riickstand mit A. extrahieren, Filtrat yom A. befreien u. unter Zu- 
satz von Soda in W. 1. Lsg. mit HC1 ansauern, gelbbraunen Nd. abfiltrieren, gut mit 
W. waschen. Ausbeute 5,9 g. Nd. in verd. Sodalsg. aufnehmen, mit 5%ig. FeCl3-Lsg. 
yersetzen u. Nd. sammeln. Nd. mit Sodalsg. zers. u. filtrieren; Filtrat zur Trockne. 
Riickstand mit A. 24 Stdn. u. dann mit absol. A. im Soxhlet ausziehen. Den alkoh. 
Extrakt nach Zusatz von etwas W. mit Tierkohle entfarben, vom A. befreien u. Lsg. 
mit Salzsiiure ansauern; es fallt ein weiGer Nd., der aus Essigester u. verd. Aceton 
umkrystallisiert wird. Ausbeute 0,7 g an Isoreduktodehydrocholsaure. — Isoredukto- 
dehydrocholsaure, C21H3ę0 2; F. 258° [ajn20 =  +28,7 in Aceton; perlmutterglanzende 
Nadeln aus Aceton, in Eg., A. 11., in A. swl., W. unl. Keine FeC'l3-Rk., keine Rk. nach 
PETTENKOFER, MYLIUS, H a m m a r s t e n , LlEBERMANN. Br wird nicht addiert, 
KMnOj-Lsg. nicht entfarbt. Misch-F. mit Dehydrocholsaure deutliche Depression. 
Keine Hydrolyse durch Kochen mit 5%ig. Natronlauge. — Isoreduktodeliydrocliol- 
sduremethylester, C25H 3B0 5 -H20. [a]o20 =  +28,44 in Methanol. Aus der in Methanol 
gel. Saure mit Diazomethan. Aus verd. Methanol lango Nadeln. F. 126°, Sinterung 
.105°; nach dem Entfernen des Krystallwassers F. 136°. In CHC13, A. u. Methanol 11. 
Isoreduktodehydrocholsauremelhylesterozim, C25H 40O5N2: [a]n20 =  +24,59 in Methanol. 
Aus dem in Methanol suspendierten Ester +  Hydroxylaminchlorhydrat +  Na-Acetat 
1U Tag auf W.-Bad. Ausscheidung flimmernder Blattchen. Aus sd. Methanol um
krystallisiert. F. 248°. (J. Biochemistry 17. 385—90. Mai 1933. Okayama, Biochem. 
Inst.) W a d e h n .

Shigetoshi Shibuya und Toshiyuki Tanaka, Beitrag zur Kenntnis der Galltnsaure. 
aus der Fistelgalle des Kaninchens. (Vgl. vorst. Ref.) Kaninehen erhielten ais gallen- 
treibendes Mittel taglich Na-Dehydrocholatlsg. per os yerabreicht, im ganzen 18 g. 
Die Fistelgalle wurde gesammelt u. aus dieser FI. etwa 1,4 g Glykocholsaure isoliert. 
(J. Biochemistry 17. 391—93. Mai 1933. Okayama, Biochem. Inst.) W a d e h n .

Wilhelm Blume und Alfred Meyer, Folgeerscheinungen der Narkose ani Zentral- 
nerveńsystem. Pharmakologischer Teil. An Katzen wurden Narkoseyerss. mit A., 
Chlf. u. C02 durchgefiihrt. Leichte histolog. Hirnyeranderungen konnten nach lang-
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anhaltendcn Narltosen, schwere cerebrale Dauerschiiden nach Narkosen, die zu 
langerem Atcmstillstand fiihrten, festgestellt werden. Tagelang mit Bulbocapnin 
bekandelte, unter sehweren Vergiftungssymptomen leidende Tiere wiesen keinen klaren 
krankhaften Hirnbefund auf. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
171. 79—101. 1933. Bonn, Pharmakol. Inst. u. Psyehiatr. u. Nervenklin. d. 
Univ.) _ _ M a h n .

Paul Moritsch, Uber die Wirkung von Weckmitteln auf die Basisnarkose. Die 
Narkosewrkg. der Hirnstammittel (Luminal, Veronal, Somnifen) wird bei n. Kaninchen 
durch Ephetonin u. Coramin vertieft, wahrend die Chloretonnarkose unterbroehen wird. 
Ebcnso wird die Paraldehyd- u. Averthmarkose (Hirnrindenmittel) von Ephetonin u. 
Coramin durclibrochen. Die AthylwrelhannaTkosc wird nur durch Coramin aufgehoben. 
Die A .-Narkose wird weder von Coramin, noeh von Ephetonin beeinfluCt, ebenso 
bleibt Ephetonin auf die Chloralhydratnarkose ohne EinfluB. Dekortizierte Kaninchen 
werden durch Ephetonin betaubt. Der Luminalschlaf dieser Tiere wird durch Coramin 
u. besonders durch Ephetonin vertieft. Beim dekortizierten Tiere wirken weder 
Ephetonin noeh Coramin auf dio Paraldehyd- u. Avertimiarkose ein. Dagegen hebt 
Coramin die Chloralhydratnarkose bei diesen Tieren auf. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 168. 249—73. 1932. Wien, Pharmakol. Inst. u. I. Chirurg.

Emmerich Markovits, Ober die analgelisclie Wirkung der Rontgenstrahlen. Rontgen- 
bestrahlungen kónnen bei richtiger Dosierung bei den verschiedenartigsten Beschwerden 
u. Krankheiten Schmerzlinderung bringen. Vf. fiihrt die wichtigsten Indikationen an. 
(Schmerz, Narkose, Anaesthesie 6 . 22—31. Juli 1933. Budapest, Krkh. d. Stadt. 
Armenheimes.) F r a n k .

Helene Flecken, Experimentelle Untersuchungen und klinische Beobachtungen 
■iiber die Wirksamkeit des Para- und Metasympatols. Die Wrkg. von p- u. m-Sympatol 
auf den Kreislauf (Blutdruck, Puls, Minuten- u. Schlagvol.) des Menschen wurde ver- 
gleichend untersucht. Die Pharmaka wurden peroral u. parenteral verabreicht. Die 
p-Verb. beeinfluflt Blutdruck u. Puls nur wenig, dagegen werden Minuten- u. Schlag- 
vol. deutlich vergroBert. Die Verb. hat also eine digitalisahnliche Wrkg. Die GefiiB- 
wrkgg. sind gering. Die m-Verb. steigert den Blutdruck merklich u. verlangsamt den 
Puls sehr stark, wodurch trotz erhóhten Schlagvol. (ein Kompensationsmechanismus) 
das Minutenvol. yerkleinert wird. m-Sympatol besitzt eine geringe Herz-, aber starkę 
GefiŁBwrkg. Es besitzt ahnliche Eigg. wie Ephetonin u. ist bei sehr ungleichmaBiger 
individueller Wrkg. viel toxischer ais p-Sympatol. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. cxp. 
Pathol. Pharmakol. 168. 400—12. 1932. Freiburg, Med. Univ.-Klin.) M a h n .

Raymond-Hamet, Uber den Mechanismus der blutdmcksenkenden Wirkung des 
Tropins. (Vgl. C. 1932. II. 1802.) Die 1. Injektion einer mittleren Tropindose (30 bis 
50 mg/kg) besitzt keine einheitliche Wrkg. auf das Herz in situ (Hund), die 2. Injektion 
wirkt herzerregend. Hohe Tropindosen (100 mg/kg) wirken stets herzerregend; sehr 
liohe Dosen (200 mg/kg) haben zunachst eine herzerregende, dann eine herzhemmendo 
Wrkg., die schlieBlich zum Ventrikelstillstand fiihrt. Im allgemeinen verlaufen nach 
Tropininjektion die onkograph. Kurven der Niere u. die Carotisdruckkurven parallel. 
Durchstromung der Hundepfote in situ zeigt die gefaBerweiternde Wrkg. des Tropins. 
Beruht die blutdrucksenkende Wrkg. des Tropins fur gewóhnlich in der Hauptsache 
auf einer Gefiifiwrkg., so ist sio gelegentlich bei Anwendung sehr starker Dosen nach 
der 3. u. 4. Injektion eine Herzwrkg. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 168. 233—48. 1932. Paris, Labor. Therap. Faculte de Med.) M ah n .

Cheue Tang, Einflu/3 des Histamins auf die arterielle Sauersloffbindungskurve und 
auf den artcriellen Sauerstoffdruck. Histamin (1—1,5 mg) verringert beim Menschen 
die arterielle Sauerstoffsattigung u. den artcriellen Sauerstoffdruck. Die Druckabnahme 
wird einerseits durch die Sattigungsabnahme, andererseits durch die haufige Links- 
verschiebung der Sauerstoffbindungskurve des artcriellen Blutes bedingt. Diese 
Histaminanoxamie wird auf Stórungen der pulmonalen Durchblutung u. pulmonalen 
Gasdurchlassigkeit zuriickgefuhrt. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Phar- 
makol. 168. 274—8G. 1932. Frankfurt, Med. Klin. d. Univ.) M a h n .

P. Muller und K. Livadas, Uber die Behandlung der Basedowschen Kranklieit 
mit Jod und Arsen. Klin. Bericht uber eine auffallend giinstige Beeinflussung des 
Verlaufs der BASEDOWschen Kranklieit, besonders des Basedowlcomas, durch Ver- 
abreichung yon K J  u. /l.s. (Miinch. med. Wsclir. 80. 1471—73. 22/9. 1933. Bamberg,

Klin. d. Univ.) Ma h n .

Stadt. Krankenh.) F r a n k .
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I. Gr. Knoflaeh, Erfahrungen mit Tutofusin und seine Venvendungsmdglichkeiten 
in der Chirurgie und Unfullsprapis. Tutofusin (Herst. Fa. P f r im m e r , Niirnberg) ist 
eine isoton. Lsg. aller Blutsalze, auch der Puffersalze, in haltbarer u. steriler Form. 
Es zeigte sich, daB das Tutofusin andern Infusionslsgg. iiberlegen ist u. in yielen Fallen 
eine Bluttransfusion ersetzen kann. (Wien. klin. Wschr. 46. 1118—19. 15/9. 1933. 
Wien, Univ., I. Chirurg. Klinik.) E r a n k .

H. Th. Schreus und C. Carrie. Ober den Zusammenhang der Symplome der Blei- 
vergiftung mit der Porphyrinausscheidung auf OruruL von Untersuchungen bei Bleikranken. 
Bei einem Fali von Bleiyergiftung wird dio Porphyrinausscheidung messend verfolgt. 
Die Hóhe der Porphyrinausscheidung geht der Schwere der klin. Erscheinungen parallel. 
Die Zusammenhange, die zwischen Bleiyergiftung u. Porphyrie bestohen, werden 
aufgezeigt. (Z. klin. Med. 125- 330—40. 23/9.1933. Dusseldorf, Med. Akad., Haut- 
klinik.) _ _ W a d e h n .

Kurt Montzka, Ober lodliche Quecksilbei'vergiftung von der Sclieide aus. Das Vor- 
handensein von Hg wurde histochem. an der Vaginalsehleimhaut festgestellt. Die 
Symptome der Erkrankung werden eingehend beschrieben. (Med. Klinik 29. 1343 
bis 1346. 1/10. 1933. Wien, Kaiser-Franz-Josef-Spital.) S c h w a ib o l d .

Wolfgang Dittrich, Ober Veranderungen der Knoclien bei experimenteller chro- 
nischer Fluoniatriumvergiftung. (Vgl. C. 1932. II. 1324.) An Kaninchen, Meerschwein- 
ehen u. Ratten wurden die patholog.-anatom. Veranderungen am Knochensystem bei 
chroń, /''feoryergiftung durch Verabreichung kleiner NaF-Dosen. untersucht. Durch 
Vitalfarbung mittels intramuskularer Injektion von alizarinsulfosaurem Na -wurden 
die Storungen des Kalkstoffwechsels yerfolgt. Der Zustand der durch die Fluor- 
yergiftung gesehadigten ICnochen konnte durch reichliche Ca-Zufuhr (Ca-Lactat) nach 
Aufhóren der Fluorfiitterung giinstig beeinfluBt werden. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 168. 319—30. 1932. Leipzig, Inst. f. gerichtliche Med.) Mahn.

Horst Jaeger, Ein Suizidversuch mit Atropin. 47-jahrige Frau nahm 87,5 mg 
Alrop. sulfur. in Tablettenform zu sich. Trotz der hohen Dosis Ausgang in Heilung. 
(Med. Klinik 29. 1377. 6/10. 1933. Chemnitz, Kiiehwald-Krankh.) F ra n k .

S. G. W illimott, Eine Untersuchung iiber Solaninvergiftung. AnschlieCend an 
eine Vergiftungsepidemio durch Yerzehrung von KartoffelsehoBiingen wurden nach 
dem Verf. von B o m e r  u. Ma t t is  (C. 1923. IV. 736) in 4 Proben Schófilingen (Kar- 
toffeln) 27,0—48,9 (2,7—9,1) mg-% Solanin gefunden. (Analyst 58. 431—38. Aug. 
1933. Nicosia, Cyprus.) Groszfeld.

A. Lasnitzki, Ober den Einflup der Kationen auf das Qarvermogen der Tumorzelle.
III. Mitt. Weitere Untersuchungen iiber die Wirlcung des Kaliums. (II. vgl. C. 1933.
II. 1549.) Bei unmittelbarer Einw. steigerto K  (0,0025 Mol/l KC1) die Garintensitat 
des J e n s e n -Sarkoms durclischnittlich um 70°/o> bezogen auf die Garung im K- u. 
Ca-freien Medium. Die gemeinsame Wrkg. von K u. Ca (0,0025 Mol/l KC1, 0,0018 Mol/l 
CaCl2) ergab demgegeniiber eine Forderung von durchschnittlich 115°/o. 1“ e‘ner 
anderen Versuchsreihe betrug der Garanstieg durch K  allein iiber 90°/o- Der Gar- 
abfall infolge Ausschaltung des K  war in hohem Grade reyersibel. Die Tatsache, daC 
das Tumorgewebe im naturlichen Zustande einen hohen Geh. an K  besitzt, weist darauf 
liin, daB das Garvermógen der Tumorzelle auch im Organismus durch K  gefordert 
wird. Die Aktiyierung des Garyermogens macht die wachstumsfórdende Wrkg. des
I i  yerstandlich. (Biochem. Z. 264. 285—91. 14/9. 1933. Berlin, Biochem. Labor. d. 
Univ.-Inst. fur Krebsforsch. an der Charite.) K o b e l.

A. Lasnitzki, Ober den Einflu/3 der Kationen auf das Gdrvermogen der Tumorzelle.
IV. Mitt. Lithium. (III. vgl. vorst. Ref.) K  kann in seiner Wrkg. auf die Garung
der Tumorzelle durch Li nicht ersetzt werden. Dieser Befund spricht dafiir, daB die 
Aktiyierung des Garyermógens mit der ąuellungsfordernden Eig. des K zusammen- 
łiangt. Weitere Anhaltspunkte fiir den Wirkungsmechanismus des K lassen sich noch 
nicht erbringen. (Biochem. Z. 264. 292—301. 14/9. 1933. Berlin, Biochem. Labor. d. 
Uniy.-Inst. fiir Krebsforsch. an d. Charite.) K o bel .

E. Flint, P. L. Giinther und F. Eichholtz, Wirlcung von Komplexbildnem und 
Róntgenstrahlen auf die Verteilung von Blei in Organen und Tumoren. Nach Verss. an 
Ratten wurde die Verteilung yon Pb in Form des aktiven Bleiisotops Th B in Organen, 
Geweben u. Tumoren durch organ. Komplesbildner (organ. Phosphorsaureester, Amino
sauren, Phenolsulfosauren, Naphtholsulfosauren, Aminophenolsulfosauren) kaum oder 
garnicht beeinfluBt. Róntgenbestrahlung fiilirte nicht zu einer Mehranschwemmung 
des radioaktiyen Pb; wurde bei iilteren weibliclien Ratten hierbei der Ca-Geb. des
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Tumors erhoht, so erfolgte eino deutlichc Minderanschwemmung an Pb. Dor organ. 
Komplexbildner, an den sich das injizierte Pb ini Gewebe anlagerte, lieB sich mit 
%0-n. Essigsiiure extrahieren u. war dann durch Hg-Chlorid fallbar. Weiter wurde 
mittels der Methode der multiplen Impfsarkome das Schicksal des injizierten, radio- 
aktiven Pb im Tumor von Stunde zu Stunde yerfolgt. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. 
cxp. Pathol. Pharmakol. 1 6 9 . 618—24. 22/2. 1933. Konigsberg i. Pr., Pharmakolog. 
Inst. d. Uniy.) __  M a h n .

Gerhard Venzmer, Doino Hormonc, Dein Schicksal! Was jcder von d. Tricbstoffcn unsercs
Lcbcns wissen muB. Stuttgart: Franckh 1933. (171 S.) 8 °. Lw. M. 4.20.

F. Pharmazie. Desinfektion.
L. A. Utkin, Volkstiimliche Arzneipflanzen des Ałtaj und der Allajsteppen. I. 

Wahrend zweier Sommerexpeditionen nach dem Altaj-Gebirge wurden vom Vf. iiber 
700 kg Pflanzenmaterial yon 60 Arten gesammelt, die in der einheim. Volksmedizin 
Verwendung finden. Beschreibung des Standorts, der Vulgarnamen, der Verwendungs- 
art, der Anbaumoglichkeiten u. a. (Chem.-pharmaz. Ind. [mss.: Chimiko-pharma- 
zewtitscheskaja Promyschlennost] 19 3 2 . 377—83.) B e r s in .

G. Gatti und R. Cajola, Offizinelle Giftpflanzen. Sammelbericht iiber Vork., 
Ernte, Inhaltsstoffe u. Wrkg. von Digitalis. (Riv. ital. Esscnze Profumi Piante officinali
15. 268—69. 15/9. 1933.) Gr im m e .

A. W. Trufanow, Ergosterin aus Hefe und MuUerkom. In Anlehnung an 
H e id u s c h k a  u. L in d n e r  (C. 1 9 2 9 . II. 51) konnte Ergosterin aus Mutterkorn nach 
folgendem Verf. gewonnen werden. 2 kg feingepulyertes Ausgangsmaterial wurden 
erst 6  Stdn. mit 3 1, dann 3 Stdn. mit 2,5 1 absol. A. u. schlieBlich 6  Stdn. mit 3 1 A. 
extrahiert. Der Riickstand des A.-Extrakts wurde mit der alkoh. Lsg. yereinigt, 
letztere eingeengt, mit 50°/„ig. KOH-Lsg. 4— 6  Stdn. lang yerseift, filtriert, auf 300 ccm 
eingeengt, mit 500—600 ccm W. versetzt u. ausgeiithert. Der aus PAe. u. A. um- 
krystallisierte Rtiekstand des A.-Extrakts gab 3 g Ergosterin. Nach dem Verf. von 
W in d au s u. G r o s z k o p f  (C. 1 9 2 3 . I. 543) konnten aus derselben Menge Mutterkom 
nur 2 g, aus 1 kg Hefe 2,5 g Ergosterin gewonnen werden. (Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: 
Chimiko-pharmazewtitscheskaja Promyschlennost] 1 9 3 2 . 132—33.) B e r s in .

Dezsó Zalay, Papaverinum hydrochloricum in der JRezeptur. Vortrag. Verf., mittels 
Weinsaure u. weinsaurem Na eine dauerhafte Lsg. aus Papayerinum hydrochloricum 
u. Luminal-Na bzw. Theobrominum-Na salicyl, zu bereiten. Durch Hinzufiigen yon 
Mucilago gummi arabici wird die Entstehung eines Nd. noch mehr yerhindert. (Magyar 
gyógyszerćsztudomanyi T&rsas&g Ertesitoje 9. 347—49. 15/9. 1933.) S a i l e r .

L. Nobili, Oriinfarbung eines Olivenolmuslers. Zu Injektionszwecken soli nur 
reinstes Olivenol verwandt werden. Bei griinliehen Proben ist streng darauf zu achten, 
daB die Farbę natiirlich ist u. nicht durch Verschnitt mit Sulfuról, Versetzen mit Farb- 
stoffen oder Cu-Grununs erzeugt wurde. (Boli. chim. farmac. 72 . 649—50. 15/9. 
1933.) “ 6 G rim m e.

J. K. Gjaldhoek, Chemikalien in der Pharmacopoea Danka 1933. Erlauterungen 
u. krit. Bemerkungen. (Arch. Pharmac. og Chem. 4 0 . (90.) 435—49. 479—89. 511—27. 
543-56. 1933.)  ̂ E. M a y e r .

Fr. Ryba?, Einige neue anorganische Medikamente. Vortrag. (Oasopis ćeskosloy. 
LeMmictva 13. 197—202. 20/6. 1933.) M a u t n e r .

. B. Wottschal, Ersatz des TFjsmuis in der Therapie. Vorschlage fiir einen teil- 
wcisen Ersatz der in RuBland fehlenden Bi-Praparate in der arztlichen Praxis durch 
andere Mittel. (Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: Chimiko-pharamazewtitscheskaja Pro- 
myschlennos] 19 3 2 . 332—34.) B e r s in .

Baldo Baldi, Uber die Herstellung einer Calcium, Arsen, Phosphor und Ameisen- 
saure enthaltenden Lósung fiir hypodermische Verwendung. Das Rezept enthielt Ca- 
Lactat, Na-Formiat, Na-Methylarsinat u. Ca-Glycerophosphat. Die wss. Lsg. darf 
nicht w. sterilisiert werden, da sich infolge Rk.-Verschiebung sonst unl. Krystalle 
ausscheiden. Man kommt zu guten Ergebnissen, -wenn die k. hergestcllte Lsg. durch 
ein Bakterienfilter filtriert wird. Man kann auch h. sterilisieren u. die Krystalle yor 
der Benutzung durch Zusatz yon Milclisaure wieder in Lsg. bringen. Naheres durch 
die Tabelle des Originals. (Boli. chim. farmac. 7 2 . 641—42. 15/9, 1933.) G rim m e.
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Giuseppe Nobili, Darslellung eines antiischiaiischen Injektionspraparates aus
Antipyrin, Phenol und Morphin. 50. Teile Antipyrin K n o r r  werden in 90 Teilen 
bidest. W. gel. u. mit 10 Teilen Glycerin yersetzt. Dazu tropft man unter Umschiitteln 
eine Lsg. yon 5 Teilen Phenol in 10 Teilen 95%ig. A. In 10 ccm der erhaltenen Misckung 
lóst man 0,5 Teile Morphinchlorhydrat auf u. gibt diese Lsg. zum Hauptanteil zuriiek. 
In  Ampullen von 1,5 ccm verteilen u. bei nicht holierer Temp. als 100° sterilisieren. 
(G. Parniac. Chim. Sci. affini 82. 290—94. Aug. 1933. Cividate - Mallegno 
[Brescia].) _ _ W i l l s t a e d t ”

H. Tellez-Plaseneia, Oplimale Entnahmefolge bei Radiumemanalionserzeugem. 
Unter Berucksichtigung der Zerfallskonstante der Ra Em (?. =  0,1812 t~l ; Zeit t in 
Tagen) berechnet Vf. fur den therapeut. Gebrauch von Ra Em cinen „Ausnutzungs- 
faktor" F, der der bei jeder Extraktion yerfugbaren Menge q u. der bei mehrfachen 
Extraktionen innerhalb eines Zeitraumes T  yerfugbaren Menge Q proportional ist. 
Der Faktor F =  ą-Q erreieht ein Optimum in 6,896 =  prakt. 7 Tagen. Es ergibt 
sich ferner q =  0,72 qoo u. Q =  0,56 T q<x> 1. Mit diesen Werten wird die optimale 
Ausnutzung der yerfugbaren Ra Em-Menge erzielt. (An. Soc. espaii. Fisica Quim. 
31. 510—12. Juli-Aug. 1933. Santander, Krankenh. Physiotherapeut. Lab.) R. K. Mu.

Willy H. Crołrn, Alle (bewahrte) Arzneimiltel und Prdparale. 13. Decholin. 
Decliolin (C. 1925. I. 988) bat sich im Laufe der Jahre als gallentreibendes Mittel be- 
w5.hrt. (Med. Klinik 29. 681. 12/5. 1933. Berlin, R u d o l f  ViRCHOW-Krankenh.) Fbk.

Zernik, Neu eingefiihrte Arzneimiltel und pharmazeutische Spezialitdlen. I. Nrne 
Ilypnotica und Sedatira. Calciobronat (S a n d o z , A. G., Nurnberg), Sedatiyum u.
Neurotonikum: Doppelverb. aus Bromcalcium u. laetobionsaurem Ca. (Portschr. d.
Therap. 9. 555—57. Sept. 1933. Wiirzburg.) F ra n k .

H. Eschenbrenner, Zur Sterilisierfrage in der pharmazeutisclien Praxis. Ident. 
mit Teilen der C. 1933. II. 248 referierten Arbeit. (Pharmaz. Presse 38. Wiss.-Prakt. 
Ileft. 104—06. Aug./Sept; 1933.) D e g n e r .

A. Leseurre, Sterilisalion und Kritik. Zur Kontrolle einer einwandfreien Stcrili- 
sation im Sterilisiergut ist die Anwendung eines Thermographen unerlaBhch. (Buli. 
Sci. pharruacol. 40 (35). 417—19. Juli 1933. Paris.) D eg n er .

Q. Mingoia, Einwirkung ultravioletter Slralilen verschiedener Freguenz auf einige 
Alkaloidlósunsjen. Vf. priift die Móglichkeit, warmeempfindliche Lsgg. fiir Subcutan- 
injektion mit W oODschem  Licht zu sterilisieren, ohne dabei die durch ultraviolettcs 
Licht kurzerer Wellenlange bewirkten chem. Anderungen zu erhalten. Untersuclit 
werden Lsgg. von Heroin-, Cocain- u. Kodeinhydrochlorid u. Alropinsulfat, sowolil 
imter direkter Bestrahlung der Oberflaclie als auch in Quarzróhrchon. Das yerwendete 
Licht reicht yon 3341—3906 A mit einem Maximum bei 3650 A. Es wird weder eine 
chem. Veranderung noch eine Sterilisation der Lsgg. beobachtet, auch nicht bei Lsgg., 
die A. fumigatus, B. tumefaciens, B. coli u. Karbunkelbazillen enthalten. WooDsches 
Licht kommt daher ebensowenig wie gewohnliches ultrayiolettes Licht als Ersatz fiir 
andere Sterilisiermittel fiir Alkaloidlsgg. in Betracht. (Ann. Chim. applicata 23. 318 
bis 330. Juli 1933. Pavia, Uniy., Chem.-pharm. u. toxicolog. Inst.) R. K. Muller.

J. W. Drugow, Vergleichende Bewertung von Chloramin, hergestellt aus Bewzol-sulf- 
amid, von Chloramin T  (Boots) und Chloramin Heyden. Das durch Einw. w o n  Na-Hypo- 
clilorit auf Benzol-o- (im Text m-; der Ref.) -disulfamid dargestellte Chloramin-B des 
Autors (I) wurde mit Chloramin-T ( B o o t s ,  II) u. Cliloramin-T ( H e y d e n ,  III) yerglichen.

iibertrifft aber diejenige von II. 1 bzw. 2°/oig- Lsgg. yon I zeigen ein pg =  7,7 bzw. 
8,0. Die Toxizitat wss. Lsgg. yon I ist nach Verss. an Ratten (subcutane Injektion) 
geringer als diejenige von II oder III. Erst bei einer Konz. 5: 1000 gehen die Tiere ein. 
Die an Staph. aur., Slreptokokken, B. coli u. einer gemischten Mikroflora aus einer 
Wunde ermittelte bakterientótende Wrkg. war bei 1 am gróBten. (Chem.-pharinaz- 
Ind. [russ.: Chimiko-pharmazewtitscheskaja Promyschlennost] 1932.162—68.) B ersie

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Fi-ankfurt a. M.,
Herstdlung fester, ludtbarer Gemische von organischen Verbindunrjen, mit Wasserstoff- 
superozydverbindungen, insbesondere fiir therapeut. Zwecke, dad. gek., 1. daB die 
organ. Verbb. mit H 2Ó2-Phosphatverbb., welche auf 1 Mol. Pyrophosphat etwa 2 Mol.

,jja Die Losliehkeit yon I ist etwas geringer als die von II, die
,Q] Lósungsgeschwindigkeit hingegen groBer als die von II bzw.

III. Der Geh. an akt. Cl in 1 betragt 26,73% ( ? der Ref.). Die 
Bestandigkeit wss. Lsgg. yon I steht hinter der von III zuruck,
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H20 2 enthalten oder welcho auf 1 Mol. Na2HPO., etwa 1 Mol. H20 2 enthalten, vermischt, 
werden, — 2. daB die nach 1. verwendeten H 20 2-Phosphatverbb. durch Erwarmen, 
gegebenenfalls unter Zerkleinerung, móglichst weitgehend entwassert werden. — 
Z. B. wird 1 kg krystallin. Na-Pyrophosphat mit 513 g 30%ig. H 20 2 versetzt, die 
M. im Vakuum voliig getrocknct u. der Riickstand im Verhaltnis 95: 5 mit Menthol 
verrieben. Das Prod. enthii.lt 18% H 20». — Ahnlieh kann man HCUO, Paraform- 
aldehyd, Menthon, Thymol behandcln. Die Prodd. sind therapeut. verwendbar. Hierzu 
ygl. auch D. R. P. 555055; C. 1933. I. 3761. (D. R. P. 581168 KI. 30h vom 22/8. 
1928, ausg. 22/7. 1933.) A l t p e t e r .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von optisch- 
aktwen l-Monooxyphenyl-2-aminopropan-2-olen durch Spaltung der Racenwerbb. mit 
opt.-akt. Weinsaure. — Z. B. erhalt man aus l-m-Oxyphenyl-2-methylaminopropan-l-ol 
mit d-Weinstmre das d-Tartrat der d-Verb., F. 144—145°, das sich in das Hydrochlorid 
der d-Verb. vom F. 216°, [«]d20 =  +27,33°, uberfuhren liiBt. Aus der Mutterlauge 
erhalt man das Hydrochlorid der l-Verb., F. 216°, [a]o20 =  —26,8°. — Bei der Spaltung 
von racem. m-Oxyphenyl-2-aminopropan-l-ol erhalt man das d-Tartrat der l-Verb., 
F. 176—177°, das ein Oxalat vom F. 190°, [a]o2° =  —-21,66°, liefert; das zugehórige 
Hydrochlorid ist hygroskop. u. hat [<x]d20 =  —19,75°. Dio 1-Verbb. haben giinstige 
Wrkg. auf das Hera. (E. P. 396 951 vom 19/9. 1932, Auszug veróff. 7/9. 1933. D. Prior. 
19/9. 1931.) A l t p e t e r .

J. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstdlung von basischen 
Abkommlingen des Brenzcatechins (I), dad. gek., daB man solche Deriw. von Mono- 
alkoxymethylathern des I, welche in p- oder m-Stellung zu der freien OH-Gruppe 
einen ungesatt. Rest enthalten, unmittelbar oder unter Zwischenbehandlung mit 
Athylendihalogeniden mit dem Mono- oder Dialkylaminoathylrest verathert. — Man 
gibt z. B. zu einer Lsg. von Na in A. 2-Metlwxymethoxy-4-propenylphenol u. laBt diese 
Lsg. bei 75° zu Athylcndibromid (II) zutropfen. Nach Abtrennen des NaBr u. Abdest. 
des uberschiissigen II erhalt man die Fraktionen A, Kp . 2 175—180° u. B, Kp . 2 265 
bis 275°. A ist der Bromdthylather vom F. 60—61°, Krystalle aus Bzn., — B ist der 
Athylenalher vom F. 101—1 0 2 °. — A wird mit Diathylamin bei 80—90° umgesetzt, 

/ \ n r a  XT,P -rr , Y °hn \ ^  den DiathylaminoathyUither
i t t t  aes2-Methoxy7tielhoxy-4-^projpenyl-l-q)he-

CU8 • CH=CH—L J0CH j0CH 3 VPls erhalt, Zus. III, Kp . 2 188—190°,
Aquivalcnt 267. — Aus 2-Methoxy- 

methoxy-5-propenyl-l-phenól (Melhoxyisochavibetol) u. II erhalt man den Bromathyl- 
iither vom Kp.B 180—185° neben dem Athylenaiher vom Kp . 5 280—285°, F. 94°. Der 
Didthylaminoaihylather hat Kp.0 ,5 165°, fast farbloses Ol. — Aus A u. CH3NH2 erhalt 
man eine Base vom Kp .2- 3 163—166°. — Die Verbb. uben in Form ihrer wasser- 
loslichen Salze eine starkę KontraktionswTkg. auf den Uterus aus. (D. R. P. 582245 
KI. 12q vom 9/3. 1929, ausg. 11/8. 1933.) A l t p e t e r .

Chinoin gyógyszer es yegyeszti termekek gyara r.-t., Ujpest, iibert. von:
E. Wolf, Budapest, Verfahren zur Herstellung von geschmacklosen Aluminiuvisalzen 
der Phenylchinolincarbonsdure. Phenylchinolincarbonsaure ■wird nach bekannten 
Methoden in das Al-Salz ubergefulirt. 249 g Ci6HuN 0 2 wird in 10% NaOH gel. u. 
mit einer berechneten Menge eines Al-Salzes versetzt. Das ausfallende Al-Salz ist 
geruch- u. geschmaeklos, gelblich gefarbt, unl. in W., verd. Sauren geben leicht die 
freie Saure. Der Al-Geh. betragt 3,5%. (Ung. P. 105723 vom 8/4. 1931, ausg. 16/3. 
1933.) G. KONIG.

Dow Chemical Co., ubert. von: Charles J. Strosacker und Clarence C. Schwegler, 
Midland, V. St. A., Herstellung von Antipyrin (I). Die bei der Methylierung von Phenyl- 
methylpyrazolon in CH3OH mit CH3Br erhaltene noch w. Rk.-M. wdrd in ein Gemisch 
von 1 Vol.-Teil 40%ig. NaOH +  2 Vol.-Teile Chlorbenzol bei etwa 65° eingelassen. 
Die NaOH ist hierbei im UberachuB vorhanden. Nach Abtrennen der w-ss. Schicht 
wird die Olschicht mit W. so lange estrahiert, bis alles I  herausgel. ist; zweckmaBig 
arbeitet man im Gegenstrom. Die wss. Lsg. wdrd dann im Vakuum eingedampft, 
worauf man das zuriickbleibende I nochmals aus Chlorbenzol umkrystallisiert. (A. P. 
1918503 vom 18/9. 1931, ausg. 18/7. 1933.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Alkalisalzen 
von Adenylpyrophosphorsduren. Man vermahlt z. B. das Ba-Salz in einer gekuhlten 
Kugelmiihle mit etwas mehr ais der berechneten Menge H 2S04, entfernt den tlberschuB 
der Saure mit BaC03, neutralisiert die Lsg. mit NaOH u. trocknet sie im Vakuum.
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Ebenso karm man das K-Salz, das Li-Salz herstellen. — Die Salze sind weiBe, nieht 
hygroskop. Pulyer; sie finden zu therapmt. Zuoecken Yerwcndung. (E. P. 39664? 
yorn 27/2. 1933, Auszug yeroff. 31/8. 1933. D. Prior. 27/2. 1932.) A l t p e t e r .

Chemisch-Pharmazeutische A.-G-. Bad Homburg (Erfinder: Erwin Kohl- 
staedt), Frankfurt a. M., Darsldlung einer in Wasser leicht lósliclien Verbindung des 
Theophyllins mit Diathanolamin, dad. gek., daB man Theophyllin auf Diathanolamin 
im Verhaltnis von 1 Mol.: 2 Mol. einwirken laBt. — Die Rk. erfolgt in Ggw. von W. 
oder A . — Das Prod. hat die Zus. C;H 80 2NJ[HN(C2H 40 H ) 2] 2 u. F. 245°, ist in W. mehr 
ais 20% 1., wahrend ein nach A . P. 1867332; C. 1932. II. 2336 erhaltliches Prod. 
1: 1 Mol., F. 248° hat u. nur zu 5,2% in W. 1. ist. — Die Verb. findet therapeut. Ver- 
wendung. (D. R. P. 583 054 KI. 12p vom 4/10. 1932, ausg. 28/8. 1933.) A lt p e t e r .

Johann A. Wiiliing, Berlin, Herstdlung von Beduktionsprodukten aus Keratinaten, 
dad. gek., daB man 1. die aus Keratinen bei der alkal. Hydrolyse nach D. R. P. 
437 001 (Keratinat A ) oder der sauren Hydrolyse nach D. R. P. 537916 abgetrennten 
wasserunl. Keratinate mit Na-Amalgam bzw. Na-Sulfit reduziert, — 2. daB die 
Red. nur teilweise durchgefuhrt wird u. die gebildeten SH-Gruppen enthaltenden 
Prodd. durch Abstumpfung bzw. Neutralisation der Rk.-Fll. bis zur schwach sauren 
Rk. abgeschieden werden, — 3. zwecks Erzielung in W. 1. Prodd. die Red. bis zur 
yollkommenen Aufspaltung der S-Brucken durchgefuhrt wird. — Dio Rod. mit Na- 
Amalgam kann in HCl-saurer Lsg. erfolgen, die Red. mit Sulfit erfolgt in NaOH-Lsg.
— Die Prodd. sind reich an S; sie sollen therapmt. Verwendung finden. (D. R. P. 
582 000 KJ. 12p yom 29/11. 1931, ausg. 5/8. 1933.) A lt p e t e r .

Georg Urdang, Zur Geschichte der Metalle in den amtlichen deutschen Arzneibiichern.
Slittenwald: Nemayer 1933. (138 S.) 8 °. SI. 5.—; Lw. M. 7.—.

GL Analyse. Laboratorium.
Hugh H. Darby und Całvin B. Bridges, Ein System der Temperalurregdmg. 

Dio yon den Vff. imBrutapp. angewandte Anordnung, die eineTemp.-Konstanz auf 0,05° 
langere Zeit hindurch. aufrechterhalt, wird besclirieben. (J. Franklin Inst. 215. 723 
bis 729. Juni 1933. Franklin Inst., California Inst. of Teclmol.) Skaliks.

H. de Laszlo, Schmdzen von Kupfer an Olas. Ein Cu-Róhrchen, z. B. eine Patronen- 
hulse, wird auf einen Stahlkern aufgespannt, poliert, mit 0 2-Flamme unter Drehen 
oxydiert, nach Abkuhlung auf 100° mit gesatt. wss. Boraxlsg. bestrichen, wieder erhitzt 
bis zum yólligen Schmelzen des Boras u. dies wiederholt, bis die Oberflache gleich- 
maBig mit purpurrotem Cu-Borat iiberzogen ist. Die so yorbereiteten Stucke, die man 
beliebig lange aufbewahren kann, lassen sich leicht mit Soda- oder Pyresglas ver- 
schmelzen; die Verb. ist dicbt u. ebenso temperaturbestandig wie das yerwendete 
Glas. (J. sci. Instruments 10. 296—97. Sept. 1933. London, Uniy. College, RamsaY- 
Lab.) R . K. M u lle r .

A. I. Brodski, Oplische Methoden der Untersuchung von Eleklrolytlosungen. Krit. 
tłbersicht. (Chem. J. Ser. G. Fortschr. Chem. [russ.: Chimitscheski Śhurnal. Sser. G. 
Uspechi Chimii] 1. 712—43. 1932. Dnjepropetrowsk.) K le v e r .

W. A. N. Markwell, Eine Natriumlampe fur Polarimetrie. Besehreibung der 
Neron-Miniatur-Na-Lampe (Lieferung: B e l l i n g h a m  & S t a n l e y ,  Ltd., Hornsey Rise, 
London N. 19) u. ihrer VorteiIe: monochromat. konstantę Strahlung boi hoher Intensitót, 
geringe Warmeentw. (Perfum, essent. Oil Rec. 24. 294—95. 26/9. 1933.) R. K. Mu.

F. Twyman und G. F. Lothian, Bedingungen zur Erzielung von Genauigkeit in 
der Spektrophotometrie. Vff. erórtern die Anwendung der Absorptionsphotometne 
auf chem. Probleme, insbesondere dio yerschiedenen gebrauchlichen Methoden, u. 
geben optimale Bedingungen fiir jede Methode an. Ferner gehen sie auf die Zusammen- 
hange mit der Colorimetrie, der Yergleichung yon Lichtąuellen u. der quantitativen 
Spektralanalyse ein. (Proc. physic. Soc. 45. 643—62. 1/9. 1933.) Ze ise .

Wilhelm Kraemer, Beitrage zur Spektralanalyse mit Hilfe von empfindlichen, w 
der Glasoptik zugdnglichem Gebiet liegenden Linien. Untersuchungen ani Funkenspektrum 
hochprozentiger Beryllium- und Nickeleisenlegierungen. In Fortsetzung friiherer Unterss. 
(ygl. C. 1932. II. 3443) teilt Vf. die von ihm mit einer Glasoptik gefundenen empfina- 
lichen Linien im Funkenspektrum yon hoehprozentigen Be-Fe- u. Ni-Fe-Logierungcn, 
die Spuren versehiedener Elemente enthalten, mit u. yergleicht sie mit den Ergebnissen 
anderer Autoren. (Physik. Z. 34. 714—15. 15/9. 1933. GieBen.) ZEISE.
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Walther Gerlach, Spektralanalytische Erfassung kleinster Mengen: „Spuren- 
suche". Vf. behandelt zunachst kurz daa Method. der spektralanalyt. Spurensuehe. 
Die Nachweisempfindlichkeit liegt fiir fast alle Elemente unter Vi0oo Atom - ° / 0 u. laBt 
eioh bei gcwissen Metallen durch yerstarkte Erhitzung erheblick steigern. Zur Er- 
Jauterung erortert Vf. prakt. Beispiele aus der Chemie, Medizin u. Rriminalistik. 
(Angew. Chem. 46 . 557—62. 2/9. 1933. Miinehen, Physik. Inst. d. Univ.) Z e is e .

Allan Hemingway und E. L. Amow, Verbesserte ballistische Methode zur Be- 
slimmung des Glaselektrodenpotenlicds. Vff. beschreiben einen App., der unter Verwendtmg 
nur billiger Elektromcterrohren u. ohno Quadrantenelektrometer in weniger ais 1 Minutę 
dio Spannung der Glaselektrode mit einer Genauigkeit von weniger ais 0,5 Milliyolt 
abzulesen gestattet. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 278. 15/7. 1933. Minneapolis, 
Univ. of Minnesota.) E c k s t e in .

W. Swietoslawski, A. Zmaczynski, I. Złotowski, J. Usakiewicz und J. Salce- 
wicz, t)ber ein Eiscalorimeter zur Messung sehr kleiner thermischer Effekte. Vff. ver- 
wenden ein Eiscalorimeter aus Stahl von Ł/ 2 1 nutzbarem Inhalt, das aber nur eine 
wenige mm dioke Schicht W. +  Eis enthalt (davon % — 1/ 2 Eis); die schrag aufwarts 
fiihrende Capillare ist mit einem Differentialmanometer yerbunden, um den Gang des 
Calorimetcrs regeln zu konnen; das Calorimeter ist yon einer groBen Menge dest. W. +  Eis 
umgeben, dereń Temp. bis auf 0,002° konstant sein muB. Vff. konnen eine Wiirmeentw. 
von 1 -10—5 cal pro g u. Stde. messen. Resultate werden nicht angegeben. (C. R . hebd. 
Seances Acad. Sci. 1 9 6 . 1970—73. 26/6. 1933. Warschau, Techn. Hochsch.) R o t h .

H. Remy, Ober die Beseiligung von Schwebestoffen aus strimenden Gasen. Gemein- 
sam mit K. Holthusen ausgefiihrte Verss. mit der Absorptionsapparatur von 
S t r a t t o n ,  F i c k l e n  u . K r a n s  (C. 1 9 3 2 . I I . 2487) zur Beseitigung von feuchten 
NHjCl- u. SOj-Nebeln ergaben, daB beide Nebelarten nicht quantitativ zuruckgehalten 
werden; durch Zumischen von C02 zum Gas u. Benutzung yon Kalilauge ais Waschfl. 
wurde die Absorptionswrkg. gegen S0 3 zwar erheblich yerbessert, ohne jedoch yoll- 
standig zu befriedigen. (Angew. Chem. 46 . 610—13. 23/9. 1933. Hamburg.) S c h u s t e r .

Alfonz Nahoczky, Ga-sanalyse und Sperrfliissigkeiten. Best. des BuNSENschen  
Absorptionskoeff. v o n  C02 bei 15° fur 4 organ. F il. u. 7 gesatt. wss. Lsgg. sow ie 7 Ge- 
mische der letzteren . Bestatigung der A ngaben y o n  PASSAUER (C. 1931. II. 3233). 
(B&ny&szati kohdszati Lapok 66 . 332—35. 18/8. 1933. Sopron [U ngam ], Berg- u. 
Huttenmann. H ochsch.) S a il e r .

Josef Derks, Vergleichende Kohlensdurebestimmung mii den Apparaturen von 
Pels Leusden und Sartorius und Derks. D ie  Methode zux B est. der C02 y o n  P e l s  L e u s -  
d e n  ist eine Modifikation der PETTENKOFERschen. D ie  Methode von  S a r t o r iu s  
u. D e r k s  beruht darauf, daB die C02-haltige L u ft durch ein  besonderes Absorptions- 
gefaB m it bestim m ter B arytfullung, das g leichzeitig  ElektrodengefaB ist , gele itet u. 
aus dem Leitungsabfall, der sich infolge des BaC03 ein ste llt, dio C02 erm ittelt wird. 
Der Leitfahigkeitsapp. nach S a r t o r iu s  wurde m it dem  Verf. yon  P e l s  L e u sd e n '  
yerglichen u. seine B rauchbarkeit erwiesen. E in  besonderer V orteil des Verf. besteht 
in der einfachen Verwendbarkeit fur R eihenbestst. (Arch. H yg. B akteriol. 110 . 329 
bis 334. Sept. 1933. M unster i. W ., U n iv ., H ygien . In stit.)  F r a n k .

E le m en te  u n d  anorgan ische V erb indungen .
Ralph W. Gelbach, Abgednderte Methode zum Nachweis der Kationen der ersten 

Gruppe. Vf. schlagt yor, den H,S-Nd. zur Trennung der Sn- yon der Cu-Gruppe mit 
Na:S nach N o y e s  z u  behandeln, wobei das Hg' ais Na2HgS2 mit in Lsg. geht u. in der 
Sn-Gruppe ermittelt wird. (J. chem. Educat. 10 . 621. Okt. 1933. Pullman, Wash., 
State College.) E c k s t e i n .

Peter P. T. Sah, Studien uber die Starkę-Jod-Farbreaktion und ilire Anwendung 
fur quantitative Analysen. Die Anwendung der erstmalig yon TURNER (C. 1 9 3 0 . II. 
1738) yorgoschlagenen colorimetr. Best. von Jod ais Mikromethode erfordert eine 
Reiho yon VorsichtsmaBregeln, um eine genaue Proportionalitat zwischen Blaufarbung 
u. Geh. an freiem Jod zu gewahrleisten. — 1. Dio Starkelsg. muB mit Jod austitriert 
werden, da sie stets reduzierende Substanzen enthalt. — 2. Die Jodkonz. soli zwischen
4 u. 12 y/ccm liegen. — 3. Zur Oxydation des Jodids zu Jodsaure wird 1/]0-n. oder 
Yioo-n. K ilh0 4-Lsg. bei 60° angewendet. Den UberschuB entfemt man mit Oxalsaure. —
i. Anorgan. Ionen beeinflussen die Farbo stark in Ton u. Intensitat. Die Vergleichs- 
lsg. muB so genau wie móglicli die glciche Zus. haben. — 5. Die Ggw. yon K J  (unter
sucht von ^ 25—16%) yerschiebt die Farbę von blau bis kirschrot; es soli also móglichst

210*
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wenig K J in der Lsg. sein. — 7. Die Anwesenheit von 5 mg Protein stort die Best. 
von 0,05 mg Jpd nicht. — Die Methode wird angewandt auf die Unters. yon patholog. 
Blut, Jod-Eieralbumin u. dessen Nd. mit seinem Antiserum. — Einzelheiten der Arbeits- 
vorschrift, 4 Tabellen u. umfangreiche Literaturangabcn vgl. Original. (Sci. Rep. 
Nat. Tsing Hua Univ. Ser. A. 2. 105—28. Juli 1933. Peiping, Nationalo Tsing Hua- 
Univ.) _ Erlbach.

P. Duquenois, Untersclieidung des dreiwertigen und funfwertigen Antimons durch 
Bildung von Antipyrinjodstibinat. Nach C a i l le  u. V ie l (C. 1924- I. 1422 unten) 
gibt eine Lsg. von Antipyrin u. K J  mit salzsauren Sb-Lsgg. einen goldgelben Nd. Vf. 
bat gefunden, daB durch Bindung von antimoniger Saure an Oxysiiuren gebildete 
Verbb. ebenfalls den goldgelben Nd., durch Bindung von Antiinonsiiure an Oxysiiuren 
gebildete Verbb. dagegen einen ziegelroten Nd. geben. Das Reagens erlaubt demnach 
nicht nur den Nachweis von Spuren Sb, sondern zeigt auch an, ob das Sb 3- oder 
5-wertig ist. — Vf. hat yerscliiedene Sb-Verbb. gepriift. Mit SbCl3 goldgelber Nd.; 
mit SbCl5 oder salzsaurer Antimonsaurelsg. orangeroter bis scholcoladenbrauner Nd.; 
mit diaphoret. Sb ziegelroter Nd.; mit K 2H 2Sb20 7 in neutraler Lsg. kein, in salz
saurer Lsg. ziegelroter Nd.; mit Sb2S5 in HCl-Lsg. goldgelber Nd. infolgc Red. zu
3-wertigem Sb. — Die Rk. mit dem 5-wertigen Sb ist wie folgt zu erklaren: Gibt man 
HC1 zum Gemisch yon Antimoniat u. Reagens, so geht ein Teil der Ionen Sb+++++ 
in die Ionen Sb+++ iiber, u. es bildet sich eine aquivalente Menge J 2 aus den Ionen 
J~. Das J 2 verbindet sich sofort mit dem Antipyrin zu Jodantipyrin; die Ionen 
Sb+++ bilden Antipyrinjodstibinat. Dieses lost sich bei weiterem Zusatz yon HC1, 
wahrend das Jodantipyrin durch K J  bzw. H J zers. wird unter Bldg. eines Nd. von 
Antipyrinperjodid (vgl. B o u g a u i .T, C. 1920. I. 264). (C. R. bebd. Sśances Acad. Sci. 
197. 339—41. 24/7. 1933.) L in d e n b a u m .

VI. Majer, Anwendung der polarographischen Methode zur Schnellbestimmung 
kleiner Mengcn Alkali, besmiders in Silicaten mit liohem Aluminiumgehalt. 5—20 mg 
der Próbo werden mit 0,3 ccm H 2SO,, u. 0,5 ccm HF aufgeschlossen, trocken gedampft, 
m it 1 Tropfen H 2SO., aufgenommen, mit Tetramethylammoniumhydroxyd alkal. 
gemacht u. der polarograph. Analyse unterworfen. Analysendauer etwa 40 Min. 
Genauigkeit 0,1 ° / 0 boi einem Geh. an 2%  Alkali. Die Methode hat auBerdem den 
Vorzug der hóchsten Sparsamkeit an Reagenzienverbrauch. (Vgl. auch 1933. I- 3746 
u. 1933. II. 254.) (Chim. et Ind. 29. Sonder-Nr. G bis. 211—14. Juni 1933.) Eckstein.

A. Glazunoy und J. Krivohlavy, Die quantitative Bestimmung von Melallen in 
Legierungen auf elektrographiscliem IYege mit besonderer Berucksiclitigung der Analyse 
von Stahl. (Vgl. C. 1933. I. 1976.) Allgemeine Richtlinien fiir die Best. einzelner Ele- 
mente u. die rechner., sowie graph. Auswertung der colorimetr. Messungen. Die Methode 
kann zurzeit zur Best. jener ISlemente yerwendet werden, die feste Lsgg. im Stahl bilden. 
Bei Elementen, die Carbide oder Stahle perlit. Struktur bilden, muB eine Korrektur vor- 
genommen werden, iiber die spiiter berichtet werden soli. (Chem. Obzor 7. 258—63.
1932. Pribram , M ontan. H ochsch.) Ma utn er ._

Hobart H. Willard und Philena Young, Neue Verfahren zur Chrom- und Vanadin-
bestimmung in legierten Stdhlen. Die Verwendung yon Diphenylsulfonsaure ais Indicator 
wird fiir die Titration yon V u. Cr in W-haltigen Stalilen, sowie in W-freicn Stahlen 
beschrieben. Hierbei wird W ais komplexes Eluorid in Lsg. gehalten, V wird mit KMnO, 
oxydiert, der t)berschuB an KMn04 wird durch NaN02 oder NaN3 zerstórt. Cr bz\v. 
Cr u. V zusammen werden mit (NH4)2S20 8 oxydiert. Die Ausfuhrung der Bestst. wird 
im einzelnen angegeben. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 5. 158—62. 15/5.
1933.) WENTRUP.

C. Morris Jołmson, Neue Schnellbestimmung von Titan in rostsicheren und un-
legierten Stahlen. Vf. beschreibt ein Verf. zur Abtremiung von Ti in legiertem Stahl, 
bei welchem die Hauptmenge des Ee in zweiwertiger Eorm durch Ausfallung von Al, 
Ti, Cr usw. bei geringem tiberschuB yon NH.OH abgetrennt wird. Von den restlichen 
Elementen wird Ti ais Hydroxyd geschieden. Der Nd. enthalt noch geringe Mengen 
von Si02, Cr u. Ee, die in besonderem Verf. bestimmt u. abgerechnet werden. ^]crne|1' 
wird die Anwendbarkeit des colorimetr. Verf. bei 18—8 Cr-Ni-Stahl erortert u. diirch 
entsprechende Verss. beiyiesen. (Iron Age 132. Nr. 8 . 16—19. 24/8,. 1933.) WENTRUP-

Stephen G-. Simpson xmd Walter C. Schumb, Bestimmung von Zirkon in Stahlen. 
Vff. beschreiben ein Verf., bei welchem der Stahl in HC1 gel. wird. ̂  Der Ruckstana 
yon der Lsg. wird mit H 2E2 zur Entfermmg der SiO, behandelt u. mit Na^COj u. ? 
nacheinander aufgeschlossen. In  der salzsauren Lsg. hiervon, sowie im Filtrat von der
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ersten Lsg. wird Zr mit seleniger Siiure gefallt. Die Ndd. aus beiden Lsgg. worden 
vereinigt, in H„SO., gel. u. mit Ammonphosphat das Zr ais Phosphat gefallt, abfiltriert 
u. ais ZrP20 7 nacli dem Gluhen ausgewogen. Dieses Verf. bietet gegeniiber der alleinigen 
Fallung mit seleniger Sauro den Vorteil, daB anwesendes W nicht stort. (Ind. Engng. 
Chem., Analyt. Edit. 5. 211—12. 15/5. 1933. Cambridge, Mass., Inst. of Techno
logy.) WENTEUP.

C. Stansfield Hitchen, Die guantitatiw Bestimmung von Verunreinigungen in 
Zinn mit Hilfe des Quarzspcktrograpłien. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 104. 
Inst. Met. Div. 353—59. 1933. Cambridge, Mass. — C. 1933. II. 1063.) G o ld .

—, Gliihen von Palladiumvcrbindungen. Bei der Best. yon Pd ist meist Gluhen 
einer Pd-Verb. zum Metali erforderlich. Das dabei erhaltene Metali ist jedoch durch 
teilweise Oxydation leicht blau oder purpurn sta tt grau gefarbt. Die bei der Red. 
mit H2 oder Ameisensaure beobachteten Naehteilo lassen sich dadurch yermeiden, 
daB man den Gluhriickstand in C02-Atmosphare abkiihlt. Die beim Gluhen an der 
Luft gebildeten Oxyde dissoziieren bei Tempp., die in Porzellantiegeln beim Erliitzen 
mit gewóhnlichem Brenner leielit erreicht werden. — Pd kann auch sehr genau durch 
Fallung mit Dimethylglyoxim bestimmt werden; der Nd. wird entweder getroeknet 
u. gewogen (Faktor 0,3167) oder sorgfaltig unter den oben besehriebenen Bedingungen 
gegliiht. (J. Franklin Inst. 216. 399. Sept. 1933.) R. K. M u l l e r .

O rganische Substanzen.
C. E. Nabuco de Araujo jor., Fluchligkeitsgrade organisclier Fliissigkeiten. Be- 

schreibung verschiedener Verff. zur Best. des Fliiehtigskeitsgrades u. tabellar. Zusam- 
menstellungen des Fliichtigkeitsgrades yerschiedener Verbb. u. Ole. (Chimiea 1.148—50. 
Juni 1933.) W i l l s t a e d t .

P. Rumpf, Ober eine neue Farbreaktion der Aldehyde. Aldehyde reagieren mit 
aminierten (prim. u. sek.) Farbstoffen unter Bldg. von N-Deriw., welche sich in Farbę 
u. Basizitat von den ursprungliehen Farbstoffen unterscheiden. Ferner ist von der 
Titrierung der Aminosauren in Ggw. von Formaldehyd her bekannt, daB letzterer 
mit dem Amin ein sehr schwach bas. Prod. bildet u. folglich das saure Radikal in 
Freiheit setzt. Bei mehreren Aminfunktionen im Mol. ist dieser Art von Wettbewerb 
besonders deutlich zwischen den Aldehyden u. einer mittelstarken oder passend verd. 
Sauro. Vf. benutzt diese Erscheinungen, um die variable A ktm tat der Aldehydgruppe 
durch eine Farbrk. sichtbar zu machen. Man gibt 1—2 Tropfen Aldehyd zu einigen 
ccm einer frisch bereiteten Lsg. von 2—3 mg Rosanilinhydrochlorid in 25 ccm wasser- 
freier Ameisensaure. Die Absorptionsbande des gelben Reagens hat ihr Maximum 
im nahen Ultraviolett u. erstreckt sioh bis 4900 A. Es lassen sich 4 Falle unter
scheiden: 1 . Formaldehyd u. Chloral geben sofort eine ganz im Sichtbaren liegende 
Bandę (Mas. 5480 A fiir Formaldehyd). — 2. Mit aromat, u. solchen Aldehyden, dereń 
CHO-Gruppe an einem tertiaren C haftet, verandert sich die Farbę fiir das Auge 
kaum, wird aber lebhafter. Mit a,/?-ungesiitt. Aldehyden (auBer Acrolein) ist die Ver- 
tiefung nach Orange kaum deutlicher. In beiden Fallen kami aber das Maximum 
4500 A uberschreiten. — 3. Mit allen Aldehyden, dereń CHO an einem primaren C 
haftet, tritt allmahlich Griinfarbung ein (Max. 6270 A). Durch Zusatz yon W. kann 
man 2  schwache Basen, eine yiolette (5600 A) u. eine blaue (5980 A), isolieren. —
4. Mit Acrolein u. fast allen Aldehyden, welche in a nur e i n H besitzen, gleiche Bk., 
aber schneller. — Die Polymeren, die Disulfitverbb. u. alle Prodd., welche in trockenem 
u. saurem Medium aliphat. Aldehyde liefern, reagieren wie die Aldehyde selbst, z. B. 
Trioxymethylen, Hexamethylcntetramin, Par- u. Metaldehyd, Chloralhydrat. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 197. 337—39. 24/7. 1933.) ' L indbnbaum .

H. K. Barrenscheen und Miklós Dregnss, Eine colorimetrische Mikrometlwde 
zur Bestimmung des Methylglyoxals. (Vgl. C. 1931. II. 3365.) Es wird eine colorimetr. 
Mikromethode zur Best. des Methylglyoxals beschrieben, die darauf beruht, daB das 
Methylglyoxal nach EnteiweiBung mit 10%ig. Trichloressigsaure mit 2,4-Dinitro- 
phenylhydrazin gefallt wird (ygl. N eu b erC ! u. K o b e l ,  C. 1929. II. 762) u. das gereinigte 
Bishydrazon in 5°/<jig. alkolł. KOH gel. wird. Die entstehende Farbung ist der Konz. 
des Methylglyoxals proportional. Die fiir die Bestst. giinstigsten Mengen liegen zwischen 
50 u. 200 y, es lassen sich aber auch Mengen yon 0,5 y noch bestimmen. Brenztrauben- 
saure, Acetaldehyd, Glucose, Fructose, Hoxosediphosphat, sowie Milchsaure stóren 
die Bestst. in keiner Weise, selbst wenn sie gegeniiber dem Methylglyoxal in mehr-
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hundertfacher Konz. yorhanden sind. (Biochem. Z. 233. 305—10. Wien, Inst. f. medizin. 
Chemie der Uniy.) K o b e l .

Victor John Harding und C. E. Downs, Bemerkungen uber ein Shaffer-Somogyi- 
Kupf&reagcns. Vff. haben yersucht, die Mangel der urspriingliehen Methode zu be- 
seitigen u. bestiitigen im wesentlichen die Ergebnisse von Sh a f f e r  u. Somogyi 
(C. 1933. II. 1901). — Vorteiłhaft bewahrt man wegen der Unbestandigkeit jodidfreier 
Lsgg., die aber empfindlicher sind, die Cu-Lsg. (Lsg. A) getrennt von den ubrioen 
Bestandteilen auf. Die Ggw. von NH4-Salzen, wie es im Urin der Fali ist, falscht die 
Zuckerwerte in zu niedrige um. Durch Zusatz von MgO u. KH2P 0 4 kann das Ammoniak 
als unl. MgNH4P 0 4 ontfemt werden. — Wesentlich ist das” pH der Lsg., das durch 
Variation des Verhaltnisses Na2C03: NaHC03 yerandert wird. Vff. empfehlen zur 
Best. yon Fruciose, Glucosamin oder Glucuronsaure schwach alkal. Rk. der Lsg. B 
(Ph =  8—9) u. kurzes Erhitzen, fiir Manncse, Cystin u. Glutathion starkere Alkalitiit 
(Ph =  ~11). — Die Ergebnisse sind in 3 Tabellen dargestellt. (J. biol. Chemistry 101.

■ 487—92. Juli 1933. Toronto [Can.], Uniy.) E r lb a c h .
M. Wagenaar, Nachweis von Cumarin auf mifcrochemischem Wege. Inhaltlick 

ident. mit C. 1933. II. 1559. (Pharmac. Weekbl. 70. 1007—11. 23/9. 1933.) D e g n e r .

B estand te ile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
Howard Reynolds, O. L. Osburn und C. H. Werkman, Bestimmung von 

furfurolliefemden Bestandteilen pflanzlicher Materialien. Nach Dest. aus 20% HC1- 
haltiger Lsg. wird das Furfurol nach SlHON (C. 1932. I. 3472) als 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazon bestimmt. Dio Resultate stimmen mit denen nach den Verff. von P owell 
u. W h it t a k e r ,| sowie K r o b e r  iiborein; die neue Methode ist den alteren vorzuziehen. 
(Iowa State Coli. J . Sci. 7. 443—51. Juli 1933. Iowa State College, Departm. of Bac- 
teriology.) KOBEL.

W alther Laubender, Uber den theoretischen CO^-Feliler der Mikroelekirode nach
H. Winterstein zur Bestimmung des Blut-pH. Zugleich Erwiderung auf die „Bemerkungen“ 
von H. Winterstein. (Vgl. C. 1932. II. 577.) Vf. berechnet den theoret. C0 a-Eehler 
der WiNTERSTEiNschen Miliroelektrode in derselben Weise, wie ihn Micea elis  fiir 
seine U-Elektrode berechnet hat. Dieser COa-Fehler ist so erheblich, daB die Methode 
bereits prinzipiell zur Messung des Blut-pn ungeeignet ist. (Naunyn-Sehmiedebergs 
Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 171. 105—10. 1933. Frankfurt a. M., Pharmakol. Inst. 
d. Univ.)  ̂ _ Mahn.

József Erdos und Bela Grośk, Ein verbessertes Verfahren zur Zerstorung orga- 
nischer Substanzen mit Chlor. Das Untersuchungsgut wird mit konz. HC1 verriihrt 
u. in einem mit Tropftrichter, RuekfluBkuhler u. Fliissigkeitssperre durch Glasschlilf • 
yerbundenen Kjeldahlkolben (Abb.) unter Erwarmon mit k. gesatt. chem. reiner 
NaCI03-Lsg. oxydiert. Die Zerstorung yon 250 g Faces dauert etwa 2 Tage ohne 
Uberwachung u. Esplosionsgefahr. Benutzt zur Pb-Best. in Faces. (Magyar gyógy- 
szerśsztudomdnyi Tdrsasig Ertesitoje 9. 397— 99. 15/9. 1933. Budapest, III. Uniy.- 
Klinik f. Innere Med.) S a ile r .

József Erdos, Mikroverasćhungsverfahren und Calciumbestimmung in Organen. 
Organbrei (200—300 mg) wird im Mikro-Kjeldahlkólbehen mit rauchender HN03, 
k. gesatt. (NH4)N03-Lsg. u. 30°/oig- H 2Oa 3—4-mal eingedampft; Zeitbedarf 2 bis 
3 Stdn. Zur Ca-Best. wird die Asche mit verd. HC1 extrahiert, nach Alkahsieren mit 

durch Zugabe von Eg. gesauert u. in Ca-Rohrchen filtriert (Jenaer Mi kro- 
Glasfilter). Das durch Ammoniumoxalat gefallte u. zentrifugierte Ca-Oxalat wird auf be- 
kannte Weise mit 0,01-n. K iln 0 4-Lsg. titriert. (Magyar gyógyszeresztudomdnyi Tńrsasag 
Ertesitoje 9. 391—96. 15/9.1933. Budapest, III. Uniy.-Klinik f. Innere Med.) S a iłe k .

K&roly Szahlender, Neuere Riclitungen in der Pharmakognosie. V ortrag . (Mag}’ar 
gyógyszerćsztudom & nyi T4rsas&g E r te s ito je  9 . 343— 46. 15/9. 1933.) Sa il e r .

E. Baroni, Nachweis des Fluors im Kolbenglas. Fluoritgelauterte Glśiser lassen 
manehmal, wenn sie zu Ampullen u. Kolben yerwendet werden, in zur Injektion be- 
stimmten Gelatinelsgg. Triibungen u. Ndd. entstehen. Die Ursache sind saure Fluor- 
yerbb., die vom Fluorit herriihren u. aus dem Glas unter der Einw. der Warme (z. B. 
bei der Sterilisation) frei werden. Bei Ampullen lafit sieh der Nachweis solcher Verbb. 
gut mit Methylrot fiihren. Man gliiht den Boden der Ampulle aus u. liiBt dann langs 
der Wand einen Tropfen Methylrotlsg. herabgleiten. Es erfolgt bei der Beriihrung 
mit den sauren Verbb. Rotfarbung, wahrend zum SchluB an der yorher erhitzten Stelle 
die alkal. Elemente des Glases wieder Umschlag nach gelb bewirken. Bei Kolben laBt
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sich der Nacliweis so nicht fiLhien; auch das von M a u r i (l’Industria del vetro e della 
ceramica 1932) yorgeschlagene Alizarin-Zirkoniach-Ucagons erwies sich zunachst ais zu 
wenig empfindlich, doch werden mit der folgenden Arbeitsweise befriedigende Ergebnisse 
erhalten: Di© zu prufenden GefaBe werden zu 2/ 3 ihres Fassungsyermogens mit dest. W .+
0.15% BaCl2 gefiillt u. mit Wattebauschen yerschlossen 1 Stde. im Autoklayen bei 134°
gehalten. Dann werden die erhaltenen Lsgg. in Porzellanschalen zunachst iiber freier 
Flamme, zum SchluB auf dem W.-Bad zur Trockne yerdampft. Die Riickstande werden 
mit 3 ccm einer Mischung von 10 ccm dest. W., 20—25 Tropfen konz. HC1 u. 5— 6  Trop- 
fen Zirkon-Alizarinreagens yersetzt. Umsohlag der Rosafarbe nach gelb zeigt Fluor an. 
(G. Farmac. Chim. Sci. affini 82. 277—89. Aug. 1933. Mira!) WiLLSTAEDT.

A. Sagorskich, Farbreaktion auf Salicylsaure und ihre Derivate. Mit einer Lsg. 
von 1 g Ammonmolybdat in 100 ccm konz. H 2S04 geben Salicylsaure, u. ihre Salze 
eine yiolette, Aspirin eino zunachst blaue, dann yiolette u. Salol eine zunachst dunkel- 
violette, dann olivgriine Farbung. (Chem. pharmaz. Ind. [russ.: Chimiko-pharma- 
zowtitscheskaja Promyschlennost] 1932. 377.) B e r s in .

Henri Griffon, Ober die Priifung von Verfahren zur Analyse biologischer Objekte, 
nach der „Methode der zugesetzten Quantitalen“. Obige Bezeichnung wird yorgeschlagen 
fiir die Methode, die Brauchbarkeit eines analyt. Verf. daran zu priifen, ob, wenn eine 
bekannte Menge q des zu bestimmenden Bestandteiles zu einer Probe des Gesamt- 
objektes vom Geh. K  zugesetzt wird, ein Gesamtwert E  =  K  +  q innerhalb der zu- 
lassigen Fehlergrenze wiedergefunden wird. Aus eingehenden mathemat. Dberlegungen 
wird folgendes geschlossen: 1. Die Methode ist geeignet, dio GroBo des systemat. Fehlers 
bzgl. q anzuzeigen; 2. sie ist nicht geeignet, einen, auch betrachtlichen, systemat. Fehler 
bzgl. K  +  q anzuzeigen, u. zwar um so weniger, je kleiner q ist; 3. es ist móglich, die 
Brauchbarkeit eines Verf. zu beurteilen, wenn Vers.-Reihen mit steigendem q durch- 
gefiihrt werden: ist die Anderung des Fehlers %  konstant, so ist das Verf. genau, anderen- 
falls ist es mit einem systemat. Fehler behaftet. (J. Pharmac. Chim. [8 ] 18 (125). 198 
bis 206. 1/9. 1933.) D e g n e r .

Marvin R. Thompson, Eztraklion und Gehaltsbestimmung von rohern Mullerkom. 
Besprechung einiger die Extraktion beeinflussender Faktoren. Beschreibung einer 
brauchbaren Technik zur Geh.-Best. nach B r o o m  u. CLARK (vgl. S w a n s o n  u. Mit- 
arbeiter, C. 1933. I. 1319); Einzelheiten im Original. — Das U.-S.-P.-Yerf., Typ B, 
zur Bereitung des Fluidestraktes (fiir die Geh.-Best.) bedingt beim Eindampfen erheb- 
liehe Alkaloidverluste yon schwankender Hohe. Es wird folgendes Yerf. yorgeschlagen: 
100 g einer durchschnittlichen Probe der Drogę pulyem (Sieb mit 12 Maschen je cm), 
mischen, wagen, locker in Glasperkolator, in dem die Drogensaule mindestens 5-mal 
so hoch wie breit liegt u. dariiber noch Fl. stehen kann, nach U. S. P. X. entfetten, 
vom Bzn. befreien, mit 2%ig. HC1 (U. S. P.) in A. +  W. aa 1 Vol. durchfeuchten, 
locker lege artis (Wartezeit 12 Stdn.) sehr langsam perkolieren, Nachfiiłlung mit 
obigem yerd. A., bis das Abtropfende farblos ist u. 4 ccm durch 12 ccm gesatt. NaHCOs- 
Lsg. nicht mehr yeriindert werden, Perkolatyol. ermitteln, Alkaloidgeh.-Best. in diesem 
nach B ro o m  u. C la r k  oder S m ith  (1. c.) u. auf Drogę umrechnen. Die Ergebnisse 
liegen so durchschnittlich um ca. 44% hoher ais bei Estraktion nach U. S. P., Typ B.
— Bei der Bereitung des Fluidestraktes gibt das U.-S.-P.-Verf., Typ C, bei gleicher 
Haltbarkeit um 20—40% starkere Prodd. ais Typ B . — Mutterkom ist reich an 
puffernden Substanzen; ph kann daher im Perkolat ein ganz anderes sein ais im 
Menstruum, ist daher in jenem zu ermitteln u. auf das Optimum einzustellen. (J . Amer. 
pharmac. Ass. 21. 853—56. 1135—41. 22. 736—44. Aug. 1933.) D e g n e r .

Paul Pulewka, Das Auge der weipen Maus ais pharmaJcologisches Testobjelct.
1. Mitt. Eine Methode zur quantiiativen Bestimmung kleinsłer Mengen Atropin und
anderer Mydriatika. Die Wrkg. yon Atropin u. l-Hyoscyamin auf das Mauseauge wurde 
unter yerschiedenen Bedingungen gepriift. AnschlieBend wird ein Verf. zum Nachweis 
u. zur ąuantitatiyen Best. mydriat. wirkender Substanzen bei direkter Anwendung 
auf das Auge u. bei subcutaner Injektion beschrieben. Das Verf. zeichnet sich durch 
hohe Empfindlichkeit (bei direkter Anwendung reagiert die Pupille noch deutlich auf
3-10~8mg Atropinsulfat in 0,01 ccm groBen Tropfen, bei subcutaner Injektion sind 
jfgg-, die mehr ais 0,0005 mg Atropinsulfat in 1 ccm enthalten, yerwendbar), durch 
Genauigkeit (durchsclmittliche Fehlergrenze der Einzelbest. i  10%) u. durch Einfach- 
heit der Ausfiihrung aus. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 
307 18. 1932. Tiibingen, Pharmakol. Inst. d. Uniy.) M ah n .
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Paill Pulewka, Der Applikalwnsguotient und seine Eignung zur pharmakologischen 
Differenzierung almlicli wirkender Słoffe. (Zugleicli eine nem Methode zur Bestimmung 
kleinster Mengen Lokalanasthetica auf biologischem Wege.) Eine Reihe von Lokal
anasthetica: Cocain, Tropacocain, Psicain, Alypin, Novocain u. Percain wurden an 
der weiBen Maus auf ilire mydriat. Wirksamkeit untersucht. Die mydriat. Wrkg. neht 
zwar nicht ilirer lokalanasfchet. Wrkg., wohl aber bei entsprechender Applikation mit 
groBer Annaherung ihrer Giftigkeit parallel. An der Pupillenwrkg. laBt sich der Ver- 
lauf der resorptiyen — also tox. — Wrkg. der Anasthetica bei yersehiedenen Ver- 
abreichungsarten messend u. reproduzierbar verfolgen. Die Verss. ergaben, was vor 
allem untersucht wurde, daB der Applikationsąuotient, das ist das Verhaltnis gleich- 
stark pupillenerweiternder Dosen bei lokaler, intrayenoser, intraperitonealer u. sub- 
cutaner Anwendungsart, ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal fur die einzelnen 
Lokalanasthetica darstellt. Die pharmakolog. Priifung am Mauseauge ist nach den 
Verss. eines der schnellsten, einfachsten u. empfindlichsten Verf. zum Nachweis u. 
zur quantitativen Best. von Lokalanasthetica. (JSfaunyn-Schmiedebergs Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 169. 482—97. 1933. Tiibingen, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) Mahn.

T- Alday-Redonnet, Biologische Wertbeslimmung von DigitalisJieilmilteln. Katzen 
sind fur die Digitaliswertbest. die geeignetsten Yers.-Tiere. Man muB die Vers.-Be- 
dingungen (Gewieht des Tieres, Schnelligkeit der Injektion, Konz. der Lsg.) so wahlen 
daB das Verhaltnis

Min.-Zeit vom Beginn der Injektion bis zum Tode des Tieres 
kg Tiergewicht

zwisehen den Grenzwerten 15 u. 21 liegt. Fiir die klin. Anwendung sind nur die Tier- 
verss. ais vergleichbar anzusehen, bei denen das Digitalispraparat intravenós gegeben 
wird, nicht diejenigen, bei denen die Zufiihrung per os erfolgt. (Arch. Cardiologia. 
Hematologia 13. 346—96. 1932. Madrid, Med. Fak. [Sep.].) W illstaedt .

A U en ’s  e o m m e r c ia l o r g a n ie  a n a ly s is .  Vol. 1 0 . Ed. by C. A . M itch e ll . 5 t h  ed. London:
J. & A. Churchill 1933. (828 S.) 8 ° 32s.net.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine cŁLemische Technologie.

Metallgesellsehaft Akt.-Ges. (Erfinder: Helmuth Wendetom), Frankfurt a. M„
i  ullmaterial fiir Tumie, Gasuascher, Kólonnen o. dgl., gek. durch poróse, unregelmaBige 
Sinterkorper von sehwammartiger Struktur aus nicht brennbaren Stoffen, wie Ton, 
Quarz oder solche Stoffe enthaltendem Gut, z. B. hochkieselsiiurehaltigem Glas, die 
sich gegeniiber den in Frage kommenden ehem. Einflussen inert yerhalten. (D. R. P. 
579 885 KI. 12e vom 5/12. 1930, ausg. 5/7. 1933.) H orn.

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges. (Erfinder: Ricliard Heinrich), Berlin, 
Verfahren zum Kiihlen von heifien Gasen, insbesondere Gichlgasen durch Einfiihren 
eines hinter dem Filter abgezweigten, unterkiihlten Teilgasstromes in die zu kiihlen- 
den u. zu reinigenden Rohgase, dad. gek., daB der abgezweigtc Teilgasstrom mit in 
diesen eingefuhrten Fl.-Nebeln stark ubersattigt wird. (D. R. P. 581865 KI. 12e 
vom 24/1. 1929, ausg. 12/8. 1933.) H orn.

Eugen Haber, Berlin, Verfaliren und Vorrichtung zum Ablrennen von Staub und 
Asclie aus Abgasen. Die Abscheidung der Feststoffe aus den Gasen wird durch ein 
Dampf-Nebelgemisch bewirkt. Der Dampf wird aus rotierenden Zerstaubern gegen 
die einstrómenden Gase geblasen u. reiBt aus einer W.-Flachę Kaltwasser ais Nebel 
mit. Die Gase werden sodann unter Richtungsanderung durch weitere Dampfzufuhr 
u, Abkiihlung yollkommen entstaubt u. yerlassen die Reinigungskammer nach oben. 
Das in einem Klarbehaltor gereinigte W. wird in die Reinigungsyorr. zuriickgefulirt. 
(E. P. 369 376 vom 9/3. 1931, ausg. 14/4. 1932.) " H or n .

Koppers Co. of Delaware, Delaware, iibert. von: Gilbert A. Bragg, Pitts- 
burgh, Gewinnung von praklisch reiner Kohlensaure. Ein Gas, das wenigstens 10% G02, 
aber keine wesentlichen Mengen anderer saurer gasfórmiger Substanzen enthalt, wird 
mit einer ein Alkalisalz der Borsaure enthaltenden Lsg. behandelt. Die mit CO2 beladene 
Lsg. wird yom Gas getrennt u. durch Erhitzen yon der C02 befreit. Ais geeignet wird 
eine 10%ig. Lsg. yon K-Borat angegeben. Die Absorptionstemp. kann bei ca. 40
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bis 50°, vorzugsweise jedoch niedriger liegen. (A. P. 1 924178 vom 9/9. 1931, ausg. 
29/8.1933.) D r e w s .

Hauser & Co. G. m. b. H., Augsburg, Verfahren zum Einleiten ton chemischen 
Reaklionen in gesclilossenen GefdfJen. Die Einleitung der chem. Rk. in einem ge- 
schlossenen Behiilter soli durch die Lichtstrahlen erfolgen, die yon einem anderen 
GefaB ausgehen, in dem die gleiche Rk. unter Lichtbldg. vor sich geht. Das Beispiel 
wird mit Blitzlichtlampen, die mit Metallfolien u. 0 .2 gefiillt sind, durchgefuhrt, indem 
man mehrere Lampen nebeneinander angeordnet hat, von denen eine mit elektr. Strom 
entziindet wurde. Durch die auftretenden Warme- u. Lichtstrahlen soli die Entziindung 
der anderen Lampen heryorgerufen werden. (E. P. 368 383 yom 5/12. 1930, ausg. 
31/3. 1932. D. Prior. 10/2. 1930.) H o r n .

D ow Chemical Co., iibert. von: Thomas Griswold, jr., Michigan, Durchfuhrung 
chemischer Reaklionen. Dio Erfindung betriffj eine Apparatur aus keram. Materiał, 
die aus yerschiedenen Einzelteilen besteht. Sie soli in erster Linie zur Herst. von CS2 
dienen. Die aus Steinzeug bestehende Rk.-Kammer wird von auBen beheizt u. die 
Abwarme zugleich zur Verdampfung des in einem anderen GefaB befindlichen Schwefels 
benutzt. (A. P. 1 848 346 vom 1/2. 1927, ausg. 8/3. 1932.) H o r n .

Soc. d’fitudes et Rśalisation dite Ereal, iibert. von: Edmond Connerade, 
Belgien, Verfahren zur Durchfuhrung stark endolhermer Prozesse. Die Rk.-Ofen werden 
von auBen beheizt u. sind teilweise direkt von einer gliihenden M. umgeben. Die Rk.- 
Gase werden zunachst durch die gliihende M. gefiihrt, treten dami in Warmeaustausch 
mit den AuBenwiinden des Rk.-Ofcns u. werden schlieBlich unter Richtungsiindorung 
derheiBesten Zone der Ofenfiillung zugefiihrt. Ein Beispiel beschreibt die Red. vonZink- 
erzen. (E. P. 345629 yom 24/12.1929, ausg. 23/4.1931. Belg. Prior. 27/12.1928.) H o r n .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, St. Louis, Katalysator- 
anordnung. Die in Rk. zu bringenden Gase werden von oben durch unten offene oder 
mit einzeinen Offnungen yersehene Rohre in zylindr. Katalysatorkammem eingefiihrt, 
raiissen zunachst den Katalysator axial durchstromen u. werden dann unter Richtungs- 
anderung nach oben abgefiihrt. Die AuBenwande des Katalysatorraums stehen in 
direktem Warmeaustausch mit warmeleitenden Fil. Es sollen insbesondere katalyt. 
Oxydationen u. Redd. organ. Stoffe durchgefuhrt werden, bei denen eine bestimmte 
Rk.-Temp. eingehalten werden muG. (A. P. 1 826 548 yom 24/7. 1926, ausg. 6/10. 
1931.) H o r n .

Soc. An. Franęaise pour la Fabrication des Essences et Petroles, Frankreich, 
Verfahren zum Regenerieren von Katalysatoren. Die Regenerierung erfolgt durch Ver- 
brennung mittels Luft oder eines anderen oxydierenden Mittels. Die Regenerierung 
wird zwischen zwei Austreibeperioden eingeschaltet, wobei die erste Austreibung, 
z. B. mit gesatt. oder iiberhitztem W.-Dampf, bei einer solchen Temp. durchgefiihrt 
wird, daB die Kontaktmasse nach der Spiilung eine Temp. erreicht hat, wie sie fiir die 
Einleitung der Verbrennung notwendig ist, wahrend die zweite Austreibeperiode be
nutzt wird, um durch das Spulmittcl die Temp. der Kontaktmasse auf eine fiir die 
n. Behandlungsweise der Ausgangsstoffe erforderlicho Temp. zu senken. Es sollen 
in erster Linie Katalysatoren zur Behandlung von Olen regeneriert werden. (F. P.
749 011 vom 13/1. 1933, ausg. 17/7. 1933. A. Prior. 13/4. 1932.) H o r n .

IV. Wasser. Abwasser.
AlberfLiitje, Der Yorgang des Perlens und der Kohlensdureaufnahme in Flussig- 

Iceiten. Darst. an Hand molekulartheoret. Oberlegungen. (Mineralwasser-Fabrikant 37. 
729—31. 16/9. 1933.) G r o s z f e l d .

James Gibbard, Die Behandlung des Wassers mit bestimmten Silberfomien. Katadyn- 
ringe u. nach bekannten Reduktionsverff. gesilberte Porzellanstucke yerlieren mit der 
Zeit an Wirksamkeit gegeniiber B. Coli, konnen aber durch 1-std. Behandlung mit 
10°/oig. HC1 u. Auswaschen wieder aufgefrischt werden. Die Zeit, in der das W. steril 
wird, wachst mit der Kcimzahl u. dem Geh. an organ. Stoffen u. mit fallender Temp.; 
bei 22° ist Sterilitat nach l 1/*, bei 8 ° erst nach 6 —7 Stdn. erreicht. Die Ag-Konz. in 
dem mit Katadyn behandelten W., das gegen B. Coli wirksam ist, ist von der gleichen 
GróBenordnung wie in Lsgg. von AgN03, AgCl u. kolloidalem Ag yon gleicher bakteri- 
cider Wrkg. Licht verzogert die Wrkg. von Katadynringen, nicht von AgN03. Das 
Ag-Verf. ist zurzeit fiir prakt. Anwendung nicht geeignet, da die Wrkg. von Temp.
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-u. chem. Einflussen abhangig ist. (Amer. J. publ. Health Nation’s Health 23. 910—16. 
Sept. 1933. Ottawa, Ont. Dept. of National Health.) M anz.

Karl Braungard, Praklische Winkę fiir die Abnahme von Wasseraufbereitungs- 
anlagen. Ais Garantie fur die Leistung yon Wasserreinigungsanlagen ist die Restharte 
unter Angabe des Best.-Verf. u. des AJkalieniibersehusses in mg Na2C03 u. NaOH bei 
einem bestimmten Chemikalienyerbrauch, ferner Klarheit u. Ausbleiben von Nachrk. 
bei 8 -std. Stehenlassen festzulegen. (Wiirme 56. 603—04. 16/9. 1933. Berlin-Char- 
lottenburg.) jIauz.

R. E. Thompson^ Bedeutung und Wert der Enthdrlung fiir sladtische Wasser- 
versorgung. Vortrag. tlberblick iiber Wesen u. Vorteile der Enthartung von Trink- 
wasser durch Kalli oder Zeolithe. (Canad. Engr. 65. Nr. 11. 17—19. 12/9. 1933. 
Toronto, Ont.) _ Manz.

Paul Martiny, Betrachtungen iiber eine neuzeiiliche Speisewasserenihartung. Je 
nach OH- bzw. C03-Bedarf eines W. soli fiir die Vorenthiirtung Kalk-Soda oder Kalk- 
Atznatron, NaOH oder NaOH u. Soda mit einem UberschuB yon ca. 1 nwal Soda 
u. 0,5 mval NaOH verwendet werden, um eine Ruekfuhrung lediglich zur Ausnutzung 
ubersehussiger Chemikalien u. unnotigen CO,-Geh. des Dampfes zu yermeiden. Natron- 
zahl u. PhosphatuberschuB sind im Kesselhaus zweckmaBig eolorimetr. mit Hilfe des 
HELLIGE-Komparators, nach pn-Wert zwischen 12,1—12,7 u. Phosphat nach D e n ig e s  
in dem 1 : 10 mit 3°/0ig. NaCl-Lsg. yerd. Kesselwasser zu bestimmen. (Mascliinen-
schaden 10. 61— 6 6 . 1933. Dresden.) M anz.

F. van Melckebeke, Die Verschmutzung der Oewdsser und ihre Reinigung. Uber 
die Verschmutzung belg. FluBlaufe durch Industrie- u. Kanalisationsabwasser u. die 
daher drohenden Gefahren. Bespreehung yerschiedener Reinigungs- u. Verwertungs- 
yerff. fiir Abwasser. Fiir die gefiihrdeten belg. Gewasser wird das Aktiyschlammyerf. 
empfohlen. (J. Pharmac. Belgique 15. 661—64. 24/9. 1933.) D e g n e r .

V. Anorganische Industrie.
J. Jelinek, Rostung sulfathaltiger zersełzter Pyrile. Die Zers. des Pyrits beim 

Transport oder beim Lagern yerursaeht leicht Betriebsstórungen, da sich die Ver- 
brennung zu stark auf die unteren Platten yerlagert. AuBerdem nimmt der Gesamt-S- 
Geh. des Abbrandes erheblich zu. Vf, diskutiert ais GegenmaBnahme Vormahlung u. 
-trocknung. _ (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6  bis. 725—26. Juni 1933.) R. K. Mullek.

W. Jelin, Verfahren zur Extraktion des Jods aus Algen durch Autoklavierung unter 
hohem Druck. (Mitbearbeitet yon G. Gragerowa.) Die durch Auskochen von Agar- 
Agar befreiten Algen werden mit der gleichen Menge W. bei 4— 6  a t t)berdruck mehrere 
Stdn. gekocht. Hierbei gehen 98—-1000/o des yorhandenen Jods ais Jodid in Lsg. 
(Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: Chimiko-pharmazewtitscheskaia Promyschlennost] 1932. 
330—31.) B ers in .

Freiherr von Girsewald imd E. Stahl, Ammonsulfat- aus Ammoniak und Rost- 
gasen. (Vgl. Oe. P. 127 363; C. 1933. I. 653.) Das neue Verf., das zur Verwertung S02- 
armer, n. oder S02-reicher Rostgase geeignet ist, besteht darin, daB die Gase in einem 
Absorptionsturm im Gleiehstrom mit k.-gesiitt. (NH,,)2SO.,-Lsg. berieselt werden, der 
laufend die zur Bindung des S0 2 notige NH3-Menge zugesetzt wird. Die Osydation der 
Sulfitlsg. erfolgt mit Luft, die durch keram. Platten fein yerteilt eingeleitet ró d ;  statt Luft 
kann auch an 0 2 angereicherte Luft oder reiner 0 2 yerwendet werden. Die Briiden geben 
ihre Warme an die naehste Charge ab. Nach yollendeter Oxydation wird die k.-gesatt. 
Lsg. abgekuhlt u. das Salz abgeschleudert. — Die Entw. des Verf. u. seine tjberfuhrung 
in teehn. MaBstab wird beschrieben. (Mitt. Arbeitsbereich Metallges. Frankfurt/51.1933. 
Nr. 8 . 3—9. _Aug. Frankfurt a. M., Chem. Lab. d. Metallges. A.-G.) R. K. M u lle r .

L. Tamise, Neue.s Verfahren in derFabrikation von Ammoniumnitrat. Vf. schildert 
die Entw. in der Riickgewinnung der bei der Neutralisation yon HN03 mit NH3 unter 
Atmospharendruck frei werdenden Warme; die erhaltene Lsg. wird in mehreren Va- 
kuumstufen konz., unter gleichzeitiger Erwarmung der zur Neutralisation zu ver- 
wendenden Saure. Auch die Krystallisation wird mit Warmeregeneration yerbunden u. 
entweder bei Atmospharendruck oder vermindertem Druck ausgefiżhrt. (Chim. et Ind. 
29. Sond.-Nr. 6  bis. 906—20. Juni 1933.) R. K. Mu ller .

J. E. Conley und F. Fraas, Kaliextraktion aus Polyhalit. III- EinfluB der 
Teilchengrofie, Natriumchloridkonzmtration und Temperatur auf die Hei/iexlmJclioii 
mittels eines Mehrslufenrerfahrens. (II. ygl. S top.ch  u . F raG E N , C. 1931. II. 2493.)
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Um dem fiir den prakt. Betrieb wiinschenswerten Gegenstromyerf. nahezukommen, 
untersuchen Vff. die Extraktłon des calcinierten Polyhalits in Mehrstufenverss. Zur 
Auslaugung werden h. Lsgg. von hohem u. geringem Geh. an MgS04 u. NaCl verwendet. 
Bei einer KorngróDe, die dem 10-Masehensieb entsprieht, wird bei 100° prakt. genugende 
K2S04-Auslaugung erzielt. Niedrigero Tempp. sind ungiinstig; dagegen wirkt ein 
geringer NaCl-Geh. (etwa 2—2,5%) in der Estraktionslsg. deutlich gunstig, da er die 
Bldg. sekundarer fester Phasen in der Anfangsstufe zuriickdrangt. Yff. nehmen an, 
daB unter diesen Bedingungen im Gegenstromyerf. K2S04-Konzz. von 11 bis 11,5 g 
in 100 g W. bei einer Estraktionsausbeute von 97 bis 98% erreieht werden konnen. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 1002—09. Sept. 1933. New Brunswick, N. J., Bur. of 
Mines.) _ _ R. K. M u l l e r .

E. A. Nikitina, Darstellung des Kaliumnilrits durch wechselseitige Zerselzung. Bei 
der Unters. der doppelten Umsetzung N aN 02 -f- KOI ^  K N 02 +  NaCl zum Zweck 
der Gewinnung von KN02 wurden nach dem Eindampfen u. Umkrystallisieren Pra
parate erhalten, die 88,59—97% KNOa bei einer Ausbeute yon 91,2% enthielten. 
Der im Salz noch enthaltene NaCl-Rest lieB sich durch Krystallisation nicht ent- 
femen. Durch fraktionierte Krystallisation nimmt wohl die NaCl-Menge ab, es wird 
dabei jedoch die Ausbeute yerringert. Die Entfernung des NaCl durch AgN02 oder 
AgN03 ist wohl moglich, jedoch nicht vorteilhaft u. mit einem bedeutenden Ag-Ver- 
brauch, infolge der Bldg. einer Schutzsehicht yon AgCl u. der Bldg. des Komples- 
salzes KAg(N02)2, yerbunden. — Giinstigero Resultate werden dagegen erhalten, wenn 
man zur Umsetzung K 2C03 an Stelle des KC1 verwendet. Es lieBen sich so Praparate 
mit 85—99,8% K N 02 bei einer Ausbeute von 72% u. mehr erhalten, so daB sich dieses 
Verf. zur Darst. von KNOa fiir analyt. Zwecke eignet. — Die Verss. zur Gewinnung 
yon Ba(N02)2 durch doppelte Umsetzung yon BaCl2 mit NaN02 zeigten, daB es mog
lich ist, Praparate mit 89,9% Ba(N02)2 bei einer Ausbeute von 90% zu erhalten. 
(Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Ckimitscheski Shurnal. Sser. B. Shumal 
prikladnoi Chimii] 6 . 12—15. 1933. Inst. f. chem.-reine Reagenzien, Lab. f. anorgan. 
Chem. [Orig.: russ., Ausz. dtsch.].) K l e v e r .

3. Milbauer und J. DoSkar, Ober die Darstellung des Calciumchromats auf nassem 
Wege. Fur die Darst. yon CaCrÓ4 durch Fallung yon CaCl2 mit Na2Cr04 werden die 
giinstigsten Arbeitsbedingungen gesucht. Vff. empfehlen, k.-gosatt. Na2Cr04-Lsg. mit 
der 1—6 -fachen theoret. Menge einer 400—450 g wasserfreies CaCl2 in 1 1 W. enthal- 
tenden Lsg. bei 18—20° umzusetzen. Es empfiehlt sich nicht, die Rk. mit CaO u. KC1 
auszufiihren, weil der Nd. K ' u. Cl' stark zuriickhalt. Auch Erhohung der Temp. 
bewirkt yerstarkte Okklusion von CaCl2 im Nd. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6  bis. 
784—86. Juni 1933.) R. K. M u l l e r .

J.-H. Frydlender, Die Verfahren zur Magnesiafabrikation aus Dolomit. Uber- 
blick auf Grund der Patontliteratur. (Rey. Produits chim. Actual. sci. reun. 36. 481—85. 
31/8. 1933.) R. K. M u l l e r .

V. Tabakoff, Oxychlorid im technischen Zinkchlorid. Bei der Fabrikation u. be- 
sonders beim Schmelzen von ZnCl2 ist eine Oxychloridbldg. prakt. nicht zu vermeiden, 
sie tritt ferner durch Hydrolyse yon ZnCl2-Lsgg. leicht ein. IClare Lsgg. kann man 
erhalten, wenn die ZnCl2-Konz. mindestens 40°/o betragt. Eine Behandlung mit Wasser- 
dampf ist zu yermeiden. Wenn moglich, kann man NH4C1 zusetzen, ohne das Prod. 
zu schmelzen. ZweckmaBig laBt man das W. unter dauerndem Riihren zum ZnCl2 
zuflieBen. Das sicherste Mittel ist HCl-Zusatz. (Ind. chimique 20. 567—68. Aug. 
1933.) R. K. M u l l e r .

W. O. R. Wynn, Zirkonerde und ihre technischen Anwendungen. Vorlck., Darst., 
Eigg.; Verwendung ais feuerfestes Materiał, in undurchsichtigen Emails fiir Fe u. 
Stahl, zu keram. Zwecken, ais Bestandteil von Glasern, in Beleuchtungskorpern, ais 
„Kontrastin“, in Poliermitteln, Pudern u. Pigmentfarben. (Ind. Chemist chem. Manu- 
facturer 9. 237—39. 243. Juli 1933.) R. K. M u l l e r .

R. J. Traill, Radiumgemnnung aus der Pechblende vom Gropen Barensee. Uber- 
blick iiber die Ra-Produktion in anderen Landern u. die canad. Verss. zur Ausbeutung 
der Pechblende yom GroBen Barensee. Das geróstete Erz enthalt in 10 kg 1,118 
bis 1,637 mg Ra. Die Aufarbeitung der yerschiedenen Erztypen (mit hohem Si02- 
Geh. u. mit Carbonat-Barytgangart) wird beschrieben. (Canad. Min. metallurg. Buli.
1933. 448—67. Sept. Ottawa.) R. K. M u l l e r .

Charles Lepierre und A. Pio Leite, Die Radiumindustrie in Portugal. Zu der 
C. 1933.1. 3914 referierten Arbeit ist nachzutragen: Das „sehwarze Erz“ yon Urgeirięa
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enthalt in der Tonne unzers. 15—26 mg, zers. 1,33—3,69 mg Ra je nach der Tiefe. 
Es erscheint zweckmaBig, zunaehst k. oder w. mit yerd. H 2SO., unter Zusatz von etwas 
BaCl2 aufzuschlieBen u. den Filterriickstand im Autoklayen mit konz. Na2C03-Lsg. zu 
behandeln; die Carbonate werden mit HCI gel. u. der ProzeB bis zu genugendcr°An- 
reiclierung des Ra wiederholt, sodann fraktioniert, wobei Ra-Salze von 90 bis 9 5 °/_ 
Reinbeit erhalten werden. Dio wirtschaftlichen Aussichten der Ra-Fabrikation in 
Portugal erscheinen unter n. Verhaltnissen nicht ungiinstig. (Chim. et Ind. 29. Sond.- 
Nr. 6  bis. 797—-804. Juni 1933. Lissabon, Techn. Hochsch.) R. K. Mu l l e r .

A. Pio Leite, Verdnderung der portugiesischen „schwarzen“ Uranerze. (Ygl. vorst. 
Ref.) Die portugies. schwarzen Erze werden bei liingerem Stehenlassen in W. zers.; 
die erhaltene gelbe Lsg. farbt sich noch tiefer, wenn man das Erz nach einigen Tageń 
herausnimmt, an der Luft liegen laBt u. wieder in die Lsg. gibt. Die gel. U-Menge 
hangt ab von dem SO.r Geh. der Lsg., der durch Oxydation der Sulfide bedingt ist, 
P  lost sich erst yon einem bestimmten SO^-Geh. ab. In Leitungswasser wird mehr U 
gel. ais in dest. W. Von der gel. C02 ist die Auflsg. des U unabhangig. Die Unterss. 
machen die Entstehung yon Autunit u. Chalcolit aus dem schwarzen Erz erklarlich. 
(Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6  bis. 805. Juni 1933. Lissabon, Techn. Hochsch.) R.K.Mu.

William R. Jeavons und Mahlon J. Rentschler, Amerika, Verfahren zum 
Behandeln nicht zusammcnhangender feiner Pulver. Um leicht staubende Stoffe, z. B. 
Bariumperoxyd, Lampen- u. KohlenruB leichter yerarbeiten zu konnen, wird dem 
Pulyer Bariumoxyd zugemischt u. so viel W. zugesetzt, daB sich gerade krystallisierendes 
Bariumliydroxyd bildet. (A. P. 1 899 152 vom 14/11. 1930, ausg. 28/2.1933.) H orn .

Chemische Fabrik in Billwarder, vorm. H ell& Stham er A.G. ,  Hamburg- 
Billbrook (Erfinder: Hanno Geller, Hamburg), Herstellung eines mit organischer 
Substanz durchselzien kolloidalen Schwefels, dad. gek., daB NH4-Polysulfidlsgg. mit einer 
Aldehydlsg. u. bei Ggw. eines Sehutzkolloides, yorzugsweise yon Dextrin, bis zur Ent
stehung einer Fallung geriihrt u. das entstandene milchartige Prod., gegebenenfalls im 
Vakuum, bis zur Pastę oder bis zur Trockne eingedampft wird. — Der auf diese Weise 
hergestellte S findet Verwendung fiir Zwecke der Landwirtschaft, ferner in der ICaut- 
schuk- u. pharmazeut. Industrie. (D. R. P. 584 042 KI. 1 2 i yom 5/9. 1930, ausg. 
14/9. 1933.) _ D rews.

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, iibert. yon: Albert J. Gracia, Cuyahoga 
Falls, Unlóslicher Schwefel. Ein Gemisch yon Bzl. u. S-Blumen wird auf ca. 80° unter 
Riihren erhitzt. Das h. Materiał wird filtriert, u. der S getrocknet. Das so erhaltene 
Prod. findet in der Gummiindustrie Verwendung. (A. P. 1 923 723 yom 5/10. 1932, 
ausg. 22/8. 1933.) D rew S.

Silica Gel Corp., Baltimore, Oeioinnung von Schwefellrioxyd aus Schwefeldioxyd. 
Ais Kontaktsubstanz dient auf einen Triiger aufgebrachtes Pt. Der Trager besteht 
aus getrocknetem hydrat. oxyd. Gel, z. B. Silicagel, bzw. aus einer basenaustausehenden 
Verb. Ais Aktivatoren setzt man eine oder mehrere Verbb. der folgenden Metalle 
hinzu: Fe, Ni, Al, Cu, Mo, Bi, Be, V, Sn, Cr, Sin. — Weitere Ausfuhrungsformen 
des Verf. werden beschrieben. (E. P. 396 712 vom 6/2. 1932, ausg. 7/9. 1933. A. Prior. 
7/2. 1931.) _ D rew s.

Catalytic Process Corp., New York, ubert. yon: Cyril B. Clark, Scarsdale, 
Kontalctschwefelsaure. Aus dem rohen SÓ2-Brennerrostgas, welches oberhalb der 
Umwandlungstemp. gehalten wird, werden zunaehst die nicht gasformigen Ver- 
unreinigungen entfernt. Das erhitzte, teilweise gereinigte Gas wird mit yerhaltnis- 
maBig reinem SOo-Gas yermischt, das zuvor bis nahe an die Temp. des nur teilweise 
gereinigten Gases abgekiihlt wurde. Genannt ist eine Temp. von ca. 750° F. — Weitere
Ausfuhrungsformen des Verf. werden beschrieben. (A. P. 1 923 256 yom 29/3. 1930,
ausg. 22/8. 1933.) Drews.

U. St. Metals Refining Co., Carteret, iibert. von: Daniel Lattimer Ogden und 
Roger Elwyn Valentine, Woodbridge, New Jersey, V. St. A., Gewinmmg von Selen. 
Aus einer h., selenige Saure oder ihre Salze enthaltenden Lsg. wird Se in einer 
schwarzen amorplien Form durch Einleiten von S0 2 bei Abwesenheit yon HCI ab- 
geschieden. (Can. P. 303 480 vom 31/10. 1929, ausg. 26/8. 1930.) E b e n .

Lafayette M. Hughes, Denyer, iibert. von: Thomas A. Mitchell, Denver, Ge- 
winnung von Chlorwasserstoffgas. Man laBt auf entwassertes, zuvor geschm. stiickiges 
CaCl2 S 02, 0 2 u. W.-Dampf einwirken, wobei man fiir die Bldg. yon HCI u. CaS04 
geeignete Tempp. einhalt. Es soli soyiei W. anwesend sein, daB das CaS04 in Gips
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iibcrgcht. Auf diese Weise wird das Zusammenbacken des Materials yerhindert, u. 
den Gasen dor Durchgang nicht yersperrt. An Stelle von CaCL kann BaCl, verwendet 
werden. (A. P. 1 923 324 vom 28/10. 1930, ausg. 2 2 /8 . 1933.) " D r e w s .

Canadian Industries, Ltd., iibert. von: Jesse H. Hubel, Montreal, Reinigen 
ton ubersclmssiges Nalriumsulfat enthaltenden Natriumchloridlaugen. Die Laugen 
werden mit CaCl2 behandelt, so daB das Sulfat als CaS04 ausgefiillt wird. Letzteres 
wird abgetrennt, w'alirend die Lauge nunmehr zur Entfernung gel. Ca mit Na2C03 
yersctzt wird. (Can. P. 305 579 vom 16/4. 1930, ausg. 11/11. 1930.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, und Charles Carter, Liverpool, 
Herslellung eines fesłen, Alkaliclilorat enthaltenden Produktes. Man laBt Cl2 auf Alkali- 
carbonat in Ggw. von W. einwirken. Die W.-Menge betragt etwa 3—20% des Gewiebts 
des Alkalicarbonats. Das Cl wird gegebenenfalls vor der Einfuhrung in den Rk.-Rauni 
erhitzt. Die Temp. in der Rk.-Zono wird auf ca. 60—80° gchalten. Die Herst. yon 
Na-Chlorat wird an Hand eines Beispieles naher beselirieben. (E. P. 396 701 vom 
4/2. 1932, ausg. 7/9. 1933.) D r e w s .

Chemical Construction Corp., Delaware, iibert. vonrlngenuin Hechenbleikner, 
Charlotte, N. C., Oewinnung von konzentrierter Salpelersaure aus verd. HN03, die zu- 
sammen mit konz. ELSO,, als Entwasserungsmittel durcb eine łleike von Retorten- 
kammem geleitet wird. Die HN03-Dampfe werden durch die beheizten Kammern 
dem Fl.-Strom entgegengefiihrt u. abgezogen. (Zeiclinung.) (A. P. 1921255 vom 
3/4. 1929, ausg. 8 / 8 . 1933.) M. F. M u l l e r .

Odda Smelteverk A/S und Erling Johnson, Odda, Abkiihlen von salpetersauren 
Rohphospliatldsungen zwecks Kryslallisierens ton Kalksalpeter. Die Lsg. wird in Riesel- 
tiirmen od. dergl. im Gegenstrom mit k. bzw. abgekuhltcr Luft oder mit k. Abgasen 
behandelt. Die von den Gasen mitgerissene Salpetersiiure bzw. die Stickoxyde werden 
zur Herst. yon H N 03 verwepdet, indem man entweder die aus der Kuhlyorr. ent- 
weiehenden Gaso mit W. oder mit alkal. Fil. behandelt, wobei man eine fiir die Sal- 
petersauretiirme geeignete Berieselungsfl. erhiilt, oder indem man, falls 0 2-baltige 
Gase yerwendet wurden, die Abgase zur Oxydation yon NH3 heranzieht. Im  letzteren 
Falle werden die Gase vor ibrer Verwendung zur NH3-Oxydation durch Wasehen yon 
F-Verbb. befreit. (N. P. 51 032 vom 27/12. 1929, ausg. 20/6. 1932.) D r e w s .

Royal Baking Powder Co., New York, iibert. von: William E. Stokes, Brooklyn, 
und Charles T. Whittier, Nutley, Oewinnung eines sauren Phosphales. Zu yerd. 
H3P04 gibt man in W. suspendiertes fein yerteiltes Ca-Carbonat, so daB ein Gemisch 
entsteht, in dem eine Konz. yon 20—40% Monocalciumphosphat yorlianden ist. 
Wahrend der Rk. soli die Temp. nicht hóher als 100° F  steigen. Das Trocknen des 
Endprod. erfolgt bei hochstens 140° F . (A. P. 1 924137 vom 26/11. 1928, ausg. 
29/8.1933.) D r e w s .

Franz Krczil, Tschechoslowakei, Verfahren und Vorrichlung zum Reinigen oder 
Regenerieren von siliciumhalligen Sloffen, z. B. Kieselgur, Infusorienerde, Kaolin, 
Ton etc., durch Rósten oder Abbrennen unter Zufuhrung yon indifferenten oder chem. 
wirksamen h. Gasen. (F. P. 748 584 yom 7/1. 1933, ausg. 6/7. 1933. D. Prior. 8/1. 
u. 4/4. 1932.) M. F . M u l l e r .

Adolf Kopkę, Halle a. S., Verfahren zur gleichzeiligen Gewinnung von Ru fi und 
reinem Wassarstoff aus KW-stoffen, insbesondere CH4, durch Spaltung mittels Warme, 
dad. gek., daB in einer besonderen geschlossenen Apparatur liocherhitzter H 2 mit 
den yorgewarmten KW-stoffen gemischt wird, ohne daB eine t)bersclireitung der 
fur die nachtragliche yollstandige Spaltung des KW-stoffes erforderlichen Temp. 
eintritt, u. nach Spaltung dieses Gemisches der freiwerdende H 2 gekiihlt, worauf ein 
Teil nach Wiedererhitzung der Zers.-Kammer zugefiihrt wird. (Zeiclinung.) (D. R. P. 
584538 KI. 22f vom 3/9. 1929, ausg. 21/9. 1933.) M. F . M u l l e r .

J. Erdos, Budapest, Herstellung ton kalklialliger Aktitkohle. Aktive oder inakt. 
Kohle oder aufbereitete Stoffe tier. oder pflanzl. Herkunft werden mit Ca-Verbb. 
(10—50%) yermischt, auf 600—900° erhitzt, unter teilweiser oder ganzlicher Aus- 
sehlieBung von Luft in indifferenter Atmosphare abgekuhlt. Zur yollstandigen oder 
teilweisen Lsg. der Ca-Verbb. (CaO, CaC03) wird die M. mit anorgan. oder organ. Sauren 
oder anderen Ldsungsmm. oder dereń Gemischen yersetzt, bei 100—400° getrocknet, 
oder Tempp. yon 900° abermals ausgesetzt. Neben dem Erhitzen u. Trocknen (bei 
Uber- u. Minderdruck) kann man gleichzeitig eine Behandlung der M. mit uberhitztem 
Dampf durchfuhren. (Ung. P. 105 404 vom 27/1. 1931, ausg. 1/3. 1933.) G. K onig.
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Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: John E. Muth
Berkeley, Gewinnung von Eisentelracarbonyl. Eine in alkal. Fl. hergestellte Lsg. voń 
Fe-Pentacarbonyl wird mit einer Mineralsaure angesauert. Das erhaltene Tetra- 
carbonyl wird abgetrennt. Man kann in alkal. wss. oder alkoh. Lsg. arbeiten. (A P 
1924453 Tom 12/1. 1931, ausg. 29/8. 1933.) D r e w s .

George Frederick Thomson, Cheltenham, England, Gewinnung von Poltasche 
aus dem Flugstaub von Feuerungen durch Aufnehmen in W. u. Eindampfen der Ls« 
unter Zufiihrung von Verbrennungsgasen. (E. P. 396111 vom 19/2. 1932, ause. 
24/8. 1933.) M. F. Mu l l e r .

A.-G. Jungbunzlauer Spiritus- und chemische Fabrik, Wien, Gemnnung von 
hochprozeniiger Poltasche aus technischen Potlaschelaugen. Die Ląugen werden zunachst 
durch stufenweises Eindampfen u. Abkiihlen yon der Hauptmenge der yerunreinigen- 
den Salzc befreit. Hierauf wird aus den Laugen K-Na-Carbonat ausgesehieden. Die 
Abscheidung dieses Salzes aus den gereinigten, sogenannten achtziger Laugen erfolgt 
durch Kiihlung, zweckmiifiig auf Tempp. zwischen 0° u. —12°. Die vom ausgeschiedenen 
Doppelsalz abgetrennten Laugen werden entweder unmittelbar calciniert oder auf 
krystallwasserhaltiges K 2C03 u. allenfalls techn. reino Pottasche verarbeitet. (Oe P. 
134494 Tom 27/5. 1932, ausg. 10/8. 1933.) D r ew s .

Burnham Chemical Co., Reno, iibert. yon: Henry Teynham Woodward, Ber
keley, Gewinnung von Glaserit aus Laugen des Searles-Sees. D ie Lauge wird zunachst 
konz., wobei sich Bohglaserit abscheidet. Letzterer wird zwecks Reinigung mit yerd. 
NaOH-Lsg. behandelt. (A. P. 1 923 407 vom 21/8. 1929, ausg. 22/8. 1933.) D rew s.

National Aluminate Corp., Chicago, iibert. yon: Glenn H. Wagner, Belleville, 
Gewinnung von trockenem Natriumaluminat, das weniger ais 0,l°/0 wasserunlosliche 
Verunreinigungen enthalt. Eine konz. Lsg. yon NaOH wird mit Al(OH)3 in solcher 
Menge erhitzt, daB das Verhaltnis yon A120 3 zu NaOH in der Lsg. etwa 0,9 zu 1,1 
betragt. Man laBt die Rk.-M. erstarren. Bei der Durchfuhrung des Verf. darf die 
Temp. der Ausgangslsg. nicht iiber ihren Kp. gesteigert werden. — Es werden weitere 
Ausfuhrungsformen des Yerf. beśchrieben. (A. P. 1 923 464 yom 4/4. 1928, ausg. 
22/8. 1933.) D r ew s.

Archibald O. Mason, Highland Park, ID., Herstellung von Zinkoxyd aus zink- 
halt. Abfallen, Gekratze, Badschlamm etc., die im wesentlichen frei von Oxyden u. 
anderen chem. Verbb. sind, durch Erhitzen in einem Ofen, so daB sich das Zink ver- 
fliichtigt, worauf das dampfformigo Zn zu ZnO oxydiert wird. (A. P. 1924872 yom 
28/3. 1932, ausg. 29/8. 1933.) M. F. Muller .

Eugśne Sterkers und Louis Charles Humbert, Frankreich, Gewinnung von 
reinem, bleifreiem Zinkozyd. In die Yerfluchtigungsretorte wird unter Druck CO, 
welches aus einer geeigneten Generatoranlage stammt, eingefuhrt. Das unter Druck 
stehendo CO vergróBert die Differenz zwischen den Kpp. der Metalle Zn u. Pb. Durch 
Regelung des Uberdruckcs wird diese Differenz aufrecht erhalten. Das Pb wird auf 
diese Weise nicht yerfliichtigt. Die Oxydation des Zn-Dampfes erfolgt in Ggw. der 
sich im Brenner bildenden C02. Bei den benutzten Retorten liegt die Brenner- 
miindung unterhalb des Eintritts des CO. Zur Verarbeitung eignen sich besonders 
Zn u. Pb enthaltende Galyanisationsriickstande. (F. P. 750 529 yom 10/2. 1933,
ausg. 11/8. 1933.) D rews.

Polskie Zakłady Przemyślu Cynkowego Spolka Akeynja w. Bedzinie, Polen, 
Gewinnung von Zinkclilorid und Eisenoxyden. Man laBt Chlorwasserstoffsaure bei 
geeigneter Temp. u. in Ggw. eines Luftstromes auf Zinkasche einwirken. Die erhaltene 
Lsg. enthalt das ZnCl», wahrend der Nd. aus hydrat. Fe-Oxyd u./oder Fe-Oxyd besteht. 
(F. P. 751132 yom 20/2. 1933, ausg. 28/8. 1933.) Drews.

Grasselli Chemical Co., Cleyeland, iibert. yon: Edward A. Taylor, develand, 
Gefuiinnung von Zinksulfat mit niedrigem, Krystallwassergehalt. Eine Zn-Sulfatlsg. wird bis 
auf den gewiinschten W.-Geh. konz., z. B. yon 44—34%. Bei diesen Konzz. krystalli- 
siert das Monohydrat aus. Der auf diese Weise erhaltene dicke Brei wird iiber eine von 
innen mit W. gekiihlte rotierende Trommel geleitet, wobei sich ein Film von wenigen mm 
Dicke bildet, den man in sehuppenartige Gebilde zerbricht. (A. P. 1922 902 vom 19/1. 
1931, ausg. 15/8. 1933.) D r ew s.

Soc. Miniśre & Metallurgiąue de Penarroya, Paris, Reinigen von Zinksulfat-
losungen. Zu F. P. 683 810; C. 1930. II . 1422 ist nachzutragen, daB die Lsgg. nut 
Dimethylglyoxim oder einem anderen Oxim bzw. mit organ. Phenolen o. dgl. behandelt 
werden, wodurch die anorgan. Yerunreinigungen in Komplesyerbb. iibergefuhrt werden.



1933. II. H VI. G l a s . K e r a j i ik . Ze m e n t . B a u s t o f f e . 3175

Hieran sclilieBt sich die Behandlung mit akt. Kohle. (N. P. 51 080 yom 29/10. 1929, 
ausg. 27/6. 1932. F . Prior. 30/1. 1929.) D r e w s .

Urlyn C. Tainton, St. Louis, Entfernen von Cadmium, Kobalt, Germanium o. dgl. 
aus Zinksalzlosungen. Man bringt die Lsg. in innige Beriihrung mit metali. Zn in Ggw. 
von Tellur. (A. P. 1 920 442 vom 30/6. 1930, ausg. 1/8. 1933.) D r e w s .

Sharon Steel Hoop Co., Sharon, iibert. von: Henry S. Marsh und Carl W. 
Weesner, Youngstown, Herstellung von Ferrisulfat. Wasserfreies Ferrosulfat wird in 
Ggw. von 0 2 auf ca. 900° F  erhitzt, wobei Ferrisulfat u. Ferrioxyd entstehen. Die er- 
haltene M. wird langsam unter Riihren u. Kiihlung in verd. H 2S04 gebracht. Das End- 
prod. wird sodann auf ca. 300—850° erhitżt. (A. P. 1 917 945 vom 14/12. 1928, ausg. 
11/7. 1933.) D r e w s .

Paolo Pestalozza, Mailand, Herstellung von Ble,ichprulver. Fein gepulyerter Kalk 
wird untor Verwendung von pneumat. Mitteln, z. B. durch Saugen oder Druck, mit 
Luft u. Cl2 in innige Beriihrung gebracht. Ein Strom von Luft u. Cl wird kontinuier- 
lick in den Rk.-Raum cingefuhrt, u. zwar unterhalb des Eintrittes fiir den Kalk, welcher 
lediglich durch die Einw. der Sohwerkraft den Raum passiert. Hierbei kommt der 
Kalk mit dem Teil des Luft-Cl-Gemisches in Beriihrung, welcher eine genugende Ge- 
schwindigkeit aufweist, um den Kalk in Suspension zu halten u. bis zu dem Punkt 
mitzufiihren, an dem die Gasgeschwindigkeit nachlaflt. Der Kalk bewegt sich nunmehr 
nach unten u. gelangt wieder in die Zone erhohter Geschwindigkeit, wird mitgerissen usw. 
Das Luft-Cl-Gemisch wird kontinuierlich aus der Rk.-Zone abgezogen. Das ver- 
wendete Gasgemisch muB geniigendo Luft enthalten, daB dadurch ein Kiihleffekt or- 
roicht wird. —• Die zur Durchfiihrung des Verf. geeignete Apparatur wird beschrieben. 
(E. P. 394 373 vom 17/12. 1931, ausg. 20/7. 1933. It. Prior. 22/12. 1930.) D r e w s .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Bleichpulver. Kalkhydrat 
wird in iiblicher Weise mit gasfórmigem Cl behandelt, bis ein Prod. mit einem Cl- 
Geh. von 30—32% oder auch, falls das Rk.-W. wahrend der Chlorierung partiell ent- 
femt wird, yon 34% entsteht. Nach dem Entwassem wird dieses Prod. sodann mit 
geniigenden Mengen eines hochprozentigen, wasserfreien Ca-Hypochlorites yersetzt, 
so daB ein Endprod. mit 36—37% nutzbarem Cl erhalten wird. (E. P. 391078 vom 
17/12.1932, ausg. 11/5.1933. F. P. 747 437 yom 12/12.1932, ausg. 17/6.1933.) D r e w s .

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
—, Phonolith ais Emailrohstoff. Phonolith ais Ersatzstoff fiir nord. Feldspat ist 

charakterisiert durch den niederen Si02- u. hohen Al20 3-Geh. Der hohe Anteil an 
Fe20 3 (2,6%) erlaubt nicht die Verwendung fur WeiBemails. Fiir Farbemails konnte 
eine Verschlechterung durch das Fe20 3 nicht festgestellt werden. Die Schmelz- 
dauer wurde durch Phonolith emiedrigt. (Glashiitte 63. 421—22. 442—44. 26/6. 
1933.) L ó f f l e r .

—, Die Homogenitat der Emailfritte und ihre Bedeulung fiir die Beschaffenheit des 
Emails. An Hand einer Reihe yon Yersuchsschmelzen wird die Notwendigkeit erlautert, 
die Emails nicht bis zur Homogenitat durchzuschmelzen. (Keram. Rdsch. Kunst- 
keramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 460—62. 31/8. 1933.) L ó f f l e r .

W. F. Hausmann, Vber die Stabilitat von Emailsuspensionen. Vf. priift eine 
Reihe yon russ. Tonen auf ihre Eignung fiir Emailansatze. Er findet, daB das Sus- 
pensionsvermogen eines Tones nur auf Grund seines Dispersionszustandes zu beurteilen 
ist, wahrend die chem. Zus. keinen Anhalt dafiir bietet. Anwesenheit geringster Mengen 
von CaS04 bewirkt Ausflockung der Emailsuspension. Alterung der Emailschlicker 
gestattet es, die Menge der Stellmittel herabzusetzen. Fiir die Best. des Verdichtens 
der Emailmasse hat sich ein Pendelyiscosimeter, das auf der Diimpfung der Schwin- 
gungen eines in die M. tauchenden Pcndels beruht, ais gut geeignet erwiesen. (U.S.S.R. 
Supreme Council Nat. Econ., Trans. Ind. Res. Inst., Ceram. Res. Inst. Nr. 33. 
38 Seiten.) RÓLL.

Erich Becker, Vber emaiUierbares Gufieisen. Um schadliche Spannungen in der 
Emaille zu vermeiden, arbeitet man yorteilhaft mit moglichst groBer Eisenschwindung. 
Dem Wachsen des GuBeisens muB Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ortliche grobe 
Graphitabscheidungen im Roheisen kóimen Blasenbldg. in der Email yerursaehen. 
Der Si-Geh. soli bei einem C-Geh. von 3,5—3,6°/„ zwischen 2,2 u. 2,6% liegen, der 
P-Geh. 0,9°/o. der S-Geh. 0,ll°/o nicht iiberschreiten. Erwiinscht ist Mn (0,6—0,9%), 
das S ais MnS bindet. Ein zu hoher S-Geh. kann Abspringen der Email zur Folgę
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haben, wobei rostrote Fleeken erscheinen. — Empfehlenswert ist es, fiir den Email- 
guB ein GuBeisen mit nur 2,8—3% C zu yerwenden (Si-Geh.: 2,8—3%). (Apparate- 
bau 4 5 . 109—11._ 29/9. 1933.) K u t z e ln ig g .

W. P. Waulin, Zur Frage der Schadlichkeit der Aniimonemails. Die Auslaugbar- 
ko.it, des Antimons aus Emails und emailliertem Geschirr. In russ. Fabriken hergestelltes 
Gesehirr wurde auf Abgabe von Sb aus der Glasur u. auf Gesundheitsschadlichkeit 
in dem Geschirr _ zubereiteter Speisen gepruft. Die Emails enthdelten im Ansatz 
1>5—3,6% Sb. Die Valenzbest. des Sb in den Fritten ergab, daB das Sb zu 60—90% 
in die fiinfwertige Verb. iibergelit. Die Geschirre wurden mit 1 - u. 4%ig. CH3C00H, 
l%ig- Na2C03 u. W. gekocht. Die Lsgg. enthielten nach 2-std. Kochen 0,2—3,5 mg 
Sb20 3 u. 0,4—-4,5 m Sb20 5 im Liter. Fur die Betriebskontrolle empfiehlt sich Auf- 
kochen der Fritte mit starken Sauren, wobei auf Einhaltung einer bestimmten Korn- 
groBe geachtet werden muB. — Physiol. Verss. mit in den Geschirren gekochten Gemiise- 
breien ergaben bei einem Sb-Geh. bis zu 2  mg/l yollstandige Unschadlichkeit der 
betreffenden Nahrungsmittel. Auch Extrakte mit l%ig. CH3COOH liatten im Tier- 
yers. keine nachteilige Wrkg. Weitere Tieryerss. zeigten, daB im Gegensatz zur starken 
Giftwrkg. des Brechweinsteins das Na-Metaantimoniat vollig unsehadlich ist. (U.S.S.R. 
Supreme Counoil Nat. Econ., Trans. Ind. Res. Inst., Ceram. Res. Inst. Nr. 29.
31 Seiten.) R oll.

J. T. Howarth, W. Maskill und W. E. S. Turner, Die Beaktionsgeschwindig- 
keit zwischen Kieselsaure und Natriumcarbonat bei verschiedenen Temperaturen und der 
Vorgany der Glasbildung. Gemische yon Quarzkornern u. Na,C03 in den Mischungs- 
yerhaltnissen Na2C03 +  1, 2, 3 u. 4 Si0 2 wurden in Luft steigenden Tempp. aus- 
gesetzt. MeBbare Umsetzung beginnt bei 390°. Fiir Na2C03 +  3 Si02 werden fiir 
die Tollstandige Umsetzung benotigt: bei 650°: 35 Stdn., bei 700°: 15 Stdn., 
bei 800°: 90 Min., bei 820°: 14 Min. Bei der Sclimeltzemp. (825°) erfolgt die 
Umsetzung sehr sclmell. Im Rk.-Prod. war stets ein geringer Rest C02 feststellbar, 
selbst nach Erhitzung auf 1200°. Die Ilk.-Geschwindigkeit entspricht einem mono- 
molekularen Rk.-Vei'lauf. Bis 700° sind die Rk.-Prodd. pulverformig. Die Sinterungs- 
temp. hangt von der Zus. des Gemisehes ab; sie ist etwas unter 700° fiir Na2C03 +  Si02 
u. etwas iiber 750° fur Na2C03 +  4 Si02. Die Umsetzung beginnt auf der Oberflaclie 
der Quarzkórner. Unterhalb der Schmelztemp. resultiert ein korniges Prod., das in 
der Form den urspriinglichen Quarzkórnern entspricht u. durchscheinend ist. Die 
Rk. schreitet von der Oberflaehe schiehtenweise ins Innere der Korner fort. (J. Soc. 
Glass Teclinol. 17 . Nr. 65. Trans. 25—49. Marz 1933.) R o ll .

W. E. S. Turner, Soda. Verss. haben gezeigt, daB schwere Soda der leichten 
vorzuziehen ist. Letztere neigt zum Stauben, Kumpenbldg., yorzeitigein Ausschmelzen 
aus dem Gemenge. Der schweren Soda gleiehwertig ist gekórnte, dereń KorngróBe 
etwas unter der des Sandes liegt. (J. Soc. Glass Technol. 17. Nr. 65. Proc. 22—25. 
Marz 1933.) R o ll .

James Meikle, Einige Bemerkungen uber geharletes Tafelglas. Ubersicht iiber 
Herst., mechan. Eigg. u. Priifung von Hartglas, speziell des engl. Fabrikates „armour-
plate“. (J. Soe. Glass Technol. 17- Trans. 149—68. Juni 1933.) R o l l .

— , Bearbeitung von Glas mit Hartmetallwerkzeugen. Krit. Bemerkungen zu dem 
Vortrag yon F e h s e  u. K in d t  (C. 1 9 3 2 .1. 3333) vom Standpunkt des Lampenblasers. — 
Entgegnung: Hinweis auf die neueren Fortschritte in der Anwendung yon Widia- 
werkzeugen. — Anweisungen fiir die mechan. Verformung von Glas durch Zerspanung: 
Drehen, Gewindesehneiden, Bohren, Senken, Frasen. Fiir alle Glasbearbeitungsverff. 
%vird die Yerwendung von W. ais Kiihlndttel empfohlen. (Glas u. Apparat 14. 137—39. 
145—46. 153—55. 1/10. 1933.) R. K. M u lle e .

Paul Erculisse, Uber den moglichen Angriff von Hochofenzement auf das Eisen 
im Beton. Beobachtungen an Eisenteilen, die aus 10 Jahre altem Eisenbcton heraus- 
gebrochen wurden, bestatigen den durch galyan. Spannungsmessungen yoraus- 
zusagenden Nichtangriff von Hochofenzementmorteln auf Eisenteile. (Chim. et Ind. 
2 9 . Sond.-Nr. 6  bis. 820— 21. Juni 1933.) E l s n e r  v . Gronow .

Alfred H. Loveless, Baustoffe fiir chemische Fabriken. V. Keramisclie Massen. 
(IV. vgl. C. 1 9 3 3 . II. 1421.) Feuer-, saure-, alkali- u. stofifeste keram. Massen. (Ind. 
Chemist chem. Manufacturer 9- 99—101. 126—28. 161—63. Mai 1933.) FMEDEMANN.

L. P. Collin, Wachsende Bevorzugung von gefarbten Ziegeln. Kurze Ubersicht iiber 
die yerschiedenen Verff. zur Herst. von gefarbten Ziegeln. (Engng. Contract Rec. 4~. 
660—61. 5/7. 1933.) Schusterius.
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Paschke und D. Fastie, Anwendung von Hochofenschlacke zur Herstellung ton 
Pflastersteinen. BetriebsmaBige Verss. zur Verbesserung der Eigg. der Hochofenschlacke 
durch Zusatz von Sand, Gichtstaub, Walzsinter u. Ton. EinfluB der Si02- u. Fe20 3- 
Anreicherung der Schlacko auf Porigkeit, Zonenbildung, Gefiige u. Festigkeit. Si02- 
Zusatz a 11 e i n zur Hochofenschlacke begiinstigt glasiges Erstarren, geringer Fe20 3- 
Zusatz bewirkt feinkrystallines festes Gefiige, ohne daB Eisenzerfall eintritt. (Ciment 
38. 11—13. Jan. 1933.) E l s n e r  v . G r o n o w .

—, Die gegenwartige Praxis in der tjberbelonierung alter Pflasterungen. (Engng. 
Contract Rec. 47. 695—98. 19/7. 1933.) R. K. Mu l l e r .

W. Dawihl, Eine Methode zur Bestimmung des Porenraumes im Email. An sorg- 
faltig nach der KorngroBo geordneten Emails wird das Raumgewicht bestimmt 
u. festgestellfc, daB der Hauptanteil der Poren einen Durchmesser von <  0,09 mm hat. 
(Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41 . 406— 07. 3 /8 .1 9 3 3 .)  L o f f .

—, Methodischer Vorschlag zur Hydrolyse von Email. Es wird yorgesclilagen, 
nicht Emailgries auf Hydrolyse zu priifen, sondem emaillierte Gegenstande. (Sprechsaal 
ICeramik, Glas, Email 66 . 576—77. 24/8. 1933.) L o f f l e r .

Vladimir Skola, Das System AL0r Ti0.,-Si02. Dem iiblichen Handelsgebrauchi 
cntsprechond wird der Tonordegeh. in keram. Rohstoffen ais Summę des wahren A120 3- 
Geh. u. des T i0 2-Geh. angegeben. Diese Bezeichnungsweise ist unkorrekt, weil das 
Ti02 meist die Giite der Rohstoffe u. Fabrikate beeintrachtigt. Aus den yollstandigen 
heterogenen Gleiehgewichten im System Al20 3-Ti02-Si02 konnte man sich ein Urteil 
uber die Berechtigung der iiblichen Angabe des Tonerdegeh. bilden. (Chim. et Ind. 
29. Sond.-Nr. 6 bis. 822—24. Juni 1933.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

R. Boroditzkaja, Uber das Verhalten des naturlichen und kunstlichen Aluminium- 
oxyds und -hydroxyds gegen Salzsaure- und Sodaldsungen unter den Bedingungen der 
rationellen Tonanalyse. Es wurde das Verh. yon Diaspor, Sporogelit, Hydrargillit, 
kiinstlichem ALfi^-H /J  u. Korund gegen 10%ig. u. 2%ig- HCI u. 5°/0ig. Na2C03-Lsg. 
gepriift. Das rohe u. bei yorschiedenen Tempp. gebrannte Materiał wurde 10 bzw.
5 Stdn. auf dem W.-Bad mit HCI (10- bzw. 2%’g-) bearbeitet; der ungel. Riickstand 
wurde 2 mai jo 1 Stde. mit 5°/0ig. Na2C03-Lsg behandelt. Die Al20 3-Hydrate u. der 
Korund konnen nach den Vers.-Ergebnissen in folgende Reihe fallender Loslichkeit 
gcbracht werden: Hydrargillit u. kiinstliches A120 3 -H 20, Sporogelit, Korund, Diaspor. 
Das Brennen der Mineralien anderfc die Loslichkeitsverhaltnisse. Sporogelit u. kiinst- 
liches A120 3 -H20  besitzen ihre beste Loslichkeit, wenn sie auf ihre Dehydratationstemp. 
von 400° yorgebrannt wurden. Bei Korund u. Hydrargillit sinkt mit steigender Brenn- 
temp. dio Loslichkeit. Die geschilderten Verhaltnisse ermoglichen die annahomde 
Best. der Al-Hydroxyde in Bauxiten u. bauxitartigen Tonen, da aus dem Geh. der- 
selben an H20  u. A120 3 bei der Gesamtanalyse u. der Zus. der aus dem bei 600° ge- 
brannten Ton erhaltenen Ausziige mit HCI u. Na2COs die Ggw. des Mono- oder Tri- 
hydrats festgestellt werden kann. Falls die Anwesenheit des Monohydrats festgestellt 
ist, kann durch Behandlung einer bei 400° gegliiht-en Probe mit HCI die Ggw. von 
Sporogelit oder Diaspor bestimmt werden, da ersterer sich in HCI vóllig lóst, letzterer 
dagegen kaum 1. ist. (U.S.S.R. Supreme Council Nat. Eeon., Trans. Ind. Res. Inst., 
Ceram. Res. Inst. Nr. 30 . 31 Seiten.) R o l l .

Meyer, Zur Klinkemormung. An einer Reihe von Klinkern, die schon langere 
Zeit im Pflaster gelegen hatten, wurden Festigkeitspriifungen u. Einlaufzeitpriifungen 
vorgenommen. Es zeigte sich, daB die Druckfestigkeit einen gewissen Anhalt fiir die 
Beurteilung der Lebensdauer eines Klinkers im Pflaster bot. Eine wesentlich bessere 
Unterscheidungsmoglichkeit wurde durch die Messung der Einlaufzeit von 1 ccm W. 
aiif eine Flacho von 3 X 3 cm erreicht. Ebenso zeigte auch die Diinnschliffunters., 
wie weit die Versinterung yorgeschritten war, ob man es schon mit einem echten 
Klinker oder noch mit einem Hartbrandstein zu tun hatte. Die Priifung der W.- 
Aufnahme nach DIN 105 u. das Raumgewicht lieBen keine brauchbaren Unter- 
scheidungsmoglichkeiten zu. (Tonind.-Ztg. 57. 820—22. 30/8. 1933. Braun- 
schwcig.) ̂  Sc h u s t e r iu s .

E. Diepschlag, Verfahren zur Priifung der Temperatur tropfbarer Yerfliissigung 
non Brennstoffaschen, Schlacken und Steinen. In einer Yers.-Einrichtung in einem Silit- 
stabofen wurden Abtropftempp. gemessen. Der App. wurde mit bekannten Salzen u. 
Sihcat-Motalloxydmischungen gepriift. Ferner wurden die Abtropfpunkte einer Hoch
ofenschlacke, einer oberschles. Steinkohlen- u. Koksasche mit etwa 1426 bzw. 1403 
bzw. 1343° festgestellt. (Feuerungstechn. 21 . 115—17. 15/8. 1933. Breslau.) S c h it js .

XV. 2. 211
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Deutsche Spiegelglas-Akt.-Ges., Grimenplan b. Alfeld, Loinc, Verfahren zur 
Herslellung von Uberfcmgglas durch Ausheben eines mit Uberfang versehenen endloseii 
Glasbandes unmittelbar aus der Sehmelze, dad. gek., daB das den Uberfang bildende 
Farb- oder Triibglas in ungesehmolzenem Zustande vor der ais Stau wirkenden Ziek- 
diise oder vor einem der Ziehstelle vorgelagerten, ais Stau wirkenden Webr in solcher 
Menge aufgebracht u. standig erneuert wird, daB das zur Ziehstelle unter dem Wehr 
bzw. unter der Ziehdiise hinwegstrómende Grundglas von der inzwisehen geschmolzenen 
Farb- oder Triibglasmasse eine zur Bldg. des Uberfanges genugende Menge laufcnd 
mitmmmt. (Zeichnung.) (D. R. P. 584 214 KI. 32a vom 28/2. 1931, ausg. 16/9.

i  . _ M. F . Mu l l e r .
Corning Glass Works, Corning, N. Y., ubert. yon: Fred M Locke Fred 

J. Locke und Mercie P. Locke, Victor, N. Y., ScJimdzen von Glas in einem Graphit- 
tiegel durch Aufbringen einer leicht reduzierbaren u. schmelzenden Antimonverb 
auf die Oberflache der Sehmelze, so daB sich eine dunne Schicht von Sb-halt. Materiał 
auf dem GlasfluB bildet, die eine Verfarbung desselben verliindert. Das Verf. dient 
insbesondere zum Schmelzen von Borosilicatglas, insbesondere Na-Borosilicatulas 
(A. P. 1923 221 vom 23/3. 1931, ausg. 22/8. 1933.) M. F. Muller

Bornkessel Brenner und Glasmaschinen G. m. b. H., Berlin. Verfahren und 
yornchtung zum Spmnen ran Glasfaden mittels eines von der fl. Glasmasse abfallendon 
Glastropfens, dessen nachgezogener Faden auf einer umlaufenden Trommel auf- 
gewickelt wird. Das Verf. ist dad. gek., daB der Tropfen in eine Muldę fallt, die 
koaxial mit der Wickeltrommel, aber unabhiingig yon ihr bewegbar ist, u. welche sich 
bei ihrer Umdrehung um die Wickeltrommel in der Aehsenrichtung der Trommel 
yerschiebt, so daB sie nach etwa einer Umdrehung aus dem Bereich des nachgezo^enen 
iadens gelangt ist. Anspriiche 2 u. 3 betreffen die Vorr. (Zeichnung.) (D. R. P. 
584 215 IO. 32a yom 10/9. 1930, ausg. 16/9. 1933.) M. F. Mu ller .

„Eternit Pietra Artificiale, Soc. An., Genua, Herslellung von nahtlosen Asbest- 
zamentrohren mit geringem Durchmesser u. mit geringer Wandstiirke auf gewóhnlichen 
l a  p! e r ni a s c li i 11 (' n. Jfan iibt auf die ganze Lange des Rohres einen Druck aus, der 
wahrend der gesamten Herst. mit Hilfe einer mechan. Vorr. konstant gehalten wird. 
(N. P. 51 088 vom 20/2. 1931, ausg. 27/6. 1932.) D rews.

Roger W. Cutler, Needham, Mass., Herslellung von Belag- oder Bekhidungs- 
stoffen fur Wandę, Dacher usw. Holzschliff od. ahnl. jFasermaterial wird mit Gips, 
Ton oder Sand geniischt, worauf aus der Mischung mit Hilfe eines Bindemittels, wie 
Porllandzement, Kalium- oder Nalriumsilicat Platten hergestellt werden. Zur Erholiung 
der Feuerbestandigkeit kann man der Mischung auch noeh feuerfest machende Salze, 
wie Borax, NII,fil, (NH^^SO^, (NHi )3POĄ oder Al2(S04)3 zusetzen. Die Platten werden 
dann, um sie wasserfest zu machen, impriigniert u. zwar zweekmafiig mit einer Lsg. 
eines der bekannten synlliet. Harze, das sich noeh im sogen. A- oder B-Zustand befindet 
u. dann durch Erhitzen der Platten in den C-Zustand ubergefulirt wird. (A. P. 1924181 
yom 16/6. 1928, ausg. 29/8. 1933.) B eiersd o r f .

Michel & Marchal, Frankreich, Yerfaliren zur Herslellung schalldampfender Ober- 
fliichen. Auf die Oberflachen, z. B. Koffer, ICarosserien, Kinoinnenraume, Konzert- 
sale usw. wird erst ein Bindemittel, bestehend aus 25% Standol, 45% CaC03, 3% Kunst- 
harz, 22*/,% Mineralól, 1% Siltkatiy u. 1/»% Bleiglatte, aufgebracht. Dies wird dann 
ein- oder mehrmals mit 2—3 mm langen Fasern eingestaubt. (E. P. 394 827 vom 
4/8. 1932, Auszug yeroff. 27/7. 1933. F. Prior. 4/8. 1931.) BRAUNS.

S. Amberg, Schweiz, Feuerfeste, schall- und wasserdichle Isoliermassen. Hydraul. 
Bindemittel werden mit saure- u. S-freien Hydrosolen pflanzliclier Herkunft, Des- 
infektionsmitteln u. schleimbildenden Arzneimitteln zu einem Brei yermiseht u. dann 
in i  ormen gegossen. Das Vcrmischen der Bestandteile kann auch in der Warme vor 
sich gehen. Vgl. auch Tscheehoslowak. P. 43 757 [C. 1933. II. 1742]. (Ung. P. 105321 
vom 31/1. 1931, ausg. 1/3. 1933.) G. Konig.

Building Products Ltd., Montreal, ubert. von: Harold E. Pringle, und Leslie
S. Odell, Montreal, Quebec, Canada, Wandbekleidung, bestehend aus Pappe, dereń 
eine Seite mit Asphalt, dem kórniges Materiał zugesetzt worden ist, uberzogen ist, u. 
dereń andere Seite mit einem wasserabstoBenden Wachs bedeckt ist. (Can. P. 303706 
vom 20/3. 1929, ausg. 9/9. 1930.) M. F. Mu ller .

Bau- und Isolierplattenfabrik Akt.-Ges., Schweiz, Bauplalte. Langfaserigc 
łullstoffe, insbesondere Holzwolle o. dgl., werden mit Gips u. Zement ais Bindemittel 
yermiseht; u. zwar werden die mit W. benetzten Fiillstoffe zunachst mit dem Gips
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gemisoht, u. nach weiterem Hinzufiigen yon W. wird sogleicli der Zement'beigogeben. 
Die fertige M. wird zu Platten geprefit. Die Platten liaben ausreicliende Festigkeit 
u. sind dabei widerstandsfiihig gegen Feuchtigkeit. Der sehnell erhartende Gips gibt 
den Platten in wenigen Minuten die geniigende Stcifigkcit, so daB sie aus den Formen 
lierausgenommen werden konnen; der Zement kann dann weiter abbinden. (F. P.
750 807 yom 15/2. 1933, ausg. 19/8. 1933.) H e i n r i c h s .

Lancaster Asphalt, Inc., New York, V. St. A., iibert. yon: Thomas Robinson, 
New York, V. St. A., Bauplalte, insbesondere Dachschindel. Die Sckindel ist in ihrer 
Starkę nach einem Ende hin verjungt, sie besteht aus einer erhiirtenden piast. Substanz 
u. unverfilztem Faserstoff u. ist aus einem verjiingten Kern u. einer beiderseitigen 
gleichmaBig starken Decklage zusammengesetzt. Die Deeklagen haben einen ver- 
haltnismafiig grofien Faserstoffgeh., der Kem einen geringeren. Der Kern besteht 
z. B. aus 150 Pfund Asphalt, 90 Pfund Asche u. 80 Pfund Papiermasse, in den Deck- 
lagen betragt der Anteil des Faserstoffs etwa 50%. (A. P. 1 922 501 vom 23/11. 1929, 
ausg. 15/8. 1933.) H e i n r i c h s .

Hans Rudolph Schmedes de la Roche, Bremen, Herslellung von Kunststein- 
massen. Eine Fiillmasse aus inertem Materiał, z. B. pulyerisiertem Asbest, Bimsstein- 
pulycr, Infusorienerde, Sagespiinen, Korkmehl, unter Hinzufiigung yonCalciumcarbonat, 
wird mit MgO oder MgC03 u. mit CaCl2 gemischt, die Mischung wird mit einer MgCl2- 
Lsg. behandelt u. dann geformt. Nach dem Erharten werden die Oberflaehen der 
Korper mit einer wasserlósliehen Fluorverb. bestriehen, die mit dem CaC03 u. CaCl2 
wasserunlosliehes CaF„ bildet. So werden die Steine mit einer wetterfesten Haut bedeckt. 
(A. P. 1922 473 vom 30/1. 1931, ausg. 15/8. 1933. D. Prior. 26/6. 1930.) H e in r i c h s .

Soc. des Etablissements Wanner, Frankreich, Kunsłstein. Magnesiumhaltige 
Materialien werden gemischt, u. es wird ihnen bis zu 90% ihres Gewichts an W. zu- 
gesetzt; die Mischung wird auf etwa 40—60° erhitzt u. in Filterpressen einem be- 
stimmten Druek ausgesetzt. Die sich ergebenden Steine sind warmedicht u. von 
gleiclimafiigem, dichtem Gefiige. (F. P. 749 685 vom 30/1. 1933, ausg. 27/7. 
1933.) H e in r i c h s .

Henrik Nielsen, Oslo, Norwegen, Kunsłstein. Eine Mischung aus Rohton u. 
organ. Substanzen, wie Sagespane, Torf, Koks, Kohle o. dgl. wird so weit getrocknet, 
bis ihr Feuchtigkeitsgeh. etwa 10—17% betragt. Die getrocknete 51. wird dann ge- 
kórnt, gemahlen u. gebrannt. Das fertige Prod. ist porig u. leicht, es hat dabei scharfe 
Kanten u. Ecken. (E. P. 396 590 vom 14/11. 1932, ausg. 31/8. 1933. Schwed. Prior. 
16/11. 1931.) H e in r ic h s .

Hugo Ippach und Otto Bieligk, Deutschland, Poriger Kunststein. Die aus Calcium- 
hydrosilicat bestehenden Steine werden hergestellt durch Mischung yon feinverteilter 
Si02 mit Kalk u. einem Oberschufi an W.; die Mischung wird unter Dampf gehartet. 
Die Si02 wird ais Quarzpulver oder ais ein anderes hauptsachlich Si02 enthaltendes 
Steinpulyer verwandt. Die Poren werden dadurch gebildet, daB aus dem Kalk u. der 
Kieselsaure sieli unter Inanspruclinahme einer geringen W.-Menge Calciumhydro- 
silicat ergibt u. daB das tibrige uberschiissige W. sich in einzelnen Blaschen in der 
ganzen Steinmasse yerteilt u. nach dem Trocknen die Poren hinterlaBt. (F. P. 750117 
vom 15/4. 1932, ausg. 5/8. 1933.) H e in r ic h s .

Ernesto Revelant, Italien, Kunsteteine, insbesondere ais Kleinpflastersleine fiir 
den Strajienbau. Steinschlag, Sand u. gegebenenfalls Metallabfalle werden mit Zement 
oder einem anderen iilinlichen Bindemittel gemischt; das Ganze wird mit der Lsg. 
einer Mischung von Soda u. Magnesiumfluorsilicat oder Zinkfluorsilicat benetzt. Die 
M. wird zu Blocken geformt, die geprefit werden. Die abgebundenen Blócke werden 
noch mit einer wss. Lsg. von Magnesium- oder Zinkfluorsilicat in Autoklaven unter 
Dmck impragniert. (F. P. 750187 yom 4/2. 1933, ausg. 5/8. 1933.) H e in r ic h s .

Heinrich Koppers Akt.-Ges., Essen, Verfahren zur Herstellung ton Silicasleinen 
durch Vermischen von zerkleinerten kieselsaurehaltigen Eohstoffen, wie Quarzit oder 
Quarzsand, mit ungelóschtem Kalk u. W. u. Formen u. Brennen der M., dad. gek., 
dafi der ungelóschte Kalk nur mit einem Teil der Bohstoffe, namlich feinem bzw. fein- 
gemahlenem Quarzit oder Sand, unter Erwarmen vermischt wird, worauf der Rest 
des (juarzits oder Sandes zugesetzt wird. Wahrend der Lóschung des Kalkes kann 
iiber das Sand-Kalkgemisch Wasserdampf bei gewóhnlichem oder erhóhtem Druck 
geleitet werden. — Das Verf. ergibt den Vorteil, dafi das Feinkorn von groBer Ober- 
flache von dem Kalk, der nur in ganz geringen Mengen zugegen ist, wirksam umkleidet 
wird, wodurch bereits vor der Herst. der Formmasse, d. h. der Vermischung des zer-
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kleinerten Quarzits mit Sand u. Kalk, eine Verb. zwischen dem Kalk u. den ais Bindc- 
mittel dienenden Feinsandkórpem erreicht wird. Diese innige Misclnmg oder Bindung 
erleichtert die hei dem nachfolgenden BrennprozeB eintretende Umwandlung des 
Quarzes zu Tridymit. (D. R. P. 582 446 KI. 80b vom 15/6. 1930, ausg. 15/8.
1933vt t ___ , , Heinrichs.

uewerKSChait Westend, Bonn,Verfahren zur Herstellung von besonders glallen 
und dichten Feuerton-, Steinzeug-, Klinker- und sonstigen feuerfesten und keramisclien 
Erzcugnissen nach Patent 524 534, dad. gelt., daB, sofern der GesamtfluBmittelgeh. 
des Zuschlags- bzw. Magerungsstoffes etwa 4% erreicht oder iibersteigt oder wenn die 
Fertigbrenntemp. etwa Segerkegel 9 u. weniger betragt, die Vorbrandtemp. etwa 4 5  

bis 75% unterhalb des F. des Zuschlagsstoffes gewahlt wird. Zusehlage, dereń Kiesel- 
sauregeh. etwa 85% u- mehr u. dereń GesamtfluBmittelzahl 2% u. mehr betragt, 
werden je nach dem ermittelten FluBmittelgeh. mit einer etwa 0,5—5%ig. wss. Lsg. oder 
wss. Gesamtmenge eines oder mehrerer geeigneter FluBmittel getriinkt. — Die Er- 
findung soli es ermoglichen, aus Grundstoffen, die nach den Yorsehriften des Haupt- 
patents aussclieiden, doeh gleichwertige Erzeugnisse herzustellen. (D. R, P. 582329 
KI. 80b vom 2/8.1930, ausg. 12/8. 1933. Zus. zu D. R. P. 524 534; C. 1931. II. 614.) Hein.

Jean Mulliez, Annappes, Frankreich, Yerfahren zum Herslellen von Mosaikplatlen 
aus' Zement o. dgl. Massen, die in die Form  durch entsprechend den Farbtonen aus- 
gebildete besondere, auf dio Form auflegbare Muster eingefiillt werden, dad. gek., daB 
die in an sich bekannter Weise in einer auseinandernehmbaren unterteilten Form her- 
gestellten Einzelsteinchon des Blosaiks nach dem Pressen wie iiblich mit der schónen 
Seite nach unten in einen auseinandernehmbaren Ralimen eingebracht u. durch Auf- 
kleben auf eine zum Zufuhren des Klebstoffs durchlocherte Unterlage aus Leinwand, 
Papier o. dgl. zu einer Platte yereinigt werden. (D. R. P. 582 914 KI. 80a yom 22/10.
1930, ausg. 25/8. 1933. F. Prior. 31/10. 1929.) H e in r ic h s .

Philip Carey Mfg. Comp., Ohio, V. St. A., iibert. von: Horatio L. Smali, Esmonfc, 
Va., Farben von Steinmaterial. Um kórnige Mineralien, z. B. Schiefer, zu farben, wird 
der Farbstoff u. Natronwasserglaslsg. zusammen gemahlen, z. B. in einer Kugelmiihle. 
Die so gewonnene M. von sirupartiger Konsistenz wird in einem Ruhrwerk dem Minerał 
beigegeben, das nach grundlichem Durchmischen unter Hitzeeinw. getrocknet ivird. 
(A. P. 1921010 vom 3/2. 1930, ausg. 8 /8 . 1933.) H einrich s.

Coloured Surfacing Ltd., England, Bodenbelagmasse fiir Tennisplatze, Wege, 
Biirgersteige usw., bestehend aus einem innigen, kórnigen Gemisch von zerkleinertem 
Gestein u. der Lsg. eines Harzes in schwerem Mineralol. — Zur Herst. der M. yerinischt 
man Splitt bis zur GróBe von 3 mm, der auch 5—10% Gesteinstaub enthalt, mit an- 
organ. Pigment, z. B. Eisenrot oder Chromgriin u. mit 5—6 %  einer 55%ig. Lsg. von 
Cumaron- oder Indenharz in einem schweren Petroleumdestillat. Die kórnige, lager- 
fahige M., auf einem Untergrund festgewalzt, ergibt einen glatten u. wasserundurch- 
lassigen Bodenbelag. (F. P. 731257 yom 11/2. 1932, ausg. 31/8. 1932.) Sa r r e .

A. Bachala, La chaux, facteur de production. Auch: Th. Bouquet 1933. (15 S.) 8°. 
Martin Girndt, Baustoffkunde. 11. umgearb. Aufl. Leipzig u. Berlin: Teubner 1933.

(VII, 196 S.) gr. 8°. Lw. M. 8.—. P

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
A. H. Meyer, Einige v e r n a c h l a s s i g l e  Bodenfaktoren f i i r  d a s  P f l a n z e n w a c h s l u m .  

Zusatz yon Kaolin zu Sandkulturen erhólit das Pflanzenwachstum. Ais Ursache werden 
gewisse, stimulierend wirkende Verunreinigungen des Kaolins angenommen, dann 
dessen adsorbierende u. kolloidale Eigg. Niiberes im Original. (Indian J. agric. Sci. 2- 
314—30. 1932. Baton Rougc [La.].) G rdim e.

Walther Kubiena, Mikropedologische Untersuchungen iiber K r y s t a l l n e u b i l d u n g e n  

in Bodenhohlraumen. Das Auftreten von Krystallnadeln ist an lufterfiillte Hohhaume 
mit starker Verdunstung, sowie an eine saure bis neutrale Rk. des Substrates gebunden
u. zeigt das Vorhandensein einer echton Lsg. u. reiehlicher Kolloide an. Bei alkal. 
Rk. bzw. starker Konz. der Bodenlsgg. treten bandformige u. andere Versckmelzungen 
der Krystalle oder mehlige Ausscheidungen auf. In yollig von konz. Bodenlsg. erfiillten, 
also luftarmen Hohlriiumen, erfolgt die Ausbldg. n. geformter Krystalle, die in milchig 
oder glasig getriibte Korner iibergehen konnen, bzw. die Anhaufung dicht gelagerter 
Gipskorner. Ferner werden die Unters.-Ergebnisse der Fundstellen u. die Beobachtungen
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iiber dio vom Vf. als „Elomontarstruktur“ bezeichnete Anordnung der Bauelemente 
des Bodens beschrieben. (Z. Pflanzenerniihr. Diing. Bodcnkunde Abt. A. 31. 255—78. 
1933. Wien/New Brunswick [U. S. A.], Landw. Vers.-Station.) L u t h e r .

P. L. Hibbard, Cliemische Mełhodm zur Beslimmung der Ausnułzbarkeit von 
Bodenphospliaten. Vergleichende krit. Bespreckung der bisher vorliegenden Methoden. 
(Indian J. agric. Sci. 2. 170—203. 1932.) Gr im m e .

A. Srinivasan, Sticksloffbestimmung in Bóden. I. Die besten Werte wurden er
halten, wenn eino Mischung von 5 g Boden mit 20 ccm W. nach Zusatz von 20 ccm 
konz. H2SO., uber Nacht k. aufgeschlossen wurde. (Indian J . agric. Sci. 2. 525—30.
1932. Bangalore.) Gr im m e .

S. Parameswara Aiyar, Eine Tilrationsmethode zur Beslimmung der gesamlen
und auslausclifahigen Basen im Boden. Die Unterss. wurden ausgefuhrt mit dem luft- 
trockenen Feinboden (2 mm). 25 g werden mit 75 ccm ca. 0,05-n. HC1 unter Rtihren 
kurze Zoit stehen golassen, nach dem Absetzen klar in 1-Literkolben abgieBen. Be- 
handlung so oft wiederholen, bis ca. 600 ccm Extrakt gewonnen sind. Von basen- 
armen Boden nimmt man 50 g, von CaO-reicbcn nur 10 g in Arbeit. In  letzterom 
Falle erhókt man die HCl-Konz. prakt. auf 0,1—0,2-n. Auffiillen mit HC1 u. 50 ccm 
titrieren mit 0,1-n. NaOH gegen Phenolphthalein in dor Hitzo. Neutralisiorte Fl. nach 
dem Erkalten durch eino Spur Essigsaure entfarben u. Chloride mit 0,1-n. AgN03 
titrieren gegen K 2Cr04 odor Fluorescein. Betragt z. B. die Titrationsdifferenz 5 ccm, so 
enthalten 100 g Boden (5/10) • (1000/50) - (100/26) =  40 Milliaquivalent Totalbasen. Die 
Natur der Basen wird nach den iiblicken Methoden der chem. Praxis in dem HC1- 
Auszug bestimmt. (Indian J . agric. Sci. 2. 225—41. 1932. Mandalay.) Gr im m e .

W. Lepper, Der Nachweis von Quecksilber in gebeizlem Saatgut. Zur Prufung einer 
n. Beizung mit Hg-Praparaten erhitzt man 1 g Saatgut nach Zugabe eines Stiickchens 
Al-Draht (1,5 cm lang, 1,5 mm dick) u. 2 ccm einer Mischung von gleichen Teilen 
5°/0ig. KOH u. 25°/0ig. Na2S20 7-Lsg. im Reagensglase bis zum Sioden, laBt 1/i Stde. 
stehen, spiilt den Draht mit W. ab, trocknet durch UbergieBen mit Aceton u. laBt 
auf einem Uhrglase liegen. In wenigon Blin. tritt dio Bldg. von Al(OH)3 als deutlich 
sichtbaro Ausbliihung ein. Bei sehr groBvolumigen Samen (z. B. RunkeLriiben) erhitzt 
man mit 4 ccm der Mischung. (Landwirtsch. Versuchsstat. 117. 109—12. 1933. 
Augustenberg in Baden.) Gr im m e .

Kali-Forsckungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Hans Friedricli,
Berlin), Aufschki/3 von JRohphosphaten mittels Salpetersaure oder nitrosen Gasen u. 
Sulfatlsgg., 1 . dad. gek., daB die nach bekannten Verff. aus natiirlich vorkommenden 
oder kunstlich. hergestellten Salzmineralien, wie Polyhalit, Syngenit u. dgl., erhaltenen, 
im wesentlichen aus den Sulfaten von K  u. NH4 bestehenden, zwecks Austreibung 
von uberschussigem NH 3 u. C02 erhitzten Lsgg. nach Zusatz von HNOa oder nitrosen 
Gasen zum AufschluB von Rohphosphaten Verwendung finden u. daB die aus den so 
erhaltenen AufschluBlsgg. erhaltenen Krystallisate im NH3-Strom getrocknet werden. — 
Den Krystallisaten konnen vor oder nach der Trocknung im NH3-Strome noch geeignete 
Diingemittel beigemischt werden. (D. R. P. 569151 KI. 16 vom 2/8. 1930, ausg. 
26/9. 1933.) Gr o t ę .

Gerard Lafarge und Roger Chanut, Algerien, Herslellung wdsseriger Olemulsionen. 
Als Emulgierungsmittel wird eine homogene Mischung yerwendet, die aus einem Ol 
mit einem geringeren spezif. Gewicht als das zu emulgierende, einem Lósungsm., wie 
Trichlorathylen, Chlf., CS2 u. CClt, u. N H 3-Lsg. besteht. Gegebenenfalls konnen in- 
sekticide Stoffe, m e Nicotin, p-Dichlorbenzol u. Nitronaphthalin, zugesetzt werden. 
(F. P. 751045 vom 17/2. 1933, ausg. 25/8. 1933.) R ic h t e r .

Leo P. Curfcin, Cranbury, Zinkmelaarsenit. Man laBt ein 1. Zn-Salz sowie eine 
1. Verb. der arsenigen Saure miteinander reagieren, wobei man eine solche H-Ionen- 
Konz. aufrecht erhalt, daB zwar Metaarsenit gebildet, dio Entstehung von Ortho- 
arsenit aber durch Ggw. von C02 verhindert wird. Man laBt z. B. das Zn-Salz sowie 
die Verb. der arsenigen Saure in einem wss. Rk.-Gemisch aufeinander einwirken, das 
em 1. Carbonat enthalt u. mit C02 gesatt. ist. — Die Rk. verlauft folgendermaBen: 
ZnS04 +  As20 3 +  Na2C03 — ->- Zn(As02) 2 +  Na^SOj +  C02. Die C02 dient zur 
Aufrechterhaltung der H-Ionenkonz. Die erhaltenen Prodd. zeichnen sich durch 
insektizide u. fungizide Wrkg. aus. (A. P. 1 924 065 vom 23/4. 1932, ausg. 22/8.
1933.) D r e w s .
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Imperial Chemical Industries Ltd., London, Anthony Standen und Thomas 
Ewan, England, Entwicldung von Blausaure aus Na-Cyanid durch Verriihren mit H„0 
in molekularem Verhaltnis 1 :10 u. durch nachtragliehen Zusatz yon stocliiometr. Mengen 
iSTaHSOj in Pulyerform. Das Verf. eignet sich besondors zur schncllen Entw. von HCN 
bei der Scliddlingsbekampfung u. Desinfektion. (E. P. 395 761 vom 23/1 . 1932, aus". 
1 7 /8 .1 9 3 3 .)  M . F . M u l l e r . °

August Klages, Berlin, Verfahren zur Erzeugung von kiinstlichen Nebeln aus SO„- 
Gasen, welche unter Zufuhr von Luft Kontaktapp. zugefuhrt werden, dad. gelt., daB 
man die entstehenden S03-Gase bei erhohter Temp. (z. B. 200—300°) yerblast. Zur 
Erhohung der Wrkg. konnen den S03-Gascn vor dem Verblasen Stoffe wie Rauchgase, 
NH3, RuB usw. zugemischt werden. (D. R. P. 567734 KI. 451 yom 1/4. 1928, ausg! 
6/5. 1933.) Grager .

VIII. Metallurgie. Metallograpliie. Metaliverarbeitung.
N. A. Ziegler, Beines Eisen. Nach einem kurzeń geschichtlichen Uberblick iiber 

don Begriff „reines Eisen“ werden die insbesondere auf Grund der langjiikrigen Unterss. 
von J e n s e n  ermittelten magnet. Eigg., besonders reinen Eisens, diskutiert. C, 0 2,
S u. Mn erhohen die Hysteresisverluste u. erniedrigen die maximale Permeabilitiit. 
Der EinfluB yon P ist gering. Zunehmende KorngróBe yermindert die Hysteresis- 
yerluste u. yerbessert die Permeabilitiit. Nach den Ergebnissen wiirde wahrscheinlick 
ein yollkommen reiner, nicht gestórter Eisenkrystall iiberhaupt keinen Hysteresis- 
yerlust u. eine unendlich groBe, maximale Permeabilitat aufweisen. Jo reiner das 
Eisen, um so gróBer sind relatiy dio Einfliisse der ais Spuren yorhandenen Verunreini- 
gungen. An Hand einer kurzeń Obersicht wird dargelegt, welches Materiał in den 
einzelnen Zeitabschnittcn der Forschung auf diesem Gebiet ais das „reine Eisen“ an- 
gesehen wurde. Nach Erhohung der Reinheit ist es in den letzten 30 Jahren gelungen, 
die maximale Permeabilitat um das 40 faehe zu erhohen. (Metal. Progr. 24. Nr. 4. 
26— 29. 68. Okt. 1933. Westinghouse Electric & Manufacturing Co.) H j . v . Schw.

Karl Irresberger, Schlackenabscheider an Oupolofen und ihre rechnerische Er- 
fassung. Vf. bespricht die bisher gebrauchliehen Schlackenabscheider, welche meist 
die Schlacke vor dem Eintritt des Eisens in den Vorherd abtrennen, ferner den Wert 
des geschlossenen Schlackensammelraums u. des drucklosen Vorherdes. Weiterhin 
worden die Konstruktionen „ D u r k o p p “ u . „ B a d is c h e  Ma s c h in e n f a b r ik  D urlach“ 
naher boschriebon. Fur den richtigen Betrieb des Schlackenabschciders ist die Aus- 
iuhrung seiner Vertikalabmessungen von besonderer Wichtigkeit. Die Berechnung dieser 
Abmessungen wird naher erlautert. (GieBerei 20 ([N.F.] 6 ). 240—42. 9/6.1933.) Wentr .

Franz Roli, Der Zerfall des Eisencarbids durch Katalyse. Vf. teilt Beobachtungen 
iiber den EinfluB der Formwand auf die Krystallisation der AuBenzone von GrauguB- 
stucken mit. Es zeigt sich, daB mit steigendem Kohlenstaubzusatz zur Form ein 
breiteres Ferritband im GuBstuck entsteht. Vf. erklart diese Tatsache mit einer Einw. 
der bei der Verbrennung des Kohlenstaubs entstehenden Gase u. teilt zur Bestatigung 
dieser Ansicht 2 Gluhverss. mit, bei denen die Ofenatmosphare yerandert wurde. 
(GieBerei 20 ([N. F.] 6 ). 233—35. 8 / 6 . 1933.) W en tr u p .

H. A. Schwarz, Kent R. van Horn und C. H. Jungę, Umwandlung der Carbid- 
j)hase wahrend der Graphitisierung. Ein weiBes GuBeisen mit 2,3% C, 1,2% Si wurde 
bei Tempp. yon 740—1075° erhitzt, sein Graphitgeh. u. seine D. bestimmt. Das Vol. 
der Carbidpliase wurde planimetr, festgestellt u. der C-Geh. danach errechnet. Es 
zeigt sich, daB der Zementit wahrend der Graphitisierung keine konstanto Zus. hat, 
daB yielmehr die dem Fe3C entsprechende Zus. nur bei bestimmten Zeit-Temp.- 
Bedingungen vorliegt. Die chem. u. krystallograph. Kennzeichen der Modifikation 
des Eisencarbids werden angegeben u. die Vorgange bei der Graphitisierung besprochen. 
Wahrscheinlich sind die Bogriffe „Eisencarbid“ u. „Zementit" hiernaeh nicht ident. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 21. 463—80. Mai 1933.) W e n t r u p .

H. Portier, Beitrag zur Kenntnis des niedriggekohlłen Gufleisens. Proben eines 
Gufieisens mit 2,5—2,6% C, dom Si in Gehh. von 1,5—3% u. Mn in Gehh. von 0—1,5% 
zugesetzt war, wurden in bezug auf Biegungs- u. ZerreiBfestigkeit in Abhangigkeit yon 
der Lage im Quersehnitt des Gusses, Hartę, YergieBbarkeit u. Gefiige untersucht. 
Die giinstigsten Eigg. zeigte ein GuB mit 2,25—2,75% Si, 0,5—1% Mn. (Buli. Ass. 
techn. Fonderie 6 . 323—32. 1932.) Wentp.UP-
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August Gimmy, Kritische Betrachlungen iiber die Biegeprobe und Votschlage uber 
ein konibiniertes Priifverfahren beim unlegierten Gufteisen. Vergleiche von Zugfestigkeit 
u. Biegefestigkeit einer gróBeren Anzahl von GuBeisenproben zeigen, daB kein gesetz- 
maBiger Zusammenhang zwischen beiden zu erkennen ist. Ein Vergleich des Quotienten 
der Graphitausbldg. nacli Thum o'b// (Biegefestigkoit : Durchbiegung) laBt jedoch 
gewisse Zusammenhange mit der Zugfestigkeit erkennen, das gleiche gilt von der Ver- 
biegungszahl nach Me y e r s b e r g . In Abwandelung des Isoflexendiagramms von 
Me y e r s b e r g  entwirft Vf. ein Diagramm, in welchem die Isoflexen ais Funktionen 
der Zugfestigkeit u. des Graphitausbildungsąuotienten erscheinen. Die Isoflexen sind 
in diesem Fali Geraden. Weiter werden die Unzuverlśissigkeit der Biegeprobe ais Ab- 
nahmeprobe an Hand mehrerer Beispicle erórtert, ein Diagramm fiir dio Beziehungen 
der Zugfestigkeit zur Hartę aufgestellt, das neue Priifungsmóglichkeiten bietet u. die 
Móglichkeiten zur Bcurteilung der Bearbeitbarkeit aus diesem Diagramm besprochen. 
Die unterschiedliehe Bearbeitbarkeit von Stahl u. GuBeisen zeigt ebenfalls einen Zu
sammenhang mit den aufgestellten Beziehungen. (GieBerei 20 ([N.F.] 6 ). 235—40. 
280—87. 7/7. 1933.) W e n t r u p .

J. E. Hurst, Phosphor in chromlegiertem GujScisen. (Vgl. C. 1933. II. 2316.) 
GuBeisen mit etwa 3,5% C u. 0,6% Cr wurde mit steigendem P-Geh. von 0,035% 
bis 1,56% verschmolzen. Untersucht wurden: GuBzustand, normalisiert, gegliiht,
gehartet u. getempert. Die Hartę nimmt mit steigendem P zu. Bei getemperten 
Proben wird die Hartę geringer bei erhohten Tempp. Festigkeit nimmt mit steigendem 
P-Geh. langsam ab. Bei hóherem Phosphorgeh. treten UnregelmiiBigkeiten auf. (Iron 
Age 132. Nr. 10. 20. 7/9. 1933. Chesterfield [Engl.], Sheepbridge Stokes Centrifugal 
Castings Co. Ltd.) H j. v. S c h w a r z e .

G. F. Comstock, Legieren von Gufieism mit Titan. (Vgl. C. 1933. II. 2316.) 
Durch Zusatz von Ti zum GuBeisen wird die GroBe der Graphiteinsehliisse u. 
der Geh. an gebundenem C verringert u. die Bldg. von Graphit in gleichmaBiger Ver- 
teilung u. von Ferrit begiinstigt. Durch zu starken Ti-Zusatz wird soviel Ferrit ge- 
bildet, daB die auf Grund der Graphitverteilung zu erwartende Erhóhung der Festig
keit nicht erreicht wird. Dieser Nachteil kann weitgehend durch Zusatz hartender 
Elemente, wie Cr, Ni u. Mo beseitigt werden. Die gróBte Verbesserung der Festigkeits- 
werte von GuBeisen wird durch gleichzeitigen Zusatz yon Ti u. Cr erreicht. (Foundry 
61. Nr. 7. 32—33. 64. Juli 1933. Titanium Alloy Mfg. Co.) H j. v. Sc h w a r z e .

George F. Comstock, Die Verwendung von Titan bei der SlaWierstellung. (Vgl. 
C. 1933. II. 2316.) Vf. bespricht die Wirksamkeit von Ti ais Desoxydationsmittel 
u. seine Anwendung im prakt. Betrieb (Titanlegierungen, Form, Menge u. Art des 
Zusatzeszum Stahlbad). (Blast Furnace Steel Plant 21 .412—14. Aug. 1933.) W e n t r u p .

Ernst Schroder, Messungen des Warmeinhaltes von Stahl und Schlacke. Im An- 
schluB an Temp.-Messungen im S.-M.-Bad werden Warmeinhalte gemessen: Betriebs- 
calorimeter von 141 Inhalt mit Fangsieb fiir den eingeworfenen Ticgel u. guter Riihrung; 
Temp.-Erhóhung 5—8 °; der additiv berechnete Wasserwert wird mit Pb nachkon- 
trolliert; die zu bcfiirchtenden Fehler sind bei der groBen W.-M. klein. 13 Verss. vom 
Beginn des Kochens bis zum Abstich werden vorgenommen (meist Roheisensclirottverf.). 
Die Q—i-Kurven von Stahl werden gegeben, wobei sich herausstellt, daB U jiin o s  
Zahlen von 1929 herausfallen. Die von C. S c h w a r z  angegebene Linie gilt fiir die 
meisten Beobachtungen, auBer gleich nach Zusatzen. Mn-Geh. macht wenig aus, 
C-Geh. erhoht den Warmeinhalt, doch untersclieidet er sich bis 0,7% C wenig von 
dem des reinen Fe. Erzzusatz erniedrigt den Warmeinhalt zuerst, spater steigt er 
wieder an. Die Unters. der Schlacke ist schwieriger (Probeentnahme u. Temp.-Messung, 
grofies Schmelzintervall). Die spezif. Warme der S.-M.-Schlacken ist oberhalb 1500°
0,28—0,29, oberhalb 1600° vielleicht etwas hoher (0,295—0,300). Mitunter lassen sich im 
Calorimeter Umwandlungserscheinungen vermuten. Von 1570 bis 1600° fallt der 
\Varmeinhalt von Proben gleicher Temp. mit steigendem Geh. an freiem CaO, von 1600 
bis 1700° nimmt er zu. — @sclilacke/<2sta!il wird ais Funktion der Temp. dargestellt; 
das Verhaltnis wachst theoret. von 1530 bis 1700° von 1,36 auf 1,37, prakt. ist das 
Streugebiet 1,32—1,46 u. sinkt bei hohen Tempp. deutlich ab, da dann gute Warme- 
iibertragung vorhanden ist. — Auf die Wichtigkeit weiterer, genauerer Bestst. wird 
hingewiesen. (Arch. Eisenhiittenwes. 7. 157—64. Sept. 1933. Hamborn, A u g u s t - 
ThySSEN-Hiitte.) W. A . R o t h .

L. Losana, Die Viscosildt der Schlacke bei den Słahlraffinalionsrerfahren. Nach 
Bespreehung der bisherigen Arboiten iiber die Viscositat von Schlacken beschreibt Vf.
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eine MeBapparatur, bei welclier ein Graphitstempeł in dem SchmelzgefaB aus Graphit- 
rotiert Die RGtałionsgeschwindigtoit des Stempels bei gleichbleibendem Drehmoment 
ist das MaB fur die Yiscositat. Die Apparatur wurde mit Kicinusol geeicht. Weiter mrd 
die gleicho Apparatur mit elektr. Antrieb besehrieben. Es wurden Sehlacken ent- 
spreehend der Zus. der SlEMENS-SlAETlN-Schlacken untersucht u. hierbei insbesondere 
der LinfluB der Eisenoxyde u. des Flufispats auf die Viscositat behandelt. (Metallureia 
ital. 25. 405—14. Jimi 1933. Torino R. Scuola d’Ingegneria.) W e n t r u p .

F. Giolitti, Die nichłmełaUiscken Verunreinigungen in Slahlgitisen. Nach einer 
Erlauterung des Begriffs „EinschluB“ erórtert Vf. die Entstehung derartiger Ein- 
sehiusse durch ^ eranderung der Lóslichkeit der Einsehliisse im Metali, durch Rkk 
111 der Schmelze u. durch mechan. Beimengung. Zur Kennzeichnung der Einsehliisse 
muB ihre Menge, GroBe, Form, Verteilung im Stahl angegeben werden. Die Bedeutun" 
dieser einzelnen Faktoren fiir die Qualitat des Stahls, die Abscheidung der Einsehliisse 
usw. wird im einzelnen besprochen u. an Hand prakt. Beispiele erlautert, (Verteilun<' 
der Einsehliisse in Blóeken, EinfluB von Einsehlussen auf die Krystallisation, ins
besondere des Ferrit.) Zum SchluB wird auf die geeignete Durchfiihrung der Des- 
osydation im Hmblick auf die Bldg. leicht abseheidbarer Einsehliisse eingegan^en 
u. auf die Wrkgg. emer schlechten Desoxydation liingewiesen. (Buli. Ass. techn. Fon- 
dene 7. 167—8o. Mai 1933.) W e n t r u p .

Charles W. Briggs und Roy A. Gezelius, Untenmcliung uber Erslarrung und 
br.kwindung und ihre Beziehung zur Bitdung von Warmrissen im Slahlgu/3. Vff. be- 
sprechen die bei der Erstarrung u. Abkuhlung von StahlguBstiicken yorliegenden 
\erhaltmsse u. gehen hierbei insbesondere auf den EinfluB der Form des GuBstiickes 
em. Sie weisen auf die Notwendigkeit liin, bei der Konstruktion bereits auf die Wrkg 
starker Querschnittsuntersehiede zu achten. Weiter wird auf die Rolle des Form- 
widerstandes, der Hohlraume im Stahl u. der physikal. Eigg. bei der Ausbldg. von 
Rissen eingegangen. Die Formen der RiBbldg. u. die geeignete Formenzustellung, 
-vonvarmung u. a. werden erórtert. (Amer. Foundrymen’s Ass. Preprint Nr. 33—2- 
40 oeiten. 1933.) v W e n tr u p .

Jean Durand iuid Jean Vemay, Beilrag zur UnlersucJiung der Haltbarkeit mn 
btahlwcrkskokillen. Vff. weisen auf die Wichtigkeit einer genauen Kontrolle der Kokillen- 
lebensdauer hm u. berichten iiber die Erfahrungen mit Kokillen aus Sondergufi, mit 
welehen eme Haltbarkeit von 134 gegeniiber 110 Gussen bei gewóhnlichem GuB er- 
zielt wurde. (Buli. Ass. techn. Fonderie 6 . 247—4S. 1932.) Wentrup.

A. E. R. Peterka, Kaltformen rostfreier Siakie. Selirauben, Bolzen u. Muttem 
iassen sich, wenn es sich um rostfreien Stahl handelt, besonders wirtschaftUch auf 
dem w ege der Kaltformung herstellen, weil Materia lyerluste durch Abdrehen ver- 
icle i?o/Wr. n ' FUr die gebrauchlichsten Materialien (Stahl mit: 18% Cr, 8 % Ni; 
16—18 /o Gr; 12-—14% Cr) werden die Warmebehandlung, wenn iiberhaupt notwendig, 
u. die zweckmaBigen Beizbehandlungen unter Berucksichtigung der erzeugten Qucr- 
schmtte u. Formen angegeben. Ferner wird das Eindrehen u. Einwalzen des Gewindes 
besehrieben, wobei darauf liingewiesen wird, daB vom Drehstahl Teilchen auf der 
Oberflache des Werkstuckes sitzen bleiben, die zu Korrosion Veranlassung geben. Es 

?  eine naehfolgende Passivierung zweckmaBig. (Metal Progr. 24. Nr. 4. 35
bis 38. Okt. 1933. Cleveland, Lamson & Sessions Comp.) H j. v. S ch w a rze .

Franz Weyer und Gerhard Naeser, Calorimetrische Untersuchungen der Anlup- 
vorgdnge in geluirteten Kohlenstoffslahlen. In einem besonders entwickelten Hochtemp.- 
Calorimeter, das bis zu 400° brauchbar war, wurde nach dem Verf. der umgekehrten 
Calorimetrie, bei welchem eine auf niedriger Temp. befindliehe Probe in ein hoher 
aufgeheiztes Calorimeter eingefiihrt wird, die Temp.-Abhangigkeit der AnlaBgeschwindig- 
keit an einem 0,97% C-haltigen Stahl festgestellt. Der Stahl war hierbei 10 Min. bei 
versehiedener Temp. angelassen, die yorhandenen restlichen Umwandlungswarmen 
wurden bestimmt. Weiterhin wurden die AnlaBisothermen bei 132°, 232°, 290° nach 
vorherigem 10 Min.-Anlassen auf 170°, bzw. 120 Min, bei 232°, sowie die Abhangigkeit 
der Anlafiwarmen vom C-Geh. bei 175° u. 350° bestimmt. Es zeigt sich, daB die Ge- 
schwindigkeit des Martensitzerfalls von 100° ab sehr schnell ansteigt, wahrend Austenit- 
zerfall u. Zementitbldg. von 200° ab zunehmen. Fiir die AnlaBisothermen bei 132 
u. 232° wird eine Exponentialfunktion angegeben. Hiernach ist der Zerfall des Martensits 
u. Restaustenits jeweils yon der Konz, der noeh yorhandenen Anteile abhangig. In 
Auswertung der Verss. werden weiter Angaben iiber die AnlaByorgange u. ihre Warnie-
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tónungcn gemacht. (Mitt. Kaiser-Willi.-Inst. Eisenforschg. Dusseldorf 15. 37—47. 
1933.) W e n t r u p .

F. Stablein, Ober die Wantietonungen beim Anlassen abgeloschler Kolilensloffstalilc 
und ihre Deutung. Nach kurzer Wiedergabe der Verss. von S t a b l e in  u . J a g e r  
(C. 1933. II. 192) u. ihrer Ergebnisse wird ein Vergleich mit dencn von W e v e r  u . 
N aeser  (vgl. vorst. Ref.) gezogen. Dio prakt. Ergebnisse stimmen befriedigend 
iiberein, jedooh weichen die Deutungen der beobaehteten Vorgange yoneinander ab. 
Vf. nimmt in der ersten Stufo ais Ursache der Warmetonung die aus dor Umbldg. des 
tetragonalen zum kub. a-Eisen freiwerdendo Energie u. die Bildungswiirmo der 
Carbidmoll. an, fiir die 3. Stufe der Wiirmetónung soli die Krystallisationswiirmo des 
Zementits verantwortlich sein. (Techn. Mitt. Krupp 1933. 37—39. Juli.) W e n t r u p .

R. J. Cowan, Neue Fortschrille bei Einsalzhdrtung mit Gas. Es werden die mit 
tlen Yersehiedensten Gasen u. Gasmisehungen, wie Naturgas, Heizgas, Propan, Butan, 
Leuchtgas einzeln u. in geeigneten Misehungen, gemachten Erfahrungen diskutiert. 
Durch die Erhitzung entstehen infolge des Zerfalls der KW-stoffe koksartige Ndd. 
auf den Werkstiicken, die eine gleiehmaBige Hartung verhindern. Durch Zusatz von
H, zum Gas kami der Zerfall so geleitet werden, daB er nicht mehr schadlich wirkt. 
Besondere Bedeutung ltommt der Zus. der das eingesetzte Materiał tragenden Ofen- 
platten zu, die vielfacli erst in einen gewissen Zustand gebracht werden miissen, ehe 
sio die Aufkohlung des eingesetzten Materials unbeeinfluBt lassen. (Metal Progr. 24. 
Nr. 4. 44—48. Okt. 1933. Teledo, Surface Combustion Comp.) H j . v. S c h w a r z e .

Jean Chanzy, Kann das Auftreten pon Harlerissen rermieden werden? Warmerisse 
konnen ihre Ursache in ungleichmaBiger Erwiirmung des Materials oder in ungleich- 
maBiger Warmeausdehnung bzw. Zusammenziehung bei inhomogenen Materialien 
haben. Die Vorgange werden im einzelnen unter Beriicksichtigung der Tomp.-Unter - 
schiede zwischen Ofen u. Werkstiiek, sowie der beim Erhitzen yon Stahl vorliegenden 
Verhaltnisse erórtert. Hierbei wird dem EinfluB der Abkuhlungsgeschwindigkeit in 
Abhangigkcit von der Erhitzungstemp., der Starkę der Proben u. der Umgebung 
besondere Beachtung geschenkt. Die theoret. Ausfiihrungen werden durch prakt. 
Beispiele erliiutert. (Rev. Mćtallurgie 29. 281—300. 1932.) W e n t r u p .

A. Sourdillon, Bemerkungen zu der Arbeit ron Chanzy iiber Hdrterisse. (Vgl. yorst. 
Ref.) (Rev. Mćtallurgio 29. 301—05. 1932.) W e n t r u p .

H. Scott und J. G. Hoop, Die Harlungsumwandlung in Mangansldhlen. An 
Stahlen mit 0,2—1,0% C u. 4,5—12,0% Mn wurde die Lage des Umwandlungspunktes 
Ar" durch dilatometr. Verss. festgelegt. Hierzu wurde zuerst die notwendige krit. 
Abkuhlungsgeschwindigkeit, sowio die zur vólligen Auflósung der Carbide vor der 
Hartung notwendige Temp. u. Zeit festgestellt. Dio Verss. ergaben, daB sich innerhalb 
gewisser Grenzen der C-Geh. etwa 12-mal so stark auf die Erniedrigung von Ar" aus- 
wrkt, ais der Mn-Geh. Die Abliangigkeit der Ar"-Lage von der Konz. gestattet Riick- 
schlusse auf die Lage von Ar" bei reinen C- bzw. niedrig Mn-legierten Stahlen. Die 
Werte stimmen mit anderen diesbezuglichen Unterss. hinreichend iiberein. Zum SchluB 
wird auf dio prakt. Vorteile, welche die Erniedrigung der krit. Abkuhlungsgeschwindig
keit durch Mn mit sich bringt, hingewiesen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 21. 
233—59. Marz 1933.) W e n t r u p .

C. R. Austin, Untersućhungen iiber die Wirkung der Normaluiemng ron Stahlen 
milUeren Mangangehaltzs auf das Gefiige und die physikalischen Eigenschaften. Dio 
physikal. Eigg. u. das Gefiige eines 0,4% C, 1,4% Mn haltigen Staliles wurden im Walz- 
zustand, nach einfaelier u. doppelter Normalisierung untersucht. Die mechan. Eigg. 
werden durch die doppelto Normalisierung gegeniiber dem Walzzustand erheblich ver- 
bessert. Der Grund hierfiir liegt in der hierdurch bewirkten Gefiigeverfeinerung. Durch 
Unters. eines 1,8% Mn, 0,63% C-haltigen Stahls wird der EinfluB der Zus. des Stahls 
auf die Gefiigeausbldg. naher gepriift. Hierbei zeigt sich, daB schon geringe Verande- 
rungen der Zus. einen starken EinfluB auf Gefiige u. mechan. Eigg. ausiiben. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treat. 21. 435—61. Mai 1933.) W e n t r u p .

Charles W. Briggs, Geringe innere Spannungen rerursachende Wiirmebeliandlung. 
An einem 0,25% C-lialtigen StahlguB wurden Verss. durchgefiihrt, um die Wrkg. 
einer Ausseheidungshartung nach Abschrecken yon Tempp. unterhalb der Umwandlung 
festzustellen. Dio Proben wurden bei yerschiedenen Tempp. wahrend yerschiedener 
Zeiten angelassen u. hinsichtlich ihrer Hiirte u. ihrer Zugfestigkeit, Dehnung u. Streek- 
grenze untersucht. Es konnten so die mechan. Eigg. des Stahlgusses yerbessert werden,
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ohne daB der GuB durch die Behandlung zu starkę innere Spannungen erhalten hatte. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 21. 424—34. Mai 1933.) W e n t r u p .

H. Kallen und H. Schrader, Uber Verfahren zur Erholmng des Oberflachen- 
verschlei(lwiderstandes von Kurbelwellen. Zur Verbesserung der Hartę der Zapfen- 
Laufflachen sind Kohlenstoffeinsatzhartung, Nitrierhiirtung u. órtliehe Abschreck- 
hartung iiblich. Bei der Einsatzhartung muB auf geeignete Hartetiefe u. Harte- 
bedingungen, vor allem auch auf richtig legiertes Materiał geachtet werden. Die Nitrier
hartung ist demgegenuber einfacher in der Handhabung. Die órtliehe Abschreek- 
hartung erfordert gegeniiber den beiden anderen Verff. keine besonderen Vorbehand- 
lungsanlagen, die Oberflachenharte ist jedoch am geringsten. Auf die prakt. Ausfiihrung 
wird naher eingegangen. (Techn. Mitt. Krupp 1933. 58—65. Juli.) W e n t r u p .

_ Anton Pomp u n d  Werner Lueg, Walzversuclie an Kohlenstoff- und silicium- 
legierten Stahlen bei mittleren Temperaturen. An drei S-M-Stahlen, einem Thomas-, 
einem Dynamo- u. einem Transformatorenstahl wurden Walzverss. bei Tempp. von 
20—700° durehgefuhrt u. liinsiehtlich der Forinanderung des Werkstoffes, der Walzungs- 
daten, (Walzdruek, Walzleistung u. a.), der mechan. Eigg. u. des Gefiiges nach der 
Walzung ausgewertet. Der Formanderungswiderstand steigt bis zu Tempp. von 400 
bis 600°, bei 100° zeigte sich ein schwaches Minimum. Ahnlich Y crlialten sich Vor- 
eilung, Breitung u. Walzleistung. Ein Walzen in dem untersuchten Temp.-Gebiet 
erscheint danach im allgemeinen nicht zweckmaBig. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisen- 
forschg. Dusseldorf 15. 81—97. 1933.) " W en tru p .

Werner Lueg und Egon Osenberg, Der Einflu/3 der Reibung beim Walzen von 
Bandstalil. An Bandstreifen aus 4 C- u. 2 Si-legierten Stahlen wurden Walzverss. 
mit geschmierten, troekenen u. kiinstlich aufgerauhten Walzen vorgenommen u. hin- 
sichtlich der Veranderung des Formanderungswiderstandes, der Walzgutabmessungen 
u. der Walzleistung ausgewertet. Die Zunahme der Reibung ergab eine Zunahme des 
Formanderungswiderstandes, der Voreilung, der Breitenzunahme u. Walzleistung. 
Bei 300° zeigte sich eine Erhóhung der Reibung, welche dem infolge der erhóhten 
Temp. in yerstarktem MaBe auftretenden Abnutzungsstaub zugeschrieben wird. (Mitt. 
Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforschg. Dusseldorf 15. 99—105. 1933.) Wen tru p.

Anton Pomp und Burghard Zapp, Einflufl der Gliihiemperalur auf die Ziehlar- 
heit von Stahldraht. An Stahldrahten aus 6  yerschiedenen Stahlen wurden nach ver- 
schicdener Gliihbehandlung (Gliihdauer, Gliihtemp.) Ziehverss. mit Quersclinitts- 
abnahmen von 8  — 47°/o durehgefuhrt. Die Drahte wurden hinsichtlich der meehan. 
Eigg., der Ziehkraft, des Formanderungswiderstandes, des Formanderungswirkungs- 
grades, der Langsspannung, des Anstrengungsgrades u. des Gefiiges untersueht. Auf 
Grund der Ergebnisse wurde fiir jeden Werkstoff die Gliihbehandlung ermittelt, welche 
die beste Ziehbarkeit gewahrleistet. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforschg. Dussel
dorf 15. 107—18. 1933.) W entrup.

T. G. Digges, Einflufi der Arbeitsbedingungen beim Drehen auf die Hartę von 
Kohlensloff stahlen und legierten Stahlen. Die GróBe der durch die Bearbeitung heryor- 
gerufenen Hartę — GróBe der Oberflachenhartung u. Tiefe der Hartung — ist un- 
abhangig von der Schnittgesehwindigkeit. Durch den Vorschub u. die Spandickc 
wird die Hartę beeinfluBt, desgleichen durch die WarmbehancUung des zu verarbeiten- 
den Materials. Bei C-Staben mit 0,12—l,10°/o C wird die hóehste Hartezunahmc 
bei 0,12% G festgestellt, sie fallt mit steigendem C-Geh. Die Tiefe der Hartung nimrat 
m it steigendem C-Geh. ebenfalls ab. Stahl mit 18% Cr u. 8 °/o Ni hat starkę Neigung, 
in der Nahe der bearbeiteten Flachę zu liarten. (Bur. Standards J. Res. 10. 77—78. 
Jan. 1933. Washington.) H j. v. ScHW AliZE.

John L. Cox, Welchen Stahl verwendet man bei hohen Drucken und TemperalumiJ 
Vf.- beschreibt das Verh. verschieden legierter Stiihle bei der Festigkeitspriifung. in 
Gebieten hóherer Temp. Ferner wird die Wrkg. von H2, sonie von H 2-N2-Gemischen 
auf Stahl bei erhóhten Tempp., insbesondere bei gleichzeitigem hohem Druek u. die 
Widerstandsfahigkeit legierter Stahle gegeniiber diesen Beanspruehungen erórtert. 
(Chem. metallurg. Engng. 40. 405—09. Aug. 1933.) W e n t r u p .

Gerard de Sinet, Die wichtigsten Eigenschaften rerarbeiteter Stahle. Wie erhall 
■und priift man sie? Vf. bespricht die Prufung von Werkstoffeigg. im Zugrers., ini 
Kerbsehlagvers., durch die Hartepriifung (Brinell, Rockwell, Shore). Br geht dann auf 
die Unters. zementierter u. geharteter Stahle (Feststellung yon Oberflachenfehlern 
u. Rissen durch Atzmittel), sowie auf allgemeine bei der Konstruktion zu beachtende 
Gesichtspunkte ein. (Aciers spćc. Mśt., Alliages 8  (9). 180—88. Juni 1933.) WENTRUP.
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T. F. Wall, Anwendung des Magnetostriklionseffekles zur Beóbachtuńg der Be- 
arbeitungshartung von Stahldrdhten. (Vgl. C. 1933. II. 2374.) Ein Stahldraht von etwa
3 mm Durchmesser hangt innerhalb einer von Gleichstrom durchflossenen Spule. 
Bei Belastung des Drahtes wird innerhalb einer konzentr. angebraehten zweiten Spule 
ein SpannungsstoB induziert, der mit dem ballist. Galvanometer beobachtet wird. 
Die durch diesen Ausschlag angezeigte Anderung des Kraftflusses wachst mit der an- 
gewańdten Feldstarke schnell bis zu einem Maximum, um langsam wie der abzufallen; 
fiir zwei Werte des Feldes zu beiden Seiten des Maximums ist die Anderung des In- 
duktionsflusses Nuli, um jenseits dieser Werte das Vorzeichen zu vertauschen. Die 
Hartung erfolgte durch zwólfmal wiederholtes Aufwinden auf eine Rolle von 9 cm 
Durchmesser u. jedesmalige Wiederstreckung des Drahtes. Von je einem bearbeiteten 
u. unbearbeiteten Drahte werden die genannten Maximahverte in Abhąngigkeit yon 
der Belastung gemessen. Wahrend beim unbearbeiteten Draht die Anderung des K raft
flusses der Belastung proportional ansteigt, erfolgt bei dem bearbeiteten Draht der 
Anstieg bei hoherer Belastung langsamer. (Naturę, London 132. 513—14. 30/9. 1933. 
Sheffield, Univ., Abt. f. Elektroingenieurwesen.) E t z r o d t .

A. Thum und H. Holdt, Die Beurteilung von Kesselblechen durch die Kerbbiege- 
probe. S Kesselbleche yerschiedener Zus. u. Herst. wurden dem Kerbbiegevers. unter- 
worfen. Hierbei wurde der Abhąngigkeit der Ergebnisse von der Pruftemp. (—60° 
bis 200°) besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das Bruchaussehen wird eingehend 
beschrieben u. die Móglichkeit der Qualitatsbeurteilung aus diesem erórtert. Hierbei 
wird festgestellt, daB die Kerbbiegeprobe zur Beurteilung der Giite von Blechen nicht 
sehr geeignet ist. (Stahl u. Eisen 53. 505—08. 11/5. 1933. Darmstadt, Staatliche 
Matcrialpriifungsanstalt.) W e n t r u p .

Albert Portevin und Rene Perrin, Beitrag zur Kenntnis der Einschliisse im Stahl. 
Nach Hinweis auf die besehrankten Móglichkeiten, aus der chem. Analyse eines Stahls 
auf die Natur seiner Einschliisse zu schlieBen, wird die Móglichkeit ihrer Identi- 
fizierung dureh mkr. Unters. besprochen. Ferner wird die Bldg. von Einsehliissen 
auf Grund der durch die Metallschlackengleichgewichte bedingten Vorgange erórtert. 
Hierbei wird auf die Systeme Fe-Si-O, Fe-Mn-O, Fe-Mn-Si-O, Fe-Al-0 u. den Ein
fluB etwaiger weiterer Zusatze, z. B. Cr, kurz eingegangen. (Rev. Metallurgie 30. 175 
bis 187. Mai 1933.) W e n t r u p .

Henry D. Phillips, Sauerstoff in saurem Elektroslahl. Die FI. des Stahles ist 
abhiingig von der Ggw. gel. Sauerstoffes oder gel. Eisenoxydes. Ein geschmolzener 
Stahl, der wenig Eisenoxyd enthalt, soli deswegen seine Schmelzfl. schneller yerlieren 
u. erstarren, weil die Oberflaehe die Warnie mehr abstrahlt. Solcher Stahl gibt auch 
zu Anstanden AnlaB infolge bevorzugter Bldg. von Hohlraumen, Rissen usw. Es 
muB ein gewisser Sauerstoffgeh. in Form von Eisenoxyd yorhanden sein, wenn der 
Stahl gute Gufieigg. aufweisen soli. Dieser Sauerstoffgeh. wirkt sich jedoch ganz 
anders aus ais etwa der Geh., der auf eine zu geringe Desoxydation zuruckzufiihren 
ist. Beobachtung bzw. Feststellung des Fliissigkeitsgrades mittels vom Schmelzbad 
abgezogener Proben ist beschrieben. Zum SchluB wird eingegangen auf die Zweck- 
maBigkeit des Zusatzes von Al zur Schmelze u. in die GieBpfanne. (Foundry 61. Nr. 3. 
13—14. 50—52. Marz 1933. West Lawn, Pa., V. St. A.) H j. v. S c h w a r z e .

W. Ackermann, Veredeltes Eisen. Es wird aufgefiihrt, gegen welche Stoffe Cr 
den Stahl bestandig macht u. daB durch gleichzeitigen Zusatz yon Ni Bestandigkeit 
gegeniiber fast allen Sauren, Laugen u. Salzlsgg. erzielt werden kann. Zusatz von 
Ni, Cr u. auch Cu macht GrauguB bestandig gegen HC1, H 2S0 4 u. einige organ. Sauren. 
Durch Si-Zusatz in Hóhe von 18°/0 kann ein yoUkommen saurebestandiger GuB er
halten werden. (Umschau Wiss. Techn. 37. 635—36. 12/8. 1933.) H j. v. S c h w a r z e .

Russell Franks, Ghromstdhl durch Stickstoff verbesserl. StahlguB mit yerhaltnis- 
maBig hohem Cr-Geh. hat die Neigung, im Gefiige groBe u. unregelmaBige Krystalle 
zu zeigen. Durch Zusatz von N2 (1 Teil N2 auf 100 Teile Cr) wird Kernverfeinerung 
erzielt. Der Stickstoff yerteilt sich im Stahl ais Nitrat. Die mechan. Eigg. werden 
verbessert, wahrend Korrosionsfestigkeit u. Zunderbestandigkeit nicht beeinfluBt 
werden. Der Zusatz erfolgt zusammen mit Ferrochrom, dem ein hoher N2-Geh. erteilt 
wird. Durch Zusatz von N2 zu Cr-Ni-Stahlen wurde die Bearbeitbarkeit der Stahle 
etwas erhóht. Die mechan. Eigg. sind ausgezeichnet. Besonders ausgepragt sind die 
Verbesserungen der Eigg. bei dem Stahl 18°/o Cr u. 8°/0 Ni. Der Stahl hat ein Gefiige 
geringer KerngróBe u. der N2 ist prakt. yollkommen in fester Lsg. yorhanden. Der 
N2-Geh. betragt bei den untersuchten Stahlen im Mittel 0,20—0,23°/o, es werden aber
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aucli Proben mit 1,20% u. 1,51% angegeben. (Iron Age 132. Nr. 10. 10—13. 7/9. 
1933. Long Island City, Union Carbide a. Carbon Research Lab.) H j. v. Schw.

B. A. Rogers, Magnelische Eigenschaften ton Eisen-Kobalt-Wolframlegierungen. 
An Schmelzen mit Co-Gehh. von 0—90% u. W-Gehh. von 0—30% wurden Unterss. 
iiber die magnet. Eigg., D., Leitfahigkeit, Harto u. den „YouNG-Modul“ (dem Elasti- 
zitatsmodul analog) durchgefuhrt. Die Proben wurden bei 1400° gegluht, gchartet 
u. bei verschiedenen Tempp. angelassen. Es ergeben sich auf Grund der Unterss. ge- 
wisse Gruppierungen nach den Eigg. der Legierungen. Sio werden im einzelnen be- 
schrieben. Bemerkenswert ist das starkę Anstcigen der elektr. Leitfahigkeit bei der 
Warmebehandlung, die Koerzitivkraftc sind denen der Co-Magnetetalile gleieh. Die 
Leitfahigkeit u. der „YoUNG-Modul“ zeigen in ihren Werten Maxima, die wahrschein- 
lich mit dem AbscliluB des Ausscheidungsvorganges im Gefiige zusammenhiingen. 
(Metals and Alloys 4. 69—73. Mai 1933.) W e n t b u p .

W. P. Sykes, Das System Góbalt-Wólfram. Durch therm. Analyse, Gefuge- u. 
Róntgenunterss., die durch Alterungsverss., Messung des elektr. Widerstandes, der 
Hartę u. D. erganzt wurden, wurde das System Co-W untersucht. Das System zeigt 
ein Eutektikum bei 46% W, 1465°. Dieses besteht aus einer intermediaren Krystall- 
art (5, die der Formel WCo (75,7% W) entsprieht, u. unterhalb 1690° bestandig ist, 
u. einem W-reichen Co-Mischkrystall /!, dessen Losliehkeit fur W jedoch mit der Temp. 
bis zu W-Gehh. von etwa 2—3%  abnimmt unter anfanglicher Ausscheidung von <5, 
die ab 1100° von der Ausscheidung eines Krystallisats e (47,1% W, Co7W2) abgel. wird. 
Dementsprechend unterliegen die Co-Mischkrystalle gewissen Alterungseffekten. -/-Co 
nimmt boi hóheren Tempp. steigende Gehh. W auf. Die maximale Losliehkeit betragt 
etwa 18% W. Die Erstarrung der Schmelzen zwischen etwa 13% W u. 24% W unter- 
liegt einer peritokt. Rk. W lost 0,2—0,3% Co. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 21. 
385—423. Mai 1933.) W e n t r u p .

Georg Masing, Einige Probleme bei Guflslucken aus Nichleisenmetallen. GieBerei- 
techn. Schwierigkeiten, die sieh beim GieBen von Nichteisenmetallen einstellen, wie 
Schrumpfung, Lunkerbldg., Seigerimgserscheinungen (z. B. Gasausscheidung bei der 
umgekehrten Bloekseigerung), dereń Ursachen, sowie MaBnahmen zur Behebung 
werden ausfuhrlich besprochen. Dabei werden folgende Metalle u. Legierungen be- 
handelt: Ni, Cu, Pb, Sn, Al, Zn, Al-Zn, Al-Cu, Ag-Cu, Cu-Sn, Bi-Sb, Duralumin, Messing, 
Y-Legierung. Bei Cu-Gussen wird die Abhangigkeit der Leitfahigkeit u. D. vom P- u. 
Be-Zusatz, sowie die Desosydation des Cu durch Dberhitzen u. durch Zusatz von Bor- 
suboxyd u. Be besprochen. (Metals and Alloys 4. 99—104. 109—13. August 1933. 
Berlin.) G l a u x e r .

H. W. Gillett, Widersland non Kupfer und seinen Legierungen bei Dauer- 
beanspruchung. Teil I. Gegliihtes und Jcalt bearbeitetes hammergares Kupfer. Die in 
der Literatur bisher bekannt gewordenen Ergebnisse von Dauerschwingungsverss., 
Torsionsschwingungsverss. unter den versehiedensten Bedingungen, Iiorrosions- 
ermiidung, der EinfluB der Gliihung u. der Kaltbearbeitung u. der EinfluB von ge- 
ringen u. zu groBen Kaltstreckungen werden ubersielitlich zusammengestellt u. kurz 
krit. erortert. Die Daten aus der Literatur, die im ganzen Umfang angefuhrt sind, 
werden erganzt durch bisher unveroffentlichte Beobachtungsergebnisse, die dem Vf. 
von Forschungsstellen mitgeteilt wurden. (Metals and Alloys 3. 200—04. Battelle 
Memoriał Inst.) " H j. v . S chwap.ze.

H. W. Gillett, Widersland von Kupfer und seinen Legierungen bei Dauer- 
beanspruchung. II. Wirkung von Verunreinigungen und Zusatzen zu Kupfer. (I. vgL 
vorst. Ref.) Unters. des Einflusses von O a u i Zugfestigkeit, Dehnung u. Dauerstands- 
festigkeit von kaltgezogenem Cu. Dieselben Unterss. einschlieBlieh Kerbschlagfestig- 
keit werden auf Cu mit 0,014—0,95% P, Cu mit 0,006—0,110 u. 0,09—2,02% As, Cu 
mit 0,008—0,014% O u. 0,0035—0,47% Sb, sowie Cu mit 0,052—0,5% As u. 0,05 bis
0,53% Sb u. desgleichen auf den EinfluB von Fe-Gehh. von 0,06—2,09% ausgedehnt. 
(Metals and Alloys 3. 236—38. 1932.) N i k l a s .

H. W. Gillett, Widerstand von Kupfer und seinen Legierungen gegen Dauer- 
beanspruchung. III. Messing und Nickel-Messing. (II. vgl. vorst. Ref.) Stat. u. 
Dauerstandsfestigkeit von Marinemessing, Muntzmetall u. Pb-lialtigem Messing vom 
Typ 60—40; Messing von der Zus. 65—35 u. Al-Messing, Messing vom Typ 70—30, 
75—25, 80—20, 85—15, 90—10 u. Nickel-Messing mit 11—19,75% Ni. Das Probe- 
material liegt nach den verschiedenstcn Bedingungen der Kalt- u. Warmbehandluug
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vor, teilweisc sind auch Bleclio fiir die Unterss. verwandt. (Metals and Alloys 3. 257 
bis 262. 1932.) N i k l a s .

H. W. Gillett, Widerstand von Kupfer und seinen Legiemngen gegen Dauer- 
beanspruchung. IV. Bronzen und Speziałlegierungeii. (III. vgl. vorst. Ref.) Zu- 
sammenstellung der stat. u. Dauerstandsfestigkeit von Bronzen u. P-Bronzen, Al- 
Bronzen, Al-GuBbronze, Mn-Bronze, Cu-Ni-Legierungen, Cu-Ni-Sn-, Cu-Ni-Cr- u. 
hoch-Cu-haltigen Speziallegierungen mit angegebenen Gehli. von Ni, Si, Mn, Zn u. Fe, 
cbenso sind die Tempp. der vorausgegangenen Vergiitung aufgefiihrt. (Metals and 
Alloys 3. 275—80. 1932.) N i k l a s .

Cyril Stanley Smith und W. Earl Lindlief, Mikrographische Unłersuchung 
iiber den Zerfall der fS-Phase im System Cu—Al. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. 
Engr. 104 . Inst. Met. Div. 69—115. 1933. Waterbury, Connecticut, Copper Alloys Res. 
Lab., The American Brass Co. — C. 1 9 3 3 .1. 2506 mit anschlieCender Diskussion.) G o ld .

G. W. Akimow und A. S. Oleschko, Unłersuchung der Struklurkorrosion von 
Aluminiumlegierungen. I. Elektrodenpotential der Strukturkomponentcn in Aluminium- 
legierungen. (Vgl. liierzu C. 19 3 3 . I. 122.) Dio Best. der Elektrodenpotentiale der 
Einkrystalle naehstehender intermetall. Al-Verbb. u. von Al, Duraluminium u. Silicium 
bei 17—18° in 3°/0ig. NaCl-Lsg., verglichen mit der n. Wasserstoffelektrode, ergab 
folgende Werte: Al — 0,55 V, Si — 0,421 bis — 0,508, FeAls —  0,14 bis 80,33, Dur- 
aluminium — 44 bis — 0,41, GuAl2 — 0,371, MnAł3 — 0,26 bis — 0,607, Mg,,Si — 1,275 
bis 0,427 u. NiAl3 — 0,49 bis — 0,471 Volt. (Chem. J. Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitsckeskoi Chimii] 3. 336—44. 1932.) K l e v .

T. S. Fuller, Dauerfestigkeil von Metallen in korrodierender Umgebung. Nach 
einer Ubersicht uber den bisherigen Stand der Erkenntnisse auf diesem Gebiet u. 
der kurzeń Beschreibung einer neuartigen Prufmaschine, werden Ergebnisse von 
Verss. berichtet. Die Dauerfestigkeit sinkt, wenn Dampf in Ggw. von Luft (0 2) zur 
Einw. gelangt. Schliefit man 0 2 aus, so steigen die Werte wicder erheblich an. 
Korrosionseinw. gleiehzeitig mit mechan. Beanspruchung ist schadlicher, ais wenn 
beides zeitlich nacheinander wirkt. Die durchgefuhrten Verss. bestatigen diese Ansicht. 
(Metal Progr. 23 . Nr. 6 . 23—26. Juni 1933. General Electric Co.) H.t. v . S c h w a r z e .

A. Thum und Cl. Holzhauer, V er suche uber Kerbdauerfesligkeil und Korrosions- 
ermiidung an Kesselbaustoffen. Um nach Móglichkeit die Verhaltnisse im Dampf- 
kesselbetrieb u. die dabei auftretenden Beanspruehungen nachzuahmen, werden ge- 
kerbte Yersuchsstabe einer stat. Grundlast mit daruber gelagerter, schwellender Be
anspruchung unter gleichzeitigem chem. Angriff unterworfen. AuBer dem EinfluB 
der Vorlast, Zahl der Lastwechsel, Ausbldg. der Kerbe spielen die besclileunigenden 
Wrkgg. korrodierender Mittel eine groBe Rolle. Je  hoher die Temp., desto groBer die 
Wrkg. Nicht korrodierende Mittel oder die Korrosion verhindernde Mittel verlang- 
samen die Dauerbruchbldg. Die durch Korrosion erweiterten Risse verlaufen ohno 
Rueksicht auf die Kernfugen u. zwar auch bei Laugenkorrosion. (Warme 56 . 640—42. 
30/9. 1933. Darmstadt.) H j. v. S c h w a r z e .

H. J. Tapsell, A. E. Johnson und W. J. Clenshaw, Die Warmfesligkeit von 
sechs Stahlen und drei Nichteisenmetcdlen. An C-, Ni-, Ni-Cr-, Cr-V-, einem rostfreien 
u. einem Spezialstahl (,,Staybrite“), sowie an P-Bronze, Duralumin u. einem 60: 40 
Messing wurden WarmzerreiByerss. u. Dauerfestigkeitsverss. bei Tempp. von 300 bis 
600° fur die Stahle u. 150—500° fiir die NE-Metalle durchgefiihrt. Die Ergebnisso 
werden miteinander verglichen, sie zeigen eine Uberlegenheit des rostfreien Staliles 
gegeniiber den anderen legierten Stahlen. GróBere Kriechfestigkeit weist der Spezial
stahl auf, jedoch nach starkerer anfanglicher Dehnung. Von den NE-Metallen ergibt 
die P-Bronze die besten Werte. Mit dem C- u. dem Ni-legierten Stahl wurden'auch 
Kerbschlagverss. zwischen 0 u. 700° C durchgefiihrt. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 2630.) (Dep. 
sci. ind. Res. Engng. Res. Spec. Rep. Nr. 18 . 45 Seiten. 1932.) W e n t r u p .

F. H. Norton und J. A. Fellows, Neue Vórrichlung zur Bestimmung der Kriech- 
spmnung. Der besonders fiir Unterss. bei geringer Kriechgeschwindigkeit geeignete 
neue App. ist an Hand einer Schemaskizze eingehend erlautert. Die Temp.-Regu- 
liertmg erfolgt iiber ein Gestange durch die Dehnung des aus austenitisehem Stahl 
bestehenden Ofenrohres, das eine dreifach unterteilte Heizwicklung tragt. Die Wick- 
lungen sind mit den Regulierwiderstanden parallel geschaltet. Die Ablesungen er- 
folgen mit zwei durch einen Invarstahlblock verbundenen Fernrohren. Die Temp.- 
Messung erfolgt mittels an der Probe angeschweiBten Thermoelementen iiber eine 
lotentiometerschaltung. Die Temp. kann auf ±0,5° F konstant gehalten werden.
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Die Kriechgeschwindigkeit laBt sich bei 1% in 100 000 li auf etwa 1/ 10 %  genau be- 
stimmen. (Metal Progr. 24. Nr. 4. 41—43. Okt. 1933. Massachusetts Inst. of 
Techn.) H j . v . S chw arze .

Francis F. Lucas, Metallogfaphische Prdzisionsapparatur fiir starkę Yergrófimngm. 
Die Apparatur wurde von den B e l l  T e l e p h o n e  L a b o r a t o r ie s  in Zusammcnarboit 
mit Ze i s s , Jena, entwickelt. Der neue App. ist an Hand yon Photographien u. einer 
schemat. Skizze eingehend erlautert. Verwendet wird ein neues Objektiv, das fur 
das blaue Licht des sichtbaren Spektrums besonders korrigiert ist. Bemerkenswert 
ist die Beleuchtungsvorr., die auBer einer Quecksilberdampflampe eine Flammenbogen- 
lampę enthalt, dereń Licht in das Linienspektrum der yerwendeten Metalle zerlegt wird. 
Zur Beleuchtung wird dann eine einzige Linio aus dem Spektrum herausgeblendet. 
(Metal Progi-. 24. Nr. 4. 21—25. Okt. 1933. Bell Telephone Labor.) H j. v. S chwarze.

Karl Daeves, Die Wirkung der Zusammensetzung und Vorbeliandlung ton Sliihlen 
auf die Lebensdauer von Schutzuberziigen. Stahlbleche aus Thomas-, Siemens-Martin- 
Stahl, Armcoeisen u. Cu-legiertem Stahl (0,2—0,3% Cu) wurden im Walzzustand, 
mit Źn-Uberzugen u. mit dem gewóhnlichen Mennige-Eisenoxydanstricli yersehen, 
2 Jahre dem Rosten an der Luft uberlassen. Es zeigte sich, daB der Anstrich auf dem 
Cu-Stahl besonders gut haftete, so daB hier der Gewiehtsverlust geringer war, ais bei 
den anderen Stiihlen. Das gleiehe wurde bei Zn-Cberzugen beobachtet. Die Entferming 
des Walzsinters vor Aufbringen des Anstrichs durch Verwitternlassen gestaltete sich 
bei Cu-legiertem Stahl besonders leicht, wahrend bei den anderen Stiihlen auch eine 
yersehiedene Warmebehandlung keinen groBen Unterschied ergab. Hierin diirfte der 
Crund fiir die bessere Haltbarkeit von Anstrichen Cu-legierten Stabls liegen. (Trans, 
electroehem. Soc. 64. 12 Seiten. 1933. Sep.) W en t r u p .

L. F. Girardet und Tsou-Ren-Kou, Beilrag zur Kennlnis der Korrosion von 
Graugufi durch Sauren. An einem GrauguB mit 3,19% C, 2,039% Si, 1,14% Mn, 0,45° /0 P,
0,073% S wurde der Vorgang der Korrosion durch HC1, H 2S04, H3PO.,, KN03 û  Mk. 
yerfolgt. Die Wrkg. yon Lokalelementen Graphit-Saure-Grundmasse ist nicht starker 
ais die anderer Lokalelemente in der Grundmasse, Fe3P-Siiure-Grundmasse beschleunigt 
dagegen den Zerstórungsvorgang. Nach Besprechung der theoret. Grundlagen der 
elektrolyt. Korrosion wird der EinfluB von Zusatzen zur Saure untersucht, welche ins- 
besondere die Oberspannung des H  erhohen. Sie yerzogern die Korrosion. Kationen- 
zusatz zur Saure bewirkt Bldg. eines Metallnd., wenn das Metali edler ais Eisen ist. 
Es bilden sich dann Lokalelemente zwischen diesem Metali u. dem Graphit, dio unter 
Umstanden die Korrosion sta rk  beschleunigen. Erhohung der Elussigkeitsviscositat 
z. B. durch Glyeerinzusatz u. der Zusatz von Kolloiden wirken korrosionshemmend. 
Im  zweiten Teil der Arbeit wird die Korrosion durch Messung der entwickelten H2- 
Menge gemessen. Es bestatigen sich hier die zuvor gemachten Beobachtungen. Wwtoe 
Verss. ergaben die liohere Korrosionsfestigkeit von Proben mit grober Graphitausbldg. 
(Buli. Ass. techn. Fonderie 6. 290—322. 1932.) _ _ WENTRUP-

A. Portevin, E. Pretet und L. Guitton, Versuch zur kontinuierlichen Messung 
schwacher, von Oasentwicklung begleiteter Korrosion. Das neue Verf. besteht darin, eine 
Probe an einem Waagebalken aufgehangt, so in die Versuchsfl. einzutauchen, daB die 
freiwerdenden Gase sich unter einem ebenfalls an dem Waagebalken uber der lrobe 
aber noch unter dem Fliissigkeitsspiegel angeordneten Uhrglas sammeln. Der bas- 
druck bzw. die Fliissigkeitsyerdrangung unter dem Uhrglas ruft eine Gewiclits- 
yerminderung hervor, die laufend austariert wird. Es lassen sich somit Kurven zeichnen, 
die den erzeugten Gasdruck in Abhangigkeit von der Zeit angeben. Die Versuclis- 
ergebnisse stimmen mit Parallelverss. auf Grund yon Gewichtsyerlustbestst. im wesen - 
licheń iiberein, jedoch ergeben sich Fehler insofern, ais, a m c h e m e n d  zu  J3egmi 
des Yers., unkontrollierbare Gasverluste auftreten. (Rcv. Metallurgie 30- 
Aug. 1933.) • __________________  H j. v. S chw arze.

Electric Furnace Products Co., Ltd., Toronto, Korrosionsfeste Etsenlegterungeii- 
Die Legierung enthalt 16—22% Cr, 6—16% Mn u. 1—10% Co; oder ca. 18 m W, 
ca. 8 %  Mn, ca. 5% Co u. weniger ais 0,12% C. — Der C-Geh. soli im iibrigen » /o 
nicht tibersteigen. Derartige Legierungen eignen sich insbesondere zur ners . 
Crackroliren. (N. P. 51033 vom 12/9. 1930, ausg. 2 0 /6 . 1932. A. P^ior. ’
1930.) D r ew s.

Erie Edward Dutt, England, Yerfahren zur dektrochemischen Beliandlung 
Lósungen, die eine schwer elektrolysierbare Substanz enthalten. Zur Lrho nmg
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clektromotor. Kraft werden in der Lsg. stehendo Ultrascliallwellen erzeugt, die zwischen 
den Elektroden einen Potentialunterscliied hervorrufen, der ausreicliend ist, um dio 
elektrochem. Behandlung durchzufiihren. — Eine gesatt. Lsg. von A12(S04)3, der 
etwas H2S04 zugesetzt worden ist, wird in eine Elektrolytzelle gebracht, die eine Pb- 
Anode u. eine Al-Kathode onthalt. Die Zoile ist durch oin poróses Diaphragma in zwoi 
Teile geteilt. In den Kathodenabschnitt wird ein piezoelektr. Quarzresonator ein- 
gebaut, der Ultraschallwellen von 70000—80000 Sekundenfreąuenz erzeugt. Die 
Temp der Lsg. wird bei 25—40° gehalten. Die Stromdichte betragt 10 Amp. auf den 
qcm der Kathode. An Stelle von Aluminiummetall konnen auch andere Metalle, wie 
Be oder Mg, aus ihren Salzlsgg. elektrotyt. abgeschieden werden. (F. P. 749 007 
vom 13/1. 1933, ausg. 17/7. 1933. E. Prior. 21/12. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Aluminium-Folien-Walzwerk G. m. b. H. & Co., Kom.-Ges., Koln-Niehl, 
Yerfahren zur Hersldlung von viit Wachspapier slreifenformig rerbundcner Melallfolie, 
insbesondere yli-Folio, dad. gek., daB die Metallfolie mit einer die Verb. des in seiner 
ganzen Breite gewachsten Papiers mit der Metallfolie verhindernden FI., z. B. Kalium- 
permangąnat, streifenfórmig angefeuchtet wird, wahrend der bei der naehfolgenden 
Zusammenpressung beider Bahnen mit den befeuchteten Streifen der Metallfolie in 
Beriihrung gelangende Teil des Wachspapiers erwarmt wird. (Zeichnung.) (D. R. P. 
583 821 KI. 55f vom 29/5. 1932, ausg. 9/9. 1933.) . M. F . Mu l l e r .

L. S. Iof und A. M. Surikow, U. S. S. R ., Verfahren zum Atzen ron Feilen. Die 
Atzfl. besteht aus HNOa (D. 1,3), in der pro 1 40—50 g weiches Eisen aufgel. sind, 
in Mischung mit H,SO.j (D. 1,7). (Russ. P. 29 321 vom 5/7. 1931, ausg. 28/2. 
1933.) ’ R ic h t e r .

James H. Gravell, Elkins Park, Pennsylv., Lotwasserpaste, bestehend aus einem 
Gemisch von ZnCl2, Butylalkohol, Anilinchlorhydrat u. Vaseline. Ygl. F. P. 727901;
C. 1932. II. 2873. (Can. P. 305 783 vom 21/2.1930, ausg. 18/11.1930.) M. F. Mu l l e r .

D. M. Welikson, U. S. S. R ., Elektrisches Scliweijirerfahren. Das SchweiBen er- 
folgt in der Weise, daB die eine Elektrode, z. B. aus Hg, durch eine Schiclit einer nieht- 
leitenden schwerentflammbaren FI., wie Transformatorenól, bedeckt ist. (Russ. P. 
28 601 vom 21/4. 1931, ausg. 31/12. 1932.) R ic h t e r .

Anthony A. Oeding, Ferguson, Mo., Rost- und Korrosionsschutzmittd, bestehend 
aus 5% lanninlialtigem Rindenextrakt (42° Bś), 20% Na2Cr04, 15°/0 Paraffinol, 
50% Tiirkischrotol, 2% fh Seife u. 8 %  W. Das Prod. wird dem W. zugesetzt, das in
Automobilkuhlern, Wassermanteln etc. umlauft. (A. P. 1925 672 vom 25/9. 1931,
ausg. 5/9. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Paul F. Schade, Berlin, Korrosionsschutzmittd fiir unterird. Rolirleitungen. Das 
Anstrichmittel besteht aus einem Gemisch von Paraffin (F. oberhalb 50°), Vaseline 
(F. oberhalb 20°) u. Bitumen (F. 30° bis oberhalb 100°). Der F. des Gemisches liegt 
zwischen 25 u. 60°. Vgl. Sehwed. P. 72871; C. 1933. II. 320. (Can. P. 305 812 vom 
21/2. 1930, ausg. 18/11. 1930.) M. F. Mu l l e r .

[russ.] W. A. Gontscharenko, Derzeitige Methoden der Bearbeitung und Anreicherung der 
Eisenerze des Magnetberges. Moskau-Leningrad. Nowossibivsk: Gos. nautsch-techn. 
gornoje isd. 1933. (383 S.) 13 Rbl. 50 Kop.

Comitś techniąue international du carbure et de la soudure. Recueil de la soudure autogine. 
T. IV. Soudure des metaux non ferreux. Paris: Ch. Beranger 1933. (95 S.) Rei.: 30fr.

IX. Organische Industrie.
E. A. Zofin und A. Raduschkewitsch, Zur Fdbrikation von synthetischem 

Campher. II. (I. vgl. C. 1933. II. 2746.) Nachdem Laboratoriumsvorss. gezeigt hatten, 
daB die HCl-Abspaltung aus Pinenchlorhydrat nach R e y c h l e r  (Ber. dtsch. chem. 
®es- 29 [1896]. 695) 71—81°/q, nach S t e p h a n  (D. R . P. 153 924) mittels Na-Stearat 
J.°./o» mittels Na-Phenolat (beides unter Druck) 82%, sehlieBlich nach einem modi- 
fizierten Verf. von Sk it a  (D. R . P. 230 761) 80—88% Camphen liefern, wurde im 
halbtechn. Vers. das letztere Verf. angewendet. — Die tlberfiihrung des Camphens 
in Campher wurde bei 90° durch mehrfache Oxydation m it uberschiissiger 6—15%ig. 
^hromsauremischung erreieht. Der Verlauf der Oxydation lieB sich durch Titration 
nut MoHRschem Salz kontrollieren. Der noch 5% Camphen enthaltende Campher 
wurde durch W.-Dampfdest. in Ggw. von Oxydationsmitteln gereinigt. (Chem.-pharmaz. 
ind. [russ.: Chimiko-pharmazewtitscheskaja Promyschlennost] 1932- 123—27.) B e r s .
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E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. von: Arthur Loring 
Pitman, Niagara Falls, Stabilisieren von Trichlorathylen, Tetrachlorathylen und Chloro
form, mit Triathylamin in Mengen yon 0,0001—0,1 Vol.-°/0. (A. P. 1925 602 yom 
5/9. 1931, ausg. 5/9. 1933.) G. Konig.

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon: John 
L. Brill, Charleston, West Virginia, V. St. A., Katalytische JReaklionen zwischen Gasen. 
Das komprimierte Gasgemisch wird zur Einleitung der Rk. zunaehst mit Hilfo eines 
akt. Katalysators zu einer exothermen Rk. bei einer Temp., die unterlialb der der 
Wirksamkeit des Hauptkatalysators liegt, gebraeht, wobei das Ausgangsgemisch zuyor 
auf eine hinreichend hohe Temp. yorerhitzt worden ist, um diese exotherme Rk. aus- 
zulósen, die aber zunaehst fiir dio Ingangsetzung der eigentliehen Hauptrk. nicht aus- 
reieht. Durch Wiirmeaustausch mit dom Hauptkatalysator sowie mit den ankommenden 
Friscligasen erfolgt allmahliche Temp.-Steigerung bis zur Auslsg. der Hauptrk., worauf 
durch ontsprechendo Fiilirung der Gaso bzw. durch die yeriinderte Zus. der den Neben- 
katalysator iiberstrómenden Mischungen, die Wrkg. des letzteren ausgeschaltet wird. 
Die Anordnung von Neben- u. Hauptkatalysator kann so soin, daB das Ausgangs- 
gasgemisoh den ersteren vor oder nach dem Hauptkatalysator iiberstrómt. Apparatur 
wie Arbeitsweise werden an Hand von Zeichnungen naher dargolegt. Das Verf.-Prinzip 
kann beispielsweise fur die synthet. Herst. von Melhanol oder hóheren Alkoholen aus CO 
u. l i s  oder von NH3 aus H ; u. N 2 in Anwendung gebraeht werden u. ermógliclit eine 
zweckmaBige Temp.-Regelung. (A. P. 1893 492 yom 31/12. 1928, ausg. 10/1. 
1933.) ' R. H er b st .

Ralph L. Brown, Syracuse, New York, und William W. Odell, Pittsburgh, 
Pennsylvanien, Y. St. A., Hydratation von ungesdttigten Kohlenicasserstoffen. Ungesatt. 
KW-stoffe, wie Olefine oder araliphat. KW-stoffe mit olefin. Seitenkette, werden mit 
W.-Dampf bei hóheren, iiber 100° liegenden Tempp. u. unter erhóhtem, uber 10 at 
betragendem Drucke in Ggw. katalyt. wirkender Metalloxyde, wie A1-, Th-, Ti-, W-, 
Or-Oxyd, in Rk. gebraeht. Je nach dem Mengenyerhaltnis von KW-stoff u. W. werden 
hauptsachlieh Alkohole oder Ather erhalten. Beispielsweise werden aus Athylen A. u. A., 
aus Styrol Meihylphenylcarbinol u. PhenyUithylalkohol erzeugt. (A. P. 1 907 317 vom 
11/6. 1927, ausg. 2/5. 1933.) R. H erbst .

St. Balint, Budapest, Reinigen von Athylalkohol. EiweiBhaltiger A. wird yorerst 
mit EiweiBfallungsmitteln (Tannin, Sulfosalicylsaure, Phosphorwolframsaure u. dgl.) 
yersetzt, yom Nd. getrennt u. mit alkal. wirkenden Stoffen (NaOH, Na3PO,. u. dgl.) 
einige Stdn. in der Warnic behandelt u. hierauf dest. Bei Anwesenheit yon Aldehyden, 
hóheren Alkoholen fiigt man noeh oxydierend wirkende Stoffe, wie KMn04, K 2S208 

zu. (Ung. P. 105 422 yom 15/1. 1931, ausg. 1/3. 1933.) G. K ó x ig .

Standard Alcohol Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Benjamin T. Brooks, 
Greenwich, Connecticut, V. Śt. A., Isolierung von sekundaren und lerliaren Alkoholen 
aus ihren Estern mit Schwefelsaure. Es wurde gefunden, daB beim Abdest. der sekundaren 
u. tertiaren Alkohole aus den schwefelsauren Hydrolysierungsfll. der entsprechenden 
Absorptionslsgg. yon Olefinen in Schwefelsaure merkliche Alkoholyerluste entstelien, 
wenn diese Dest. in Metallkolonnen, wie yerbleiten Kolonnen, erfolgt. Diesem Ubel- 
stand wird dadurch abgeholfen, daB die Dest. mittels direkten W.-Dampf es in Kolonnen 
mit glasigen Oberflachen, z. B. solehen aus Glas, saurefestem, glasiertcm Steingut, 
durchgefiihrt ■\vird. (A. P. 1 904 200 vom 30/6. 1931, ausg. 18/4. 1933.) R. H er bst .

Henkel & Cie. Gr. m. b. H.. Deutschland, Verfahren zur Herslellung gemiscliter 
Anhydride von Kieselsdure und hóheren Carbonsduren. Diese z. B. als Zwischenprodcl. 
yerwendbaren Stoffe, die gegen W. sehr empfindlich sind u. damit gelatinóse Kiesel- 
sauro bilden, erhalt man aus aliphat., cycloaliphat., aromat., hydroaromat. u. hetero- 
oycl. Sauren mit mindestens 6  C:Atomen oder ihren Deriw. wie Ester, Anhydride 
oder Salze durch Erhitzen mit Si-Halogeniden wie SiClt  oder SiBr4 oder gemisenten 
Anliydriden der Kaeselsaure wie Silicoessig- oder -propionsdureanhydrid. Yorteuna 
im Vakuum werden die gebildeten fluchtigon Stoffe yon don neuen gemisohten x\nnj- 
driden abdest. Z. B. werden erst auf dem W.-Bad u. dann im Vakuum 300 g Steann- 
sdure mit 43,5 g SiCl4 erhitzt, bis kein HC1 mehr entweicht. Das weiBe krystaUm 
Prod. bat den F. 67—68°. Erwahnt sind ferner Kieselcocosfeltsdureannydrid (wei e, 
krystalline M.), Silicobenzoesaureanhydrid der Formel (C6H6COO)4Si u. ein aus erne 
Mischung yon Naphthensauren erhaltenes Gemisch aus Siliconapldheiisduream yari ei ■ 
(F. P. 751 571 yom 27/2. 1933, ausg. 6/9. 1933. D. Prior. 22/4. 1932.) DONAT.
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Clarence P. Byrnes, Sewickley, iibert. yon: Joseph Hidy James, Pittsburgh, 
Pennsylvanicn, V. St. A., Oxydation von Kohlenwasserstoffen. Gasformige, gesatt., ali- 
phat. KW-stoffe mit mehr ais einem C-Atom im Molekiii, wie Propan u. Butan, werden 
gegebenenfalls im Gemisch mit Methan sowie W.-Dampf bei hóheren Tempp. u. Drucken 
mit einem 0 2 enthaltenden Gasgemisch, wie Luft, zur Erzeugung von Aldehyden in 
Ggw. von Katalysatoren partiell oxydicrt. Ais Kontakte sind vor allem Oxyde von 
hochschm., elektronogativen Metallen mit niedrigem Atonwol. u. einem At.-Gew. iiber 40, 
wie sie auf den absteigenden Asten der graph. Darst. des period. Systems der Elemente 
von L o th ar  Me y e r  verzeichnet sind, geeignet. Die Beruhrungszeit mit den reagic- 
renden Gasgemischen soli weniger ais 3 Sek. betragen, u. die Menge des angewandten 0 2 

soli geringer ais die theoret. sein. (A. P. 1 858 095 vom 21/10. 1924, ausg. 10/5.
1932.) R. H e r b s t . 

Economy Fuse and Manufacturing Co., Chicago, iibert. von: Melville C. Dearing,
Palatine, Herstellung dauernd neutraler Formaldehydlosungen. Handelsiibliche Ware 
wird mit bas. MgC03 versetzt (15 g auf 600 g H 2COH2CO-Lsg.)l (A. P. 1925795 vom 
6/9. 1932, ausg. 5/9. 1933.) '  " G. K onig.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Gilbert B. Car- 
penter, Bellemoor, Delaware, V. St. A., Yerfahren zur Herstellung von Carbonsauren. 
Durch Leiten gasfiirmigor Mischungen aus CO u. Dampf bei erlióhten Tempp. u. 
Druckcn iiber Halogenide von Metallen mit At.-Gew. 6—209 wie Ca, Ba, Sr, Mg, 
Na, IC, Cs, Rb, Li, Sn, Fe, Co, Ni, Bi, Mn, Pb, Ti, Zn, Cd, z. B. CaCl2, Ca J 2, NaBr 
ais Katalysatoren wird Aineisensdure hergestellt. — 100 Teile eines Gemisches aus 
93% CO u. 7% H2, C02, N2 u s w . werden mit 20 Teilen Dampf bei etwa 325° u. 700 at 
iiber CaJ2 auf akt. Kohle geleitet. Die Ausbeute an Ameisensaure ist gut. Vgl. A. P.
1 895 238; C 1933 I 2172. (A. P. 1 924 769 vom 24/8. 1931, ausg. 29/8. 1933.) Don.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Gilbert B. Car- 
penter, Bellemoor, Delaware, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von Carbonsauren. 
Nach der Gleichung RRŁC =  CR2R 3 +  H?0  +  CO — >- CHRRt—CR2R3—COOH
werden aus gasformigen Gemischen von Olefinen, Dampf u. CO Carbonsauren her
gestellt. Tempp. von 200—500°, Drucko von 25—900 at, Athylen, Propylen u. Butylen 

/  ais Olefine, Verwendung inerter Gase u. ais Katalysatoren saure Stoffe wie nicht
/  fliichtige anorgan. Sauren, z. B. H 3PO„ oder akt. Kohle oder beide werden vorgeschlagen.

Nach dem Abkiihlen der Rk.-Prodd. werden die Carbonsauren abgetrennt. — Ein 
Gemisch aus 90% CO, 2% Athylen u. 8 %  Dampf wird bei 325° u. 700 a t iiber H3PO4 
auf akt. Kohle geleitet. D as kondensierte Rk.-Prod. enthalt 22%. Propionsdure. 
(A. P. 1 924 766 vom 24/8. 1931, ausg. 29/8. 1933.) D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: GilberfB. Car-
penter, Bellemoor, Delaware, V. St. A., Verfahren zur Herstdlung von Carbonsauren.

/  Vgl. A. P. 1 924 766 (vorst. Ref.). Nachzutragen ist, daC ais Katalysatoren Halogen- 
wasserstoffsiluren u. Halogenide von Metallen mit At.-Gew. 6—207 wic Li, Na, K, 
Eb, Cs, Ca, Cu, Mg, Sn, Ba, Sn, Fe, Co, Ni, Bi, Mn, Pb, Te, Zn, Cd, z. B. CaCl2 oder 
ZnCl2 auch auf akt. Kohle yerwendet werden konnen. Propionsdure wird auf diese 
Weise mit guter Ausbeute erhalten. (A. P. 1924 767 vom 24/8. 1931, ausg. 29/8.
1933.) ° D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Gilbert B. Car-
penter, Bellemoor, Delaware, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von Carbonsauren.
Vgl. A. P. 1 924 767 (vorst. Ref.). Nachzutragen ist, daB ais Katalysatoren nicht- 
fliichtige Stoffe verwendet werden konnen, die wenigstens zwei chem. verbundene 
Elemente der Gruppen III, IV, V oder VI des period. Systems enthalten, dereń Oxyde 
Sauren sind. Genannt sind Kiesd- u. Phosphortcolframsaure sowie Kiesdmolybddnsdure. 
u. Cliromvanadat. Propionsdure, auch zusammen mit anderen Carbonsauren, kann 
auf diese Weise mit guter Ausbeute erhalten werden. (A. P. 1 924 768 vom 24/8. 1931, 
ausg. 29/8. 1933.) D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: John C. Woodhouse, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Herstellung ron Carbonsauren. Vgl. A. P. 1  924 768 (vorst. Ref.). 
Nachzutragen ist, daB zur Herst. von z. B. Propionsdure aus Athylen, Buttersdure aus 
Propylen u. Valeriansaure aus Butylen ais Katalysatoren anorgan. fliichtige Sauren 
oder Halogene wie Chlor, die auch wahrend der Rk. gebildet oder zusammen mit absor- 
merendem Materiał oder akt. Kohle verwendet werden konnen, in Betracht kommen. — 
-Mit Chlor ais Katalysator wird aus Athylen bei 325° u. 700 a t Propionsaure neben 

XV. 2 . 2 1 2



3194 H ,x. Or g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1933. H.

anderen aliphat. Sauren in guter Ausbeute erbalten. (A. P. 1 924 762 vom 1 1 / 1 1 . 1932, 
ausg. 29/8. 1933.) D onat.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. yon: Gilbert B. Car- 
penter, Elizabeth, N. J., V. St. A., Herslellung von Carbonsauren. Vgl. A. P. 1 924 762 
(yorst. Ref.). Nacbzutragen ist, daB zur Herst. von z. B. Propionsaure, auch zusammen 
mit anderen aliphat. Sauren, aus Athylen fliichtige Halogenide wie Halogenwasserstoff, 
z. B. HCI u. HBr, auch in Ggw. von z. B. CaCl2, femer feste saure Katalysatoren, 
H 3P 0 4 u . akt. Kohle ais Katalysatoren yerwendet werden kónncn. (A. P. 1 924 763 
yom 28/6. 1932, ausg. 29/8. 1933.) D o n a t.

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Walter E. Vail, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Verfahren zur Herslellung von alipliatischen Carbonsauren aus Ole- 
finen, Kohlenozyd und Wasserdampf. Vgl. A. P. 1 924 763 (yorst. Ref.). Nacbzutragen 
ist, daB zur Herst. yon z. B. Propionsaure aus Athylen ais Katalysator Borylphosphat, 
auch auf akt. Kohle, z. B. in Mengen von V,—10% des Olefins verwendbar ist. — 
Z. B. ist eine Mischung von 69% CO, 3,6% Athylen, 2,4% inerte Gase u. 25% W.- 
Dampf ais Ausgangsmischung, 325° ais Temp. u. 700 a t ais Druck genannt. (A. P.
1 924 764 yom 31/12. 1931, ausg. 29/8. 1933.) D onat.

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Alfred T. Larson und Walter E. 
Vail, Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstdlung von Carbonsauren aus Olefineii, 
Kohlenoxyd und Wasserdampf. Vgl. A. P. 1 924 764 (yorst. Ref.). Nachzutragen ist, 
daB zur Herst. yon z. B. Propionsaure aus Athylen NH,C1, NH4Br oder NH,J u. akt, 
Kohle ais Katalysatoren yerwendbar sind. Die Ausgangsmischung, etwa 72% CO, 
3% Athylen u. 25% W.-Dampf wird z. B. mit 1% wss. NH.,C1-Lsg. in Dampfform 
bei etw'a 325° u. 700 at iiber akt. Kohle geleitet. Dabei werden 75% Propionsaure 
neben anderen aliphat. Sauren erhalten. (A. P. 1924 765 yom 25/11. 1931, ausg. 
29/8. 1933.) D onat.

St. Balint, Budapest, Yerfahren zur Herslellung von Ameisensaure. HC02NH4 
wird mit wasserfreien oder wasserarmen Metallsalzen (NiSO,,, ZnS04, CuSO.„ CuCl, 
u. dgl.), die Neigung zur Bldg. von NH4-Komplexverbb. besitzen, im fl. (nicht wss.), 
festen oder gasformigen Medium behandelt u. die CH20 2 daraus auf bekannte Weise 
gewonnen. Das aus der komplexen Metallammoniumverb. erhaltene NH3 wird in Ggw. 
yon Katalysatoren u. C02 unter bohem Druck in HC02NH4 umgewandelt. Die Metall- 
salze werden -wieder in den Vorgang gebracht. (Ung. P. 105 403 vom 13/12. 1930, 
ausg. 1/3. 1933.) G. KÓMG.

Schering-Kahlbaum A . - C r . ,  Berlin (Erfinder: Karl Rohde, Finów), Yerfahren 
zur Darstellung von Ameisensaure aus Erdalkaliformiaten u. H2S04 in Ggw. von K]\ - 
stoffen, dad. gek., daB man solche KW-stoffe yerwendet, die sich nach der unter Kuhlung 
yorgenommenen Umsetzung zusammen mit der entstandenen Ameisensaure von dem 
gebildeten Gips abdest. lassen u. dabei in an sich bekannter Weise solche Mengen der 
KW-stoffe yerwendet, die eine lcichte Bearbeitung des Rk.-Gemisches gestatten u. 
daB man bei Tempp. unter dem Kp. der yerwendeten KW-stoffe arbeitet. — Z. B. 
werden 130 Teile Ga-Formiat in Ggw. von 100 Teilen Bzn. vom Kp. 90—120° unter 
Riihren mit 100 Teilen H 2S04 yon 98 bis 100% bei 30—40° umgesetzt u. Ameisensaure u. 
Bzn. nach dem Abdest. getrennt. Erhalten wird Siiure von 95 bis 98% mit 93—95% 
Ausbeute. (D. R. P. 583 764 KI. 12o yom 4/7. 1930, ausg. 12/9. 1933.) D on at.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Verfahren zur Herstdlung von 
Essigsaure. Aceton oder Methylathylketon werden bei erhóhter Temp. in der fl. Phasc 
der katalyt. Oxydation mit 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen wie Luft unterworfen. Yorteil- 
haft arbeitet man bei etwa 70—120° u. in Ggw. yon  konz. Essigsaure ais Verdiinnungs- 
m itteL  Ais Katalysatoren sind Mn- u. Cu-Aeetat sowie Co- u. Mn-Acetylacetonat 
genannt. Z. B. wird durch eine Mischung von 2 kg Aceton, 100 g Eg. u. 5 g Mn-Acetat 
bei 80—100° wahrend 15 Stdn. ein 0 2-Strom von  200 1/Stde. geleitet. 80% des Acetons 
sind dann in Essigsaure verwandelt. (F. P. 751160 yom  21/2. 1933, ausg. 28/8. 193a.
D. Priorr. 1/3. u. 16/4. 1932.) DONAT.

Monsanto Chemical Works, St. Louis, Missouri, V. St. A., Yerfahren zur 
Reinigung organischer Saurechloride. Solche Chloride wie Acetylchlorid, Benzoyl- 
chlorid, Phthalylchlorid, o- oder p-Toluolsulfonsiiurechlorid, dio saure anorgan. oder 
organ. Verunreinigungen enthalten, werden im fl. bzw. geschmolzenem Zustand mit 
z. B. fein yerteilten bas. Substanzen wie Oxyde, Hydroxyde oder Carbonate von Ca, 
Ba, Mg, Zn, Pb, Cu, Al oder Na2C03 bzw. K 2C03 behandelt u. die gebildeten balze 
yon den gereinigten Saurechloriden durch Filtrieren, Dekantieren oder Dest. getrenn .
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Geringo Mengen W. konnen an die gebildeten Salze ais Krystall-W. gebunden werden. 
(E. P. 397 775 vom 21/2. 1933, ausg. 21/9. 1933.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Knoll, 
Hornau, Taunus), Verfahren zur Darstellung von basischen Produkt en. Vgl. F. P. 37 289; 
C. 1931.1. 1515. Nachzutragen ist, daB auf entspreeliende Weise hergestellt werden 
konnen Didthylaminoathoxyhydnocarpussaureanilidćhlorhydrat (weiBe Bliittchen, F. 94 
bis 96°), Didthylaminoathoxychaulmoogrylanilidchlorhydrat (weiBe Blattclien, F. 87 
bis 90°), p-Athyldiathylaminoathylaminostearylanilidchlorhydrat (weifie Drusen, F. 84°) 
7-f}-Diathylam,inoathoxy-l-stearylnaphlhylamidchlorhydrat (gelbe briiunlicke glasige M.) 
aus 7-f}-Diathylaminoathoxyna/phthyl-l-amin voin Kp . 4 213—217°, aus PAe. Prismen 
vom F. 65—67°, Chlorhydrat F. 250° unter Zers. (D. R. P. 582 390 KI. 12 o vom 
14/8.1928, ausg. 14/8. 1933.) . D o n a t .

N. N. Woronzow-Mladschi und S. F. Mitzengendl^r, U. S. R ., Darstellung 
von Diphenylsulfid. Chlorbenzol wird unter Druck mit einer was. Na2S-Lsg. erhitzt. 
(Russ. P. 29168 vom 21/4. 1932, ausg. 28/2. 1933.) R ic h t e r .

N. N. Woronzow und A. G. Oschujew, U. S. S. S., Darstellung von Phenol aus 
Chlorbenzol. Chlorbenzol wird gegebenenfalls unter Zusatz von Diphenylather mit 
durch Elektrolyse von konz. NaCl-Lsgg. erhaltenem Atzalkali unter Druck behandelt. 
(Russ.P. 28 219 Tom 7/9. 1931, ausg. 30/11. 1932.) R ic h t e r .

G. A. Kirchhof, R. J. Astrowa, D. F. Alexejewa und R. I. Grajewskaja, 
U. S. S. R., Darstellung von Chinon. Anilin wird in konz. H 2SO., eingegossen, auf 0° 
abgekuHlt u. dann unter Ruhren Na-Bieliromatlsg. zugegeben. Das auf der Oberflache 
ais Sehaum angesammelte Chinon wird abgescliopft u. mit W. gewaschen. (Russ. P. 
29166 Tom 24/12. 1930, ausg. 28/2. 1933.) R ic h t e r . ■'

S. J. Jegorow, U. S. S. R ., Aufarbeiten der bei der Oxydation von Anilin zu Chinon 
abfallenden Chromlaugen. Die Laugen werden zunackst mit Kalk behandelt u. nach 
Abtrennung des ausgeschiedenen Gipses im Vakuum bei 50—70° bis zur Starkę von 
35—40° Bó eingedampft. (R uss.P . 28 906 vom 26/7.1931, ausg. 31/1.1933.) R ic h t e r .

F. Hoffmann-La-Roche & Co. A.-G., Basel, Verfahren zur Herstellung von
O-O-Diacetyldiphenolisalin. Zu dem Ref. nach D. R. P. 526 719; C. 1931. II. 1759 
ig Oe. P. 129 282; C. 1932. II. 3306 ist nachzutragen, daB die Kondensation mit Phenyl- 
acetat in Ggw. von Saurechloriden durehgefuhrt wird. (Ung'. P. 105 717 vom 8/4.
1931, ausg. 16/3. 1933. Zus. zu Ung. P. 87 128.) G. K onig.

Robinson Brothers Ltd., Birmingham, und Deric William Parkes, West Brom- 
wich, England, Elektrolytische Reduktion von Pyridin (I) in H 2S04-Lsg. Unter An
wendung eines Diaphragmas wird das I  im Kathodenraum in einer Sauremenge, dio 
zwischen 2— 6  Aquivalenten der Menge des I  entspricht, gel., wiihrend der Anoden- 
raurn soyiel Saure enthalt, daB sich kein gallertartiger Nd. bilden kann. Man arbeitet 
bei 35—80° mit Pb-Elekt roden. Die Ausbeute an Piperidin betragt mehr ais 75°/0, 
der Reinheitsgrad mehr ais 85%. (E. P. 395 741 vom 24/12. 1931, ausg. 17/8. 
1933.) A l t p e t e r .

J. D. Riedel-E. de Haen A.-G., Berlin-Britz (Erfinder: Leo Schulz, Hamburg), 
Darstellung von 8-Oxychinolin (I), dad. gek., daB man dio Salze starker anorgan. 
Sauren mit aromat. Basen in der Hitze auf Ather des I  einwirken laBt. —■ Man ver- 
setzt z. B. eine Mischung gleicher Teile S-Oxychinolinmethyldther u. Anilin mit HC1 
bis zur kongosauren Rk., erhitzt die Lsg. unter Abdest. des W. 8  Stdn. auf 170°, lost 
dio M. nach Erkalten in h. W., macht mit NaOH alkal. u. dest. mit Dampf. Aus der 
alkal. Lsg. erhalt man das I. (D. R. P. 583 705 KI. 12p vom 27/4. 1932, ausg. 8/9. 
1933.) A l t p e t e r .

Theodorus van Schelven, den Haag, Holland, Herstellung von Chinolinabkomm- 
hngen. Aromat. Aminoverbb., die in o-Stellung unsubstituiert sind, werden mit Carb- 
oxylverbb. u. solchen Carbonylverbb., die benachbart zur CO-Gruppe eine CH2-Gruppe 
enthalten, kondensiert. — Man erhalt z. B. aus Anilin (I), HCOOH u. Paraldehyd (II) 
uurch Erhitzen Chinolin, ebenso aus Formanilid u. II. — Aus p-Formanisidid (III), 
LH30-C6H4 -NH-CH0, F. 80°, erhalt man durch Yermischen mit wasserfreiem CaCl2 
n- Kochen mit Aceton das p-Methoxylepidin, F. 50—52°, — aus I II  u. ubersehiissiger 
Brenztraubensaure die Chininsiiure. — Zu S-Oxychinolin gelangt man durch Erhitzen 
Yon 2-Fomiaminophenol mit II, — zu 6-Aminoch.inólin durch Erhitzen von N-Formyl- 
V-phenylendiamin mit II, F. 114°, 2 Moll. Krystallwasser, —■ zu 8-Aminochinolin aus 
A-Formyl-o-phenylendiamin. — Das Hydfochlorid von 1,3,5-Triaminobenzol liefert 
durch Erwarmen mit HCOOH am sd. W.-Bad u. Kochen der Monoformylrerb. mit II

212*
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das 5,7-Diaminochiholin. ■— Aus Phenyloxaminsdure, C6Hr> ■ NH ■ CO • COOII u. II wird 
Chinaldinsdure, F. 156°, — aus 4-Chlor-2-nilranilin nach Erhitzen mit HCOOH u. 
dann Einw. von II auf die Monoformylverb. das 6-Ohlor-S-nitrochinolin, F. 158°, — aus 
m-Nitro-p-formaminophenol u. II das 6-Oxy-8-nitrochinolin (die 8-Aminoverb. hat 
F. 185°) erhalten. Ferner aus 3-Nitro-4-aminopJienol das 6-Methoxy-8-nitrochindirt, 
Krystalle aus A., F. 160°, — aus p-Methoxy-o-nitroformanilid (IV) ein Lepidin vom 
F. iiber 250°, — aus IV u. Brenztraubensaure (V) die 6-Methoxy-8-nitrochindin-4- 
carbonsdure, zers. sich bei 170°, — aus Benzanilid u. V die 2-Phenylchinolin-4-carbon- 
saure, — aus Benz-p-toluidid, CH3• CcH ,• NH • COC6H5, F. 157°, u. V die 6-Methyl- 
2-phenylchinolin-4-carbonsdure, F. 216°, dereń Athylester den F. 75° hat, — aus Piperonyl- 
sdure u. I  die  ̂ 2-PiperomjlchinoUn-4-carbcmsdure, dereń Metliylester F. 135° hat, — 
aus 4-Oxybenzol-l,3-dicarbonsdme iiber das Anilid u. Rk. des letzteren mit V die 
2-(p-Oxy-m-carboxyphenyl)-chinolin-4-carbonsdure, F. 283°, — aus Benzanilid (VI) u.
II das 2-Plicnylchinólin, F. 83°, — aus VI u. Aceton das 2-Phenyl-4-inethylchiiiolin,
F. 64—65°. — Aus Anthranilsdureanilid u. II wird 2-o-Aminophenylchinolin, — u. 
Aceton das 4-Methyl-2-(o-aviino)-phenylchinolin erhalten. — Aus Gallussdmeanilid u. 
Aceton wird 4-3Iethyl-8-gallylchinolin erhalten, — aus Gallussaurecldorid u. 3,4,5-Tri- 
oxyanilin iiber das Anilid mit Aceton das 4-Methyl-S,6,7-trioxy-2-{3',4',5'-trwxyphenyl)- 
chinolin (X), — aus dem Prod. aus Sulfanilsdure u. Anthranilsdure (VII) u. II die 
2-o-Aminophenylchinolin-G-mlfonsdure, wahrend bei Einw. von Aceton das 4-Methyl- 
G-sidfo-2-(2'-aminopheniyl)-chinólin entsteht. — Das Anilid aus I u. VII wird mit II 
erhitzt, das 2-(2'-Aminophenyl)-chinolin mit VII auf 160° erhitzt, das Rk.-Prod. mit
II u. das hierbei erhaltene Prod. mit Gallussdure, worauf man noelimals mit II behandelt. 
Hierbei entsteht die Verb. A. — Aus 4-Aminophenyloxaminsaure u. II bei 8 6 ° wird 
G-Aminochinólin-2-carbonsdure erhalten, die bei 120° unter C02-Verlust 6-Aminochinolin 
liefert. — Omlsauredianilid (F. 245°) gibt in A. mit GlyJcolsdure das 3,3'-Dioxy-4,4'- 
diathoxy-2,2'-dichinolyl (XI). — Aus Aceton, Dichlorathan u. Didthylamin in Ggw. 
von A1CL, erhalt man dio Verb. CH3 -CO-CH2 -CH2 -CH2 -N(C2H5)2 (VIII), Ivp1583 
bis 85°, die mit p-Methoxylepidin (vgl. oben) u. CaCl2 die Verb. B liefert, F. 78°. — 
Aus 6-Chlor-8-aminochinolin (F. 73°) u. YllI-Acetal (aus VIII, Orthoameiseiisaureester 
u. A. in Ggw. von H 2S04) wird nach Behandeln der M. mit Na-Methylat die Verb. C 
erhalten, Kp . 2 190°, gelbes Ol, das Hydrochlorid ist 11. in W., das Sulfat zers. sich bei

^)CH=C(CHS) • CH, • CH2 • CH»*N(C2H5)a

O "
/  NH.CH(CI-y • CH,, • CH, • CH, -N(C,H,),

CH.O

N(CHs)j
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150°. — Nitriert man 2-Phenyl-4-methylchinolin, so entsteht dic 4'-Nilroverb., die sich 
zur 4'-Aminoverb. vom F. 97° reduzieren laBt. — Aus diazotiertem 2-o-Aminopheńyl- 
chinolin u. Dunetliylanilin (IX) entsteht dic rot® Verb. D. — Erhitzt man 4-Mctliyl- 
2-{o-dmiiiop]ienyl)-chinolin mit Anthrachinon u. CaCL auf 110° u. das Rk.-Prod. mit
IX u. Nitrohenzol, diazotiert das Prod. hierauf u. laBt die Diazoverb. auf IX ciu- 
wirken, so entsteht Verb. E. Ebenso wird aus 4-Mctliyl-2-gallylchinolin die Verb. F,
— aus X die Verb. G erhalten. — Aus 4-iIethyl-6-,mlfo-2-(2'-aminophenyl)-chiw>lin 
laBt sich H erhalten. — LaBt man auf G-Aiiiinochinolin-2-c.arbmviau.rc, in H2SO.! 
Chinaldinsaure bei W.-Badtemp. wirken, so entsteht Verb. J, die sich bei 150° mit 
HjSOj sulfonieren laBt. Die Sulfoverb. wird durch KOH-Schmelze bei 250° in eine 
0H-Verb. umgewandelt, die in W. eine braune u. nach Oxydation mit Cr03 eine griino 
Kupę liefert. — Aus XI erhalt man durch Losen in HCI, Filtrieren, Alkalischstellen, 
Erhitzen mit vcrd. NaOH u. Abdest. des A., sodann Einw. von Iv2Cr„0T u. CH3COOH 
einen grunen Farbstoff K. (E. P. 3 8 8 0 8 7  vom 25/8. 1931, ausg. 16/3. 1933.) A l t p .

General Anilinę Works Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Winfrid Hent- 
nch und Max Hardtmann, Wiesdorf a. Rh., Herstellung ton Triazinabkómmlingen. 
Durch Eintropfen einer Lsg. von Methyl-Mg-Bromid in A. in eine Lsg. von Cyanur- 
chlorid in Bzl. bei nicht uber 10—15°, anschlieBendes Erwarmcn auf 60—80°, erhalt 
man das 2-Me.thyl-416-dichlor-l,3,5-triazin, im Vakuum sublimierbar, F. 97—98°, 11. 
ni Bzl., Chlf., Aceton, wl. in Bzn., reizt die Geruchsnerven. Die Halogenatome lassen 
sich durch Einw. von wss. NaOH gegen OH ersetzen, wobei das bereits bekannte 2-Me- 
l'iyl-4,6-dioxy-l,3,5-triazin (vgl. C. 1927. II. 1033) entsteht. (A. P. 1911689 vom 
31/10. 1928, ausg. 30/5. 1933. D. Prior. 12/11. 1927.) A l t p e t e r .

Superfine Chemicals Ltd., Margaret Dorothea Kelly, London, und Henry 
Oscar Dering, Middlesex, England, Hcrstellung ton Hezamethylentelramin durch Einw. 
von HCHO auf (NH4)2SO., in Ggw. eines Erdalkalioxyds, -hydroxyds oder -carbonats, 
Abtrennen des unl. Anteils (CaSO.„ BaSO., usw.) u. Eindampfen der Lsg. Etwa in 
ljsg. noch befindliche Spuren von CaSO., konnen durch Zugabe yon NH,-Phosphat 
in volhg unl. Ca-Phosphat u. (NH4)2SO., zerlegt werden, welch letzteres bei der Kry- 
stalhsation in Lsg. bleibt. (E. P. 396~467 vom 22/2.1932, ausg. 31/8.1933.) A l t p e t e r .
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X. Farberei. Farben. Druekerei.
Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung einer ąuater- 

ndrcn Pyridinverbindung. Pyridin wird mit Ólsdureathylenchlorhydrinester im ge- 
sclilossonen GefiiB 60 Stdn. auf 120° erhitzt. Das Rk.-Prod. (untere Scliicht) ist ident. 
mit dem nach F. P. 746081; C. 1933. II. 1592 erhaltlichen. (Schwz. P. 159 926 
vom 8/7. 1931, ausg. 17/4. 1933.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Falek, 
Wiederitzsck, und Hans Seifert, Dessau), Verfahren zum Schulze der tierischen Faser 
bei der Behandlung mit neutralen oder sauren Fil., dad. gek., daB man diesen Fil. 
Aminoessigsaure oder ihre Salze zusetzt. — Diese kann in reinem oder rohem Zustande 
m it Vorteil z. B. beim Farben der Wolle mit Ckromierungsfarbstoffen u. Abziehen 
von Wollfarbungen mit Zinkformaldehydsulfoxylat in saurcm Bade angewendet werden. 
(D. R. P. 583 533 Iii. 8  o vom 1/4. 1931, ausg. 5/9. 1933.) R. H e r b st .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Behandeln 
von Textilstoffen und Leder, gek. dureli die Verwendung yon Badern, die 0,1—5% Al- 
kyl- oder Cyeloalkylamine mit 8  C-Atomen u. mindestens einer Doppelbindung oder 
wasserlosliche Salze derselben enthalten. Auch die ąuaternaren Ammoniumbasen dieser 
Verbindungen konnen verwendet werden. Sie dienen zum Weichmachen von kunst- 
licher Seide u. Leder, zum Durchfiirben yon schwer durchdringlichem Materiał, zum 
Netzen, zum Carbonisieren, zum Entfetten von Wolle, zur Herst. gleichmiiBiger Farbmgen, 
gegebenenfalls unter Mitverwendung gebrauchliclier Textilhilfsmittel. Genarmt sind 
Monooleylaminlactat, Monooleyltrimethylammoniumsulfat, N-Octodecenyl-N-oxa(hylamin- 
acetat, das durch Erwarmen von N-Oleyl-N-didthylendiaminhydrochlorid (4 Teile) mit 
Dimethylsulfat (2 Teile) auf 60—80° erhaltene Prod., das durch Erhitzen von Hepki- 
decylenamin mit Diałhylchlorathylaminhydrochlorid im molekularen Verhaltnis auf 
150—-180° erhaltliche Prod., das durch Erhitzen von 20 Teilen des Schwefelsaure- 
estergemisches aus cycloaliphat. Alkoholen, erhaltlich nach E. P. 359116 (=  F. P  
701256, C. 1931. II. 155) aus techn. Handelsnaphthensaure, mit 50 Teilen Allylamin 
u. 50 Teilen W. auf 175—180° wahrend 6  Stdn. u. Neutralisieren mit Essigsaure 
erhaltliche Prod. (E. P. 390 218 Tom 26/9. 1931, ausg. 27/4. 1933.) Schmalz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Verfahren zur 
Erholmng der Wasserechtheit von Farbungen mit Direktfarbstoffen auf Faserstoffen aus 
Cellulose, dad. gek., daB man die Farbungen mit Lsgg. in W. 1. Salze von Verbb. be
handelt, die mindestens ein bas. N-Atom u. eine aliphat. Kette mit mindestens 10 C- 
Atomen enthalten. Salze mono- oder diacylierter Diamine u. dereń ąuaternare Ammo- 
niumverbb. sind ausgenommen. Vertreter der zur Verwendung kommenden Salze 
sind z. B. Octodecyldiathylaminhydrochlorid, der Cetylather des N-Osymethylpyri- 
diniumchlorids, der Olsaureester des N"-co-Oxyathylpyridiniumchlorids. (E. P. 390 553 
vom 24/10. 1931, ausg. 4/5. 1933. Zus. zu E. P. 366918; C. 1932. II. 3477.) Schmalz.

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: George Holland Ellis und 
Henry Charles Olpin, Spondon b. Derby, England, Verfahren zur Erhohung der Siiurc- 
und Lichtechtheit von Farbungen mit Anthrachimmfarbstoffen, insbesondere solchen, die 
Aminogruppen enthalten, auf Acetatseide, dad. gek., daB man wahrend des Farbens 
Verbb. von alkal. Rk., wie Na2C03, Boras, Na2HPO), Na-Acetat oder -Palmitat bzw. 
K-Oleat, zusetzt oder die Farbungen mit Lsgg. dieser Verbb. nachbehandelt u. ohne 
zu waschen trocknet. Die alkal. Verbb. werden in Mengen angewendet, in denen sie 
die Faser nicht schadigen. (A. P. 1 914 945 vom 28/7. 1928, ausg. 2 0 /6 . 1933. 
E. Prior. 16/8. 1927.) _ Schmalz.

Celanese Corp. of America, Delaware, ubert. von: George Rivat, Paterson, 
New Jersey, Verfahren zur Veranderung der Farbstoffaufnahmefahigheit von Acetatseick, 
dad. gek., daB man die Faser mit Athanolaminen oder dereń Salzen behandelt. Die so 
behandelten Gewebe reservieren Methylenblau (659), Capriblau (620), Pyronin G (568). 
Malachitgriin (495), Auramin (493) stark, Chrysoidin (36), Phosphin (606), Thio- 
flavin (618), Fuchsin (512), Methylviolett (518), Safranin (679) u. Dianisidin (fiir Entw.- 
Farbungen) weniger stark. Die Zahlenangaben beziehen sich auf ScHULTZ-Farlątoff- 
tabellen. Fiir Methylengrau (681) u. Acridinorange (603) wird die Aufnahmefahigkeit 
von Acetatseide durch Behandeln m it Athanolaminen erhoht, so daB m annigfoche  
Reserveeffekte erhalten werden konnen. In  den Beispielen ist Iediglich die Verwenduflg 
von Triathanolamin besehrieben. Diathanolamin, Pyrrol, Pyridin u. Dimełjiylanuin 
sind yon geringerer Wrkg. (A. P. 1 913 410 yom 21/6. 1929, ausg. 13/6.1933.) Schmalz.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Farben von 
pflanzlichen und tierischen Fasersloffen, auch Kunstseide aus regenerierter Cellulose, gek. 
durch die Verwendung von Farbstoffgemischen, die Kupenfarbstoffe von der allgemeinen

Formel (I) oder dereń bestandige 
Leukoverbb., z. B. die Leuko- 
schwefelsaureester, enthalten.Man 
erhalt auf diese Weise beim Far
ben mit substantiyen, sauren, 
bas. oder Entw.-Farbstoffen so
wie Kiipenfarbstoffen, die jo 

nach der Natur der Farbstoffe zusammen oder nacheinander gefarbt werden, licht- u. 
wetterechte Farbungen. (F. P. 746 688 vom 2/12. 1932, ausg. 2/6. 1933. D. Prior. 
5/12. 1931. E .P . 391252 vom 14/12. 1931, ausg. 18/5. 1933.) S ch m a lz .

Tubize Chatillon Corp., Delaware, iibert. von: Berkeley L. Hathome, New York, 
Verfahren zum Farben von Kunstseiden aus regenerierter Cellulose und Acelatseiden, die 
durch Einlagerung von Ólen, Fellen oder Wachsen mattiert sind, dad. gek., daC man 
Farbebader yerwendet, die óllosliche Farbstoffe enthalten. ZweckmaBig wird bei 
Tempp. von 75° aus Badern gefarbt, die durch Dispergieren der Farbstoffe in Seifenlsgg. 
unter Zusatz organ. Losungsmm., ivie Bzl., erhaltlich sind. Mischgewebe konnen in 
verschiedenen Tónen gefarbt werden. (A. P. 1 913 987 vom 3/6. 1929, ausg. 13/6. 
1933.) S ch m a lz .

Henry Dreyfus, England, Verfahren zum Farben von Texlilsloffen, insbesondere 
Acetatseide, dad. gek., daB man die Faser mit Dispersionen behandelt, die durch TJm- 
setzen von 1. Salzen saurer Farbstoffe mit Salzen von organ. Basen unter Zusatz von 
Verteilungsmitteln erhaltlich sind, oder diese Verbb. auf der Faser, z. B. durch Im- 
pragnieren mit der Base u. Behandeln mit der Farbstoffsaure, entstehen laBt. Ver- 
wendbar sind Di- u. Triphenylmethan-, Azin-, Oxazin-, Thiazin-, Phlhalein- u. Anthra- 
chinonfarbstoffe, die Carbon- oder Sulfonsauregruppen enthalten. Sind mehrere Sulfon
sauregruppen yorhanden, so kann man durch unvollstandige Umsetzung Verbb. erhalten, 
die in W. 1. sind. Durch Behandeln der Farbungen mit Saure oder Alkalien kann man 
die Normalfarbungen wieder herstellen. (F. P. 745 039 yom 2/11.1932, ausg. 2/5.1933.
E, Priorr. 5/11., 23/11. u. 15/12. 1931.) SCHMALZ.

Henry Dreyfus, England, Verfahren zum Farben von Textilstoffen, insbesondere 
Acetatseide, dad. gek., daB man die Faser mit Dispersionen behandelt, die durch Um- 
setzen von 1. Salzen saurer Farbstoffe mit Erdalkali- oder Schwermetallsalzen unter 
Zusatz von Yerteilungsmitteln erhaltlich sind, oder diese Verbb. auf der Faser entstehen 
laBt. Verwendbar sind Azo-, Di- oder Triarylmethan-, Azin-, Oxazin-, Phthalein-, 
Anthrachinonfarbsloffe, die Carbon- oder Sulfonsauregruppen enthalten. Sind mehrere 
Sulfonsauregruppen yorhanden, so kann man durch unyollstandige Umsetzung Verbb. 
erhalten, die in W. 1. sind. Durch Behandeln der Farbungen mit Sauren oder Alkalien 
kann man die Normalfarbungen wieder herstellen. (F. P. 745 081 vom 3/11. 1932, 
ausg. 2/5. 1933. E. Prior. 7/11. 1931.) S c h m a lz .

Henry Dreyfus, England, Verfahren zum Farben von Textilstoffen, insbesondere 
Acetatseide, mil Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB man die Faser mit Dispersionen be- 
handelt, die durch Umsetzen von Alkalisalzen von Leukokiipenfarbstoffen oder Leuko- 
kiipenfarbstoffestern mit Salzen organ. Basen, Erdalkali- oder Schwermetallsalzen unter 
Zusatz von Verteilungsmitteln erhaltlich sind oder diese Verbb. auf der Faser ent
stehen laBt. Die Leukoverbb. konnen in ublicher Weise durch Osydation auf der Faser in 
Kupenfarbstoffe iibergefuhrt werden. (F. P. 745 082 yom 3/11. 1932, ausg. 2/5. 1933.
E. Prior. 9/11. 1931.) S c h m a l z .

General Anilinę Works Inc., New York, iibert. von: Richard Metzger, Heidel
berg, Deutschland, Verfahren zum Farben von Acetatseide, gek. durch die Verwendung 
von Praparaten aus uni. Aminoazofarbstoffen, die Affinitat fiir Acetatseide besitzen, u.

Sulfitcelluloseablauge. Beim Farben konnen den aus diesen
I »_it Praparaten erhaltlichen wss. Farbstoffdispersionen organ.

Sulfonsauren von gerbenden Eigg. zugesetzt werden. Ge- 
eignete Farbstoffe sind 8-Nitro-2-aminonaphthalin; das Kon- 
densationsprod. aus 3-Chlor-6-nitro-l-aminobenzol u. Form
aldehyd; 1,4-Diaminoanthrachinon; 1,4,5,8-Tetraaminoan- 
thrachinon; 3-Aminobenzanthron; Bz-l-Aminobenzanthron 

(l); 5-Nitro-l,4-diaminoanthrachinon; Methylyiolettbase; die Azofarbstoffe aus diazo-
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tiertem 1 -Aminonaphthalin u. 1,3-Diaminobenzol oder l-Oxybenzol-4-carbonsaure; 
/?-Amino-a-naphthochinon. (A. P. 1 908 993 vom 7/7. 1925, ausg. 16/5. 1933. I). Prior. 
11/7. 1924.) S chmalz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Sommer, 
Frankfurt a. M., und Gustav Torinus, Bad Soden, Taunus), Verfahren zur Herslellutuj 
von Drucken und Farbungen auf tierischen Fasern mit Estersalzen von Leukoleiipen- 
farbstoffen durch Aufbringen des Estersalzes auf die Faser, nachfolgendes Dampfen 
u. Entwickeln zum Kiipenfarbstoff, dad. gek., daB man den Farbstoff zunachst durch 
Dampfen, yorteilhaft in Ggw. von Stoffen, die beim Dampfen Saure abspalten, wio 
Rhodanammonium, Diathyltartrat, Ammonoxalat, in der Leukoesterform ohne Spaltung 
yollstandig auf die Faser aufziehen liiBt u. darauf die Entw. zum Kiipenfarbstoff in 
einem sauren Bade bewirkt. Durch das Verf. wird erreicht, daB die Wolle im Druck 
durch freiwerdende H N 0 2 oder Chromsiiure keine Anfarbung im WeiB erleidet. Man 
erhalt Drucke u. Farbungen von guter Reibechtheit. (D. R. P. 574 940 KI. 8 n vom 
14/11.1931, ausg. 22/4.1933. F. P. 745 781 vom 14/11.1932, ausg. 16/5.1933. D. Prior. 
13/11. 1931.) S chmalz.

N. S. Ermakow, U.S.S.R., Verfahren zum Drucken mit Alizarinrol und -rosa. 
Der Druckpaste werden auBer den Alizarinfarbstoffen u. den Beizmitteln noeh Prodd. 
zugesetzt, die beim Erhitzen des sulfonierten Ricinusols bzw. Ricinolsaure in W. bis 
zur Yollstandigen Abspaltung der Sulfogruppen oder beim Erhitzen der Ricinolsaure 
mit hochstens 50%ig. H 2S04 bei Tempp. unter 100° oder beim Kochen des Ricinusols 
mit doppelt yerd. H 2SO., bzw. mit 4-fach verd. VitrioIol in Ggw. von Emulgatoren 
entstehen. (Russ. P. 28 200 vom 7/10. 1929, ausg. 30/11. 1932.) R ichter.

Deltex Comp., Boston, Amerika, Verfahren zum Entwickeln und Fizieren des auf 
bedruckte oder eintjefdrbte Gewe.be gebrachten Farbstoffes durch Dampfen, dad. gek., daB 
man die Menge, die Temp. u. den Feuchtigkeitsgeh. des an yerschiedenen Stellen der 
Behandlungszone eingefuhrten Dampfes den an jeder Stelle des Gewebes verschiedenen 
Rkk. zwecks Herbeifiihrung einer stets gleiehbleibendcn maximalen Rk. des Dampfes 
mit dem Farbstoff anpaBt. ZweckmaBig werden yerschiedene Stromungen des Dampfes 
in der Umgebung des Gewebes in den yerschiedenen aufeinanderfolgenden Behandlungs- 
stufen heryorgebracht, um unerwimsehte Temp.-Steigerungen zu yerhuten. Die Darnpf- 
menge wird yorteilhaft einige Zeit nach Beginn der durch Zufiihrung einer geringen 
Menge von feuchtem Dampf in Gang gebrachten Red. yergróBert, um jede auch nur 
yoriibergehende Austrocknung des Gewebes wahrend der Aufnahme der Leukoverbb. zu 
yerhindern, u. zum SchluB meder yermindert. Man erzielt so durch bessere Fixierung 
Farbstoffersparnisse bis zu 50%. Die zur Durchfuhrung des Verf. erforderlichen Vorr. 
sind durch Zeiclmungen erlautert. (D. R. P. 578 400 KI. 8 c vom 31/8. 1929, ausg. 
13/6. 1933.) Schmalz.

Raphael E. Rupp, Methuen, Massachusetts, Yerfahren und VorricUung zum 
Dampfen von Drucken mit Prdparaten aus Kupenfarbstoffm und Beduklionsmitteln auf 
Textilstoffen, dad. gek., daB man den aus dem Dampfer ausstrómenden, durch den 
exothermen Verkupungsvorgang iiber die urspriingliche Temp. von zweckmaBig etwas 
iiber 100° erhitzten Dampf, durch Abkiihlen, zweckmaBig durch Zufuhr von W., auf 
die urspriingliclie Temp. abkiihlt u. im Kreislauf wieder yerwendet. Die zur Abkiihlung 
des Dampfes zugefiihrte W.-Menge darf nur so groB sein, daB alles W. in Dampf ver- 
wandelt wird. Die Vorr. ist durch Zeichnungen erlautert. (A. P. 1913 615 vom 
6/4. 1931, ausg. 13/6. 1933.) S chmalz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Yerfahren zum 
Abziehen von Anfdrbungen auf OeUulose oder Kunstseide aus regenerierter Cettulose, die 
beim Farben von Miscligeweben aus Acetatseide und diesen Fasern mit Acetatseidefaru- 
stoffen entstehen, dad. gek., daB man die Mischgewebe zunachst mit Lsgg. von Oxy' 
dationsmitteln, z. B. Permanganatlsgg., u. dann mit Lsgg. von Red.-Mitteln, wie 
Bisulfitlsgg., behandelt. (F .P .7 4 6  226 vom 23/11.1932, ausg. 24/5.1933. Schwz. 
Prior. 23/11. 1931.) SCHMALZ.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubert. von: R. Haller, Basel, 
Schweiz, Verfahren zum Reserrieren und Buntreservieren ton Azofarbstoffen auj der 
Faser. Zu F. P. 739 810 (C. 1933. II . 285) ist nachzutragen, daB der Aufdruck der 
Xanthogenatreserve auch nach dem Aufbringen der Azokomponente erfolgen kann. 
(A. P. 1 921 920 yom 7/7. 1932, ausg. 8 / 8 . 1933. Schwz. Prior. 23/7. 1931. D. R- £• 
577702 KI. S n  roni 29/7. 1931, ausg. 3/6. 1933. Schwz. Prior. 23/7. 1931. E- “• 
387 922 yom 8/7. 1932, ausg. 9/3. 1933. Schwz. Prior. 23/7. 19.31.) S chmalz.
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Bleachers’ Association Ltd., Manchester, Charles Schwabe Parker, Charles 
Leonard Wall und Franklin Farrington, Bolton, Lancaster, England, V erfakr en zum
Resernieren von Kupenfarbstoffen, dad. gek., daB man Gewebe, wie Seide oder Wolle, 
mit Reseryen bedruclit, die Verbb. entlialten, welche Leukokiipenfarbstoffester eher 
hydrolysiercn u. oxydicren als der Ester von der Faser aufgenommen wird, u. dann in 
iibliclier Weise mit Estersalzen von Leukokiipenfarbstoffen ausfiirbt. Geeignete, reser- 
vierende Yerbb. dieser Art sind Kupfer- u. Eisensalzo, die zweckmaBig zusammon mit 
Aluminiumacetat yerwendet werden. Den Farbebadern oder Druckpasten werden 
zweckmaBig Verbb. zugesetzt, die mit den Schwennetallsalzen der Reservepaste halb 
durchlassige Membrano bilden, wie z. B. Alkaliferrocyanide, u. das Eindringen des 
Esters in dio Rcservo yerhindern. (E .P .393  381 vom 3/3.1932, ausg. 29/6. 
1933.) SCHMALZ.

TJnited States Finishing Co., New York, iibert. von: Donald H. Powers, Provi- 
dence, Rhode Island, Amerika, Verfahren zum Buntdtzen ton Fdrbungen auf Acetatseidc 
oder diese entJuiltenden Mischgewebm, gek. durch die Verwendung von Buntatzpasten, 
(lic Kiipenfarbstoffc dor Anthrachinon- oder Indigoreiko u. Kondensationsprodd. ans 
Anilinderiw., insbesondere primaren Aminen dieser Reihe, u. Formaldehydsulfoxylateii 
enthalten. Derartige Buntatzpasten werden z. B. durch Erhitzen eines Gemisches 
aus 60 Teilen Dextrin, 15 Teilen Na2C03, 10 Teilen KCNS, 20 Teilen des Konden- 
sationsprod. aus Anilin u. Na-Formaldehydsulfoxylat u. 10 Teilen Indanthrenfarbstoff 
auf 60° hergestellt. Nach dem Aufdrucken wird getrocknet, gedampft, oxydiert u. 
wie iiblich fertiggemacht. Als Grundfiirbung ist der auf der Faser entwickelte Azo- 
farbsloff aus tetrazotiertem Dianisidin u. 2,3-Oxynaphthoesauro genannt. An Stelle 
von KCNS konnen andere Quellungsmittel, wie Ameisensaure, Essigsiiure, A., Aceton 
oder Diacetonalkohol, Phenol, Resorcin, Harnstoff, NH4CNS oder Milchsaure yer
wendet werden. (A. P. 1 912 008 vom 23/11. 1929, ausg. 30/5. 1933.) S c h m a lz .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: Camille Dreyfus, New York, 
und George Schneider, East Orange, New Jersey, Verfahren zum Alzen von Fdrbungen 
mit Anthrachinonfarbstoffen auf Acetatseide, gek. durch die Yerwendung von Oxydations- 
atzen, z. B. solchen, die H 20 2 30°/oig, Silberperoxyd, Salpetersaure, Permangansaure, 
Na20 2 enthalten bzw. entwickeln. Am besten geeignet sind Atzpasten, die Hypochlorite, 
wio Ca-, Mg-, Na- oder K-Hypochlorit, u. zweckmaBig Stabilisatorcn, wie Alkalien, 
Borax, NaĆl u. bzw. oder H 20 2 enthalten. Nach dem Aufdrucken wird mit organ, 
oder verd. anorgan. Sauren behandelt, abgeąuetscht, mit einer Lsg. von Na-Sulfit, 
-Bisulfit, -Hydrosulfit oder -Thiosulfat gespiilt u. getrocknet. Die aufgedruckten Hypo- 
chloritatzpastcn konnen auch durch Uborleiten der Gewebe iiber Trockentrommeln 
direkt zur Wrkg. gebraeht werden. (A. P. 1 905 346 vom 6/7. 1928, ausg. 25/4. 
1933.) S c h m a lz .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: Camille Dreyfus, New York, 
und George Schneider, Mońtclair, New Jersey, Amerika, Verfahren zum Atzen von 
Fdrbungen mit Anthrachinonfarbstoffen auf Acetatseide, dad. gek., daB man eine ver- 
dickte Chromatlsg. aufdruckt, dann Saure, zweckmaBig Citronensaure, Weinsaure, 
Essigsiiure, Benzoesaure oder verd. Mineralsaure, einwirken laBt, trocknet, dampft u. 
wascht. Das gefarbte Gewebe kann auch yor dem Bedrucken mit Chromat mit der 
Saure behandelt werden. (A. P. 1 905 347 vom 6/5. 1930, ausg. 25/4. 1933.) S c h m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Zitscher, 
Offenbach a. M.), Darstellung von 2-(3'-Oxynaphthijl-2')-4-oxy-6,7-be,nzopse.udoa.zimino- 
lenzolen, dad. gek., daB man ein 2-Amino-3-oxynaphthalin, dessen OH-Gruppc durch 
einen geeigneten Rest geschiitzt ist, diazotiert u. mit einer ebensolchen Base kuppelt, 
wobei beide Komponenten in den Bz.-Kernen, welche die OH-Gruppe nicht tragen, 
gleich oder yerschieden substituiert sein konnen, den entstandenen Aminoazofarbstoff 
nach an sich bekannten Methoden zum Pseudoazimin umwandelt u. sodami die an 
den OH-Gruppen haftenden Reste abspaltet. — Z. B. wird 2-Amino-3-(4'-methyl- 
ienzolsulfonyloxy)-naphthalin (I) in HC1 diazotiert u. die filtrierte Lsg. mit einer Lsg. 
von I in verd. CH3C00H  gekuppelt. Nach Abstumpfen der Mineralsaure mit Na- 
Acetat erhalt man das 2-Amino-3,3'-di-(4"-methylbenzolsidfonyloxy)-l,2'-azonaphthalin, 
Krystalle aus Eg., F. 198—199°; dieses wird in Xylol mit Thionylchlorid gekocht, 
bis die S02- u. HCl-Entw. beendet ist. Dann dest. man das Xylol mit Dampf ab u. 
kocht das Prod. in A. mit NaOH; aus der mit W. yerd. Lsg. fallt man mit Saure das 
-•(3'-Oxynaq)hthyl-2')-4-oxy-6,7-benzopseudoaziminobenzol, F. 282—283°. — Ausgehend 
von 2-Amino-3-methoxynaphthalin erhalt man iiber das 2-Amino-3,3'-dimethoxy-l,2'-
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azorutpJithalin vom F. 196° durch Einw. von CuSO., in Pyridin unter Einleiten von 
Luft unter nachfolgendem Erhitzen des vom Pyridin durch Dampf hefreiten Prod. 
mit Eg.-HBr das 2-(3'-Oxynaphthyl-2')-4-oxy-6,7-benzopseudoazimmobenzol, das aus 
alkal. Lsg. durch C02 gefallt wird. Ferner lassen sich darstellen: 2-(3'-Oxy-7'-brmn- 
ncmhthyl-2')-4-oxy-Bz.-4"-brom-6,7-benzopseruloaziminobenzol (Krystallc aus Eg., F. iiber 
320°, — das 2-(3'-Oxy-7'-methoxynaplithyl-2')-4-oxy-Bz.-4"-methoxy-6,7-benzopseudo- 
aziminobenzol (aus Chlorbenzol Pulvcr vom F. 265—-267°, femer das 2-(3 -Oxy-
nwplithyl-2')-4-oxy-Bz.-4"-brom-6,7-benzopseudoaziminobenzol (Pulver aus Dichlorbenzol.

296_297°). — Die Verbb. weisen gegeniiber 2-Oxynaphthalin eine erheblieh ge-
s te ig e rte  A f f in ita t  z u r  F a se r  au f. (D. R. P. 581436 K I. 12p v o m  10/2. 1932, ausg. 
27/7 . 1933. E. P. 396 741 vom 9/2. 1933, A uszug  vero ff. 7/9. 1933. D. P rio r. 9/2. 
1932.) A l t p e t e r .

"i. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Lange, 
Dessau-Ziebigk), Herstdlung von Oxynaphthotriazolen, dad. gek., daB man auf o-Amino- 
azofarbstoffe aus Aminonaphtholsulfonsauren Verbb. des 2-wertigen Cu oder andero 
Oxydationsmittel in Ggw. von Cu-Verbb. zur Einw. bringt. — Z. B. wird eine neutralc 
Sodalsg. des in CH3OOH aus diazotiertem Anilin u. 2-Amim-5-oxynaąjhthalin-7-sulfon- 
saure (ł) erhaltenen Azofarbstoffes unter Zugabe von Soda zum Sieden erhitzt, wobei
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man langsam CuS04-Lsg. z u la k . Aus der filtrierten Lsg. laBt sich &
Aussalzen abtrennen, in Alkali mit roter Farbę 1., kuppelt mit Diazoverbb. 
laBt sich der o-Aminoazofarbstoff aus diazotierter l-Aminobenzol-2-swfonsaur ■ 
verarbeiten. — Verb. B entsteht aus dem Prod. aus diazotiertem 4-A itro-J-.?™™- 
benzol (II) u. l-Amino-S-oxyruvphtTidlin-3,6-disulfoi^mre, — C aus dcm 
farbstoff aus I I  u. I, gelbbraunes Pulver, — D aus dem durch saure -“-UPP 6 
diazotiertem 2-Amino-4,6-dinitro-l-oxybenzól u. I  erhaltenen Farbstoff, & 
durch saure Kupplung aus diazotierter 4 -Amino-4 '-nilrodvphenylamin-2 • J 
u. I  erhaltenen Farbstoff, — F  aus dem Farbstoff aus !,•on,$vre,
sulfonsaure u. I, — G aus dem Farbstoff aus I I  u. l-Amino-S-oxijna^litlialm-4- f - •
— H  aus dem Farbstoff aus 4-Aminoazobenzol-4'-sv.lf'pnsa/ure u. I. JJ10
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Zwischenprodd. fur Farbstoffe. (D. R. P. 581437 KI. 12p vom 21/4. 1932, ausg. 
27/7. 1933. F. P. 744 625 vom 27/10. 1932, ausg. 24/4. 1933. D. Prior. 20/4.
1932.) A l t p e t e r .

I. L. Cłimelnitzkaja, U.S.S.R., lieinigen der bei der Herstellung von Schwefelfarb- 
stoffen abfallenden Hyposulfitlaugen. Die Laugen werden mit Fe-, Zn- oder anderen 
Schwermetallsalzlsgg. yersetzt, der Nd. abfiltriert u. aus dem Filtrat das Hyposulfit 
durch Krystallisation gewonnen. (Russ. P. 28 209 vom 13/9. 1931, ausg. 30/11.
1932.) R i c h t e r .

Krebs Pigment & Color Corp., Wilmington, Delaware, V. St. A., Verfahren 
zur Herstellung von ól- und wasserunloslichen, Harzseifen enthaltenden Farblacken, dad. 
gek., daB man wasserunl. oder in W. sehwer 1., gegebenenfalls gel., monosulfonierten 
Monoazofarbstoffen oder den zur Bldg. von solchen ftihrenden Komponenten wasser- 
Iosliche Harzseifen einverleibt, liierauf den Azofarbstoff, sowie die Harzseife in unl. 
Metallverbb., wie z. B. des Ba, Ca, Sr, Mg, Cu oder Pb, uberfuhrt u. die so erhaltenon 
Metallharzseifen enthaltcnden Farblacke dann in oinem nielitsauren u. vorzugsweise 
alkal. wss. Medium durch Kochen entwickelt. Dem Farblack werden z. B. 15 bis 
30% Metallharzseife einverleibt. Event. setzt man einen Teil der Seifenmenge vor 
oder wahrend der Farbstoffbldg. den Komponenten u. den restlichen Teil der Seifen
menge erst nach der Farbstoffbldg. dem Farbstoff zu. — Eine Lsg. des Na-Salzes 
von 111,5 Gewiehtsteilen 2-Naphthylamin-l-suIfonsaure wird in ublieher Weise mit 
37,75 Teilen NaNO, u. 204 Teilen HC1 (D. 1,16) diazotiert u. die Diazoverb. wird teil- 
weise saurefrei gewaschen. In einem besonderen GefaB wird eine Lsg. von 80 Teilen 
/?-Naphthol u. 30 Teilen NaOH auf 25001 mit W. verd. Dazu wird bei 25° die Diazo- 
suspension gegeben, anschlieBend wird auf 40° erwarmt u. eine verd. Harzseifenlsg., 
aus Kolophonium u. NaOH hergestellt, zugesetzt, wobei die Temp. nicht unter 30° 
fallen soli. Es werden 315 Gewichtsteile Farblack in Trockenform mit 28,6% Metall- 
harzseife erhalten. Der Harzseifenlack besitzt gute Deckkraft. Dazu noch weitere 
Beispiele. (D. R. P. 584 578 KI. 22f vom 15/3. 1929, ausg. 21/9. 1933. A. Prior. 
16/3. 1928.) M. F. M u l l e r .

TitaniumPigment Co. Inc., V. St. A. Titawpigmentfarbe, bestehend ausPb-Titanal, 
Ti-Oxyd, Pb-Oxyd, Pb-Sidfat u. BaSO4. Event. wird ein Bakelitharz zugesetzt. (F. P. 
747370 yom 10/12. 1932 ausg. 15/6. 1933. A. Prior. 12/12. 1931.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich August 
Henglein, Kóln-Deutz, und Oswin Nitzschke, Łeverkusen), Verfaliren zur Herstdhmg 
von homogenen Mischungen von Ghromoxyd mit Erdalkalisidfaten, dad. gek., daB Erd- 
alkalichromate in einer schwefeldi- oder -trioxydhaltigen Atmospharo einem Gliih- 
prozeB unterworfen werden. — Bariumchrcmat wird in einem Rohr, das von S02 durch- 
strómt wird, auf 1050° erhitzt u. dann abgekiihlt. Man erhalt ein hellolivgrun aus- 
sehendes Prod. (D. R. P. 584 766 KI. 22f vom 14/1. 1932, ausg. 23/9.1933.) M. F. Mii.

N. Rella & Neffe, Wien, W etterfesler Anstrićh. Man fugt einem Anstrich, be
stehend aus Kaliwasserglas, Kalilauge oder ahnlieh wirkenden Stoffen, noch Teeróle 
ZU. (Ung. P. 88 169 vom 18/6.1920, ausg. 3/11.1930. D. Prior. 28/5.1918.) G. K onig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Leuchtsub- 
slanzen die gegen atmosphar. Einfliisse bestandig sind, durch Zusammenschmelzen 
bzw. Erhitzen von reinem AL03 mit einem Oxyd eines zweiwertigen Metalls, z. B. 
Ca-, Be-, Zn- oder Mg-Oxyd, u. einer geringen Menge eines Erregermetalls, z. B. von
Mn, Fe, Ni, Co, Ce, N, Cu, Rb oder Cs. — Z. B. werden 76,7 g CaO mit
207 g A1NH.,(S01)2 gemahlen. Dazu werden 20 g Li2COą, 10 g Na2S04, 10 g K 2S04 
u. 0,3 g Bi(N03)3 gegeben. Das Gemisch wird 10 Min. bei 1200° erhitzt. Es wird ein 
pulyerformiges Prod. erhalten; es zeigt eine bliiuliche Fluorescenz. (F. P. 749 093 
vom 14/1. 1933, ausg. 18/7. 1933. D. Prior. 14/1. 1932.) M. F. M u l l e r .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walther Liitzken- 
uorf, Mannheim), Herstellung von Wassertiefdruckfarben, die wasserechte Drueke liefem, 
(lad. gek., daB ais Bindemittel wss. Dispersionen von óligen oder harzartigen Konden- 
sations- oder Polymerisationsprodd., die an der Luft durch Harzbldg. unl. u. wasser-

werden> verwendct werden. (D. R. P . 585167 KI. 151 vom 16/6. 1932, ausg. 
29/9- 1933.) G r o t ę .

Richard Berger, Berlin, Herstellen von Flachdruckformen. Die beschriebene 
Druckplatte wird mit einem bei der Malerei gebrauchlichen Sikkativ eingestaubt, 
ilQ9 D°m sc^nelkres Troeknen der Druckfarbe zu erzielcn. (E. P. 397 365 yom 4/1. 
1933, ausg. 14/9. 1933. D. Prior. 28/9. 1932.) G r o t ę .
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Sam. F. Goldberger & Solinę A.-G., Budapest, Herstellung vonZeugdruckwahcn, 
dereń Muster aus Elementen mit verschiedenen Rapporten besteht. Zuerst wird das 
Muster mit kleinerem Rapport nach dem Molettiervcrf. aufgebracht, worauf das 
Muster mit groBerem Rapport mittels chemigraph. Reproduktion hergestellt wird, 
indem die Walze an den Stellen dieses Musters zunaclist mit einem Atzgrund bedeckt, 
dann an den unbedeckten Stellen mit einem iiber dio Oberflache der Walze ragenden 
galvan. Metallnd. versehen -u. dieser bis auf die Oberflache der Walze abgeschliffen 
wird. Vor dem Aufbringen des Atzgrundes konnen die durch das Molettieren erzeugten 
Vertiefungen der Walze mit Wachs ausgefiillt werden. (D. R. P. 584 862 KI. 15 b 
Yom 31/7. 1932, ausg. 25/9. 1933.) G r o t ę .

Thomas L . McElroy, Brooklyn, Amerika, Unterlage fur Dmckpressen. Die Filz- 
unterlage wird mit h. Dampf getrocknet, auf der Oberseite vulkanisiert u. vor dera 
Auswalzen mit einem Feuchtigkeit widerstehenden Stoff, wio Lyeopodium, bestaubt. 
(A. P. 1924 328 vom 2/12. 1930, ausg. 29/8. 1933.) Grotę.

J o c e ly n  F ie ld  T h o rp e  a n d  E e g in a ld  P a tr ic k  L in stea d , T h e  s y n t h e t i c  d y e s t u f f s  a n d  th e  inter- 
m e d ia t c  l i r o d u c t s  f r o m  w h ic h  t h e v  a r o  d e r iv e d .  7  t l i  e d .  o f  C ain  a n d  T h orp e, rew ritten  
a n d  c n i .  L o n d o n :  G r if f in  1 9 3 3 . (4 8 S  S .)  8 ° .  3 0  s .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
John. P. Dunne, Die Kunst der Harzfabrikation. Hinweis auf dic Wichtigkeit 

der Analyse der Ausgangsmaterialien u. der Kontrollc der Rk.-Bedingungen bei der 
Herst. von Phenol-Formaldehydharzen. (Piast. Products 9. 273—74. Sept. 1933. 
Durium Products Co., England.) W. W o l f f .

George Henry Potts, Edinburgh, Herstellung von Lacken fiir Rostsehutzanstriche 
mittels heli gekochten Leinols. Das bis zum Kochpunkt erhitztc Rohol wird mit einer 
Mastixlsg. in Terpentin, einer Mischung von Pb- u. Zn-WeiB, Schcllack u. Borax ver- 
setzt, bis zur Schaumbldg. erwarmt u. etwas Essigsauro zugegeben. Nach dem Ab- 
kiihlen wird die Mischung mit gleichen Teilen Kopallack yerriihrt. Gegebeneufalls 
wird auch noch ein Zusatz eines seifigen Gemisches aus Alaun, Na2C03, 01ivcn-, 
Terpentin-, Kokos-, Palmól u. Sehmalz gemacht. (E. P. 393 045 vom 22/3. 193l, 
ausg. 22/6. 1933.) _ _ E nger o ik

Xenia Winter, Paris, Beliandlung von orienlalischem Lack, China- oder JapamacK 
aus Rhus vernieifera. Der Lack wird in Ggw. von Formaldehyd ein- oder zweimal 
mit W. gekocht, woduroh seine Trocknungsdauer herabgesetzt wird. Vor dem Aut- 
streichen setzt man Troekenstoffc u. je nach Bedarf Fuli- u. Farbstoffe, dio in 
form mit 01 angerieben worden, zu. (E. P. 390 377 vom 14/7. 1932, ausg. -</4- 
1933.) E ngeroff.

Consortium fiir Elektroehemische Industrie G. m. b .H ., Munchen, Verfahren 
zur Herstellung von ais Lackrohsloffe, Impragnierungsmittel, plastische Massen una acr- 
gleichen verwendbaren Produkten, dad. gek., daB man polymero Verbb., z. B.Gellulose  ̂
deriw., Pólyuinylester, Polyacrylester oder Polystyrole, in An- oder Abwesenheit weiterci 
tier., pflanzlieher oder minerał. Ole mit den nach dem Verf. des D. R. P. 5481ol (vg • 
vorst. Ref.) erhaltlichen Prodd. kombiniert. (D. R. P. 573 208 KI. 22h vom -.-/b. lJo > 
ausg. 29/3. 1933.) , , EnGE^ Z ^ „ .

A rthur Eichengriin, Berlin-Charlottenburg, Herslelluwj emer schtuer entjŁar 
baren Ntirocelluloseldsung fiir Lacke, Filme, piast. Massen u. dgl. Ais Lósungsm. vei 
wendet man ein Gemisch, das aus CCI., u. einem oder mehreren gebrauchhchen 
sungsmm. (Alkylestern) besteht, wobei clie Menge des ersteren mindestens das 
des letzteren betragt. — 185 Teile alkoholfeuchte Nitrocellulose werden beispie “̂ el_ 
in 800 Teilon CCL suspendiert, dem 200 Teile Athylacetat zugegeben werden. ( ■ 
390 867 vom 20/10. 1931, ausg. 11/5. 1933. D. Prior. 20/10. 1930.) ENGEROFF.

Consortium fiir elektroehemische Industrie G. m. b .H ., Munchen, V J 
zur Herstellung von Kombinationen aus Polyvinylestern uud fetlen Olen, aaa. ° ‘
man monomere Vinylester mit aus fetten Olen erhaltenen, niedrigdispersen 
(Standolextrakten) oder mit solche enthaltenden Olen in Ggw. yon Zusatz- o 
stoffen bzw. Lósungsmm., Harzen u. Weichmachungsmitteln polymensiert. ,ll.nrii.;.n 
merisationsvorgang kann gegebenenfalls auf irgendeiner beliebigen btułe un er 
werden. — 200 kg Yinylacetat werden mit 50 kg niedrigdisperser Leinstanaoipu
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vermischt u. mit 1600 g Benzoylsuperoxyd durch Erwarmen zur Rk. gebracht. Nachdem 
die M. eine dickfl. Konsistenz angenommen hat, wird die Polymerisation durch rasches 
Abkuhlen unterbrochen. Die in Terpentinól, Sangajol u. Tetrahydronaphthalin 1. Prodd. 
lassen sich auf Lachę, Spachtelmassen u. dgl. yerarbeitcn bzw. ais Klebstoff verwendcn. 
(D. R. P. 548 151 K I . 22h vom 1/1. 1930, ausg. 11/4. 1932.) E n g e r o f f .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Weihe, 
Eilenburg), Verfahren zur Herstellung von Lacken, Pasten, Spachlel- und Aufiragmassen 
aller Art, dad. gek., daB man wss. Anreibungen von wasserunl. Celluloseestern oder 
-athern mit bestandigen wss. Emulsionen von Gelatinierungsmitteln oder nicht gelati- 
nierenden Wcichmachungsmitteln oder Gcmischen von Gelatinierungsmitteln mit 
pflanzlichen Olen vcrmischt. — A. 1000 g einer 5°/0ig. wss. Methylcelluloselsg. werden 
mit 200 g Trikresylphosphat u. 100 g Benzylbutylphosphat zu einer weifien Emulsion 
verruhrt. B. 250 g Nilrocellulose, angefeuchtet mit 250 g H ,0 , werden mit 100 g Zn- 
WeiB u. 50. g Heliobordo unter Zugabe von 150 g H ,0  angerieben. A u. B werden 
alsdann innig yermischt. (D. R. P. 573 736 KI. 22h vom 31/11.1928, ausg. 5/4. 
1933.) E n g e r o f f .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
A.-R. Matthis, V er suche zur Verzinnung von Leitern, die mil Kautschuk isoliert 

sind. Inhaltlicli ident. mit der C. 1933. T. 3113 ref. Arbeit. (Chim. e t Ind. 29. Sond.- 
Nr. 6 bis. 235—44. Juni 1933.) H. M u l l e r .

F. Kirchhof, Ober Kerbzahigkeil und Trennfesligkeit anisotroper Kautschukplatlen. 
(Kautschuk 9- 130— 34. Sopt. 1933.) H . Mu l l e r .

A. Gorina, Kautschukweichmachungsmittel. Obersicht iiber Eigg. u. Anwendung 
der Holzteere u. Pflanzenole. (J. Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promy- 
schlennsoti] 5. No. C. 22— 26. 7. 204— 10. 270— 73. 1932.) SCHONFELD.

Walter Obst, Klebstoffe fiir Pneumalikdiclitungen. Die einschlagige Patent- 
literatur wird besprochen. (Kunstdunger u. Lcim 30. 277—80. Sept. 1933.) G r i m m e .

A. J. Wildschut, Die mikroskopische Untersuchung von Kautschuk. Besclireibung
der mkr. Technik, die besonders in die Art der Fiillstoffe Einbliek gcwahrt. (Chem. 
Weekbl. 30. 576—78. 26/8. 1933. Amsterdam, N. V. Hollandsche Draad- en Kabel - 
fabriek.) G R O S Z F E L D .

Paul Walter, Automatischęs Densimeter. System Paul Waller-Lick Paramounl 
fiir feste Kor per. Abb. u. Beschreibung eines neuen einfachen Densimeters fiir schnellc 
u. exakte Dichtemessungen. (Rev. gśn. Caoutchouc 10. Nr. 93. 4—5. Juli/Aug. 
1933.) H. M u l l e r .

B. D. Porritt und J. R. Scott, Radiographische, physikalische und chemische 
Prufung einiger Ebonitmusler. (India Rubber J. 86. 253—56. 26/8. 1933.) II. M u l l e r .

Marcel Dupret, Briissel, Herstellung von Kautschukgegenstdnden aus Kautschuk- 
milch. Man gieBt Kautschukmilch auf eine Glas- oder Metallplatte, die gemustert 
sein kann, u. laBt trocknen. Die erhaltene Platte bestreicht man mit Kautschukmilch 
u. preBt Gewebe oder Papier auf oder eine Mischung von Korkmehl, Holzfasern odbr 
Keisschalen mit Kautschukmilcli. Auf diese Platte kann vor der Vulkanisation Bronze- 
oder iihnliches Pulver aufgestreut werden. Verwendung fiir Warme u. Schall isolierendo 
Platten, FuBboden, Wandbekleidung. (E. P. 396 503 vom 27/4. 1932, ausg. 31/8. 
1933.) ' P a n k ó w .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Einmischen.ron kolloidalem 
ochwefel in Kautschuk. Man stellt eine Pastę aus dem S mit piast. viscosen Stoffen 
her wie Tegetabil., animal. oder minerał. Olen oder Fetten oder Prodd., die man daraus 
erhalt wie Faktis, hochmolekulare Ester, Seifen, gcschwefelte oder hydrierte hoch- 
riscose Ole. Man mischt 24 kg kolloidalen S mit 23% W.-Geh. mit 10 kg fl. Faktis, 
bis man eine homogene Pasto erhalt. Das W. entfernt man auf der HeiBwalze bei 
ua—B0°. Die olige M. kann mit Leinol usw. verd. u. Kautschuk zugesetzt werden. 
(F. P- 749 413 vom 21/1. 1933, ausg. 24/7. 1933. D. Prior. 30/1. 1932.) P a n k ó w .

International Latex Processes Ltd., Guernsey, Verfahren zum Dispergieren 
Jester Stoffe. Die zu dispergierenden Stoffe werden in die Form maBig groBer Kiigełchen 
gebracht u. diese in Ggw. einer Dispergierungsfl. einer mechan. Zerkleinerung unter- 
\'° i Zerkleinerung kann z. B. in einer Kolloidmuhle vorgenommen werden.
Aach dem Verf. sollen z. B. Scliwefel u. Mercaptóbenzothiazol dispergiert werden, welche
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bei der Yulkanisation von Kautschuk yerwendet werden. Ais Dispcrgierungsfl. dient 
insbesondere W. (F. P. 750 305 yom 8/2. 1933, ausg. 8/8. 1933.) H or n .

Goodyear Tire & Rubber Co., V. St. A., Vulkanisationsbeschleuniger bestehend 
aus Mischungcn von Mercaptiden folgender Formel mit ScH iFFschen Basen oder 
ahnlichen Substanzen. Das H des Bzl.-Kerns der Mercaptobenzothiazolgruppe kann 
durch Mcthyl, Athyl, Propyl, Alkoxy, N 02, NH2 oder Halogene ersetzt sein. Genannt 
sind Mischungen yon Crotonylidenanilin mit 2,4-Dinitrophenyl-6'-chlor-, -nitro-, -mcthyl-

NO»

°der __ )
oder -dthoxybenzothiazyl-2'-viercaptid, 2,4-Dinitrophenyl-5'-chlor-6'-nitro- oder -4'-methyl- 
6'-chlorbenzothiazyl-2'-mercaptid, o-N itrophenyl-5'-chlorbenzothiazyl-2’-mercapiid, 2,4-Di- 
nitro- oder. 2-Nitrophenylbenzothiazyl-2'-mercaptid. Ais andere ScH lFFsche Basen sind 
genannt Aldol-, Athyliden-, Propyliden- oder Butyraldehydanilin, ferner die Konden- 
sationsprodd. yon Croton-, Acct-, Butyraldehyd mit Toluidin, Xylidin, Hexylainin, 
Butyl- oder Atliylaniin. Fiir die Mischung kommen auch die Kondensationsprodd. 
aus Chlornitrobenzol mit dem Alkalisalz des Meroapto-5'-nitro- oder-chlorbenzotliiazols, 
des Mercapto-6'-amino- oder -oxybenzotliiazols, des Mercapto-5'-nitro-6'-ehlorbenzo- 
thiazols, des Mercapto-4'-methyl- oder -phcnylbenzothiazols in Betracht. (F. P.
749 928 vom 1/2. 1933, ausg. 1/8. 1933. A. Prior. 16/4. 1932.) P aniców.

Goodyear Tire & Rubber Co., V. St. A., Vulkanisalionsbeschleuniger, bestehend 
aus Substanzon der Formel [(Y-CŚ ■ S)niR- CO • 0]n' M, worin Y bedeutet —NR'R" 
(IV u. IV' sind Alkyl, Aryl, Aralkyl, Piperidyl). n u. n ' sind gleich oder groBer ais 1, 
B  bedeutet C oder eine CH-Gruppe, M bedeutet Metali, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Ammonium
oder Dibutyl-, Dibenzylammonium oder —N H ,• G<Cat| q 5- Genannt sind Garboxy-
m e t h y l d i ( d i m e t h y l d i t h i o c a r b a m a t )  [(CH3)2N • CS• S]2CH• CO,H, C a r b o x y m e ł h y l d i [ d i a t h y l -  

oder - p e n t a m e t h y l e n d i t h i o c a r b a m a t ) ,  A t h y l c a r b o x y m d h y l d i ( d i a l h y l -  bzw. - d i m e t h y l -  

d i l h i o c a r b a m a t  u . das Diphe.nylquanidinsa.lz des C a r b o x y n i e l h y l d i [ d i m e t h y l d i l h i o c a r b -  

a m a t s ) .  (F. P. 749 716 vom  30/1.1933, ausg. 28/7.1933. A. Prior. 5/4.1932.) Panków .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
E. W. Schmidt, Naliirliche Feinde einiger wichliger Schadinsekten der Zucker- 

riibe. (Vgl. C. 1933.1. 2753.) (Dtsch. Zuckerind. 58. 709—10. 2/9. 1933.) T a e g e n e k .
W. Geese, Versuche iiber Mischungen verschiedener Fliissigkeiten in gropen Gefaflen. 

Um die Zeit fiir die gleichmafiige Durchmischung yon Bohsaft u. Kalkmilch auf ein 
Minimum herabzusetzen, hat Vf. eingehende Verss. iiber die Vorgange des Mischens 
von Fil. in gróBercn GefaBen mit moglichster Nachahmung der Verhaltnisse des 
Betriebes angestellt. Einzelheiten vgl. Original. (Dtsch. Zuckerind. 58. 623 24. 
639—40. 5/8. 1933.) T a e g e n e r .

V. Konn, Uber die Kohlensaureausbeute bei der Saturation. Es wird auf rechner. 
Wege gezeigt, daB die n. prakt. C02-Ausnutzung yon 50 bis 60% h® einem C02-Gen. 
von 30°/o im Gas, die fiir dio technolog. Saturationspraxis geniigt, durch Anwendung
der in der Absorptionstechnik gebrauchlichen MaBnahmen nicht gesteigert werden
kann, da sie durch die C02-Ausbeute beim Kalkbrennen bedingt ist, wenn man yon 
der Anwendung yon hinzugekauftemKalk abseheń will. (Chim. et Ind. 39. Sond.-jNr. b bis. 
1151—54. Juni 1933.) B. K. M uller.

V. Konn, Ober die physikalische und chemische Aktivitat des Kalkes bei d_er-Uech- 
nischen Saturation. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1155—56. Junil93o.
C. 1932. II. 3797.) B- Kl M uller.

P. Wendeler, Etwas von Trockenschnitzdn und Melasse. Lber die physikal.-c^cm. 
Vorgange bei der Herst. von Melassetrockensehnitzeln. (Dtsch. Zuckerind. 58. uo9 
7^0 12. 2/9. 1933.) Ta e g e n e r .

Deplanąue, Zerknall eines Melassebehalters. Erklarung durch S au ro b ld g . in dem 
15 Jahre nicht gereinigtcn Behalter, Ansammlung von H2 u. Knallgasentzunaui g. 
(Z. Spiritusind. 56. 194. 14/9. 1933.) . GK0SZTP Li L s

J. Vondrak, Die Zusammensetzung der Zuckerfabriksabwasser. Die genaue -tven 
der Zus. dieser Abwasser ist fiir eine erfolgreiche Beinigung derselben unbe g 
erforderlich. 100—400 kg Abwasser wurden zur Sirupdichte im Yakuum einge a p
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u. besonders dio verschiedenen N-haltigen Verbb. untersuoht. Die Zus. der in diesen 
Abwassem befindlichen Verbb. entspricht ungefahr derjenigen einer teclui. Melasse; 
ihr Reinheitsąuotient betragt etwa 50—59°. Der Gesamt-N-Geh. yariiert zwischen 

.0,457 u. l,21°/0 auf Trockensubstanz berechnet. (Chim. et Ind. 29 . Sond.-Nr. 6 bis. 
1141—42. Juni 1933.) T a e g e n e r .

W. Paar, HunderlpunM des Polarimelers und Polarisation nach der MafimeOtode. 
(Vgl. C. 19 3 3 . I. 518 u. 1860.) Dor BeschluB der 8. Versammlung der „Intemationalen 
Kommission fiir einheitliche Methoden der Zuckeruntersuchung“, den Hundertpunkt 
des Polarimeters zu iindem, bedeutet, daB man in Zukunft in der Zuckerindustrie drei 
verschiedene Skaleń mit den zugehórigen Normalgewichten benutzon kann. So lange 
in Deutschland dio bisherigo H erzfe ld -S chonrockscIio  Skala mit dem Normal- 
gewicht von 26 g in Gebrauch ist, muB man bei Benutzung von App. mit der neuen 
Skala (99,9° Herzfeld =  100° der neuen „Intemationalen Zuckerskala“ ) ein solches 
von 25,974 g anwenden, wahrend bei Einfiihrung der neuen Skala mit einem Normal- 
gewicht yon 26 g fiir dio alte Skala ein Normalgewicht yon 26,02 g anzuwenden ware. 
Bei der Polarisation nach der MaBmethode hat Vf. bereits eine neue Tabelle aufgestellt, 
die es gestattet, durch ontsprechende Korrekturen fiir dio yersehiedenen Skaleń u. 
Normalgewiehte die richtigen Werte zu ermitteln. (Dtsch. Zuckerind. 58 . 743. 
16/9.1933.) T a e g e n e r.

Rossee und von~ Morgenstern, Ergdnzung der kallen Digestionsmethode. Be- 
sekreibung des neuesten Modelles der Riibenbreimaschine zur Erzielung eines feinen 
Riibenbreies fiir die direkte Best. von Zucker durch die k. Digestion u. einer neuen 
Schiittolmaschine. (Zbl. Zuckerind. 41 . 639—40. 2/9. 1933.) T a e g e n e r .

XV. Garungsgewerbe.
Felix Wagner, Uber die Widerstandsfahigkeit von Prefthefe gegen Schwefelsaure. 

Die Anforderungen, die an eine erfolgreiche Saurewasehung yon Słdlhefe gestellt werden, 
sind andere als bei der Reinigung des Hefeansatzes in den Brennereien, da bei der 
PreBhefefabrikation móglichst alle Zellen am Leben u. sproBfahig gehalten werden 
miissen. Tabellar. erlauterte Verss. ergaben, daB sprossonde Zellen gegen Schwefel
saure viel empfindlicher sind als ausgereifte Zellen. EiweiBreiche Hefe ist in der Siiure- 
festigkeit eiweiBarmor iiberlegen. Entgegen friiheren Verss. zeigte es sich, daB selbst 
von Saurekonzz. bis 40 ccm 1-n. H„SO., auf 100 ccm eiweiBreiche Hefe nicht merklich 
geschadigt wird. (Brennerei-Ztg. 50 . 111. 5/7. 1933.) S c h in d l e r .

J. S. Gander, Eisbereilung in der Brauerei. Besprechung der Klareisgewinnung. 
(Brewers J. 69. 453—54. 15/8. 1933.) S c h i n d l e r .

Zattler, Pflanzenschutzliche Maflnahmen zur Sicherung einer gesunden Hopfen- 
ernle. Es werden eingehend die einzelnen, fiir Peronospora u. tier. Schadlinge in Frago 
kommenden Bekampfungsmittel in Rezepten angegeben u. besprochen. (Tages-Ztg. 
Brauerei 31. 484—85. 11/8. 1933. Miinchen, Mitt. d. Hopfenforschungsstelle.) ScHIND.

Max Hamburg, Zur Frage des Einflusses ton Saurenebel auf die Keimung. Vf. 
kritisiert die yon P a u la  (vgl. C. 1 9 3 3 . I. 520) propagierte „Nebdmalz“-'Rerst. 
unter Salpetersaurezusatz u. wamt vor der allgemeinen Anwendung des Verf., bevor 
nicht einwandfreie Verss. iiber den Yerbleib der HN03 beim Keim-, Darr- u. Brau- 
prozeB yorliegen. (Brau- u. Malzind. 2 6 . (33). 75—76. 1/6. 1933.) S c h i n d l e r .

W. Rokita und E. Gfundner, Ein Beitrag zur Eiweififrage. Vff. stellen drei 
EiweiBfraktionen nach L u n d in  u. zwei EiweiBfraktionen nach B is h o p ,  die siimtlieh 
in der Wiirze bestimmt wurden, dem Gesamtstiekstoff der Wiirze u. ihrem Formol- 
stickstoff gegeniiber u. setzen sie mit dem GesamteiweiBgeh. der Malze in Relation. 
Zahlreiche Verss. ergaben, daB auch in Zukunft die Best. des GesamteiweiBes im Malz, 
des Gesamtstickstoffs in der KongreBwiirzc u. des Formolstiękstoffs fiir die techn. 
Bogutachtung ausreichen. (Wsehr. Brauerei 50 . 225—29. 22/7. 1933. Labor. d. Osterr. 
yersuchsstation f. Garungsgewerbe.) S c h i n d l e r ,

Eugen Gebauer, Das englische Brauverfahren. Im Gegensatz zum europaischen 
iestland sind heute noch in England die obergarigen Biere Ale, Stout u. Porter vom 
untergarigen Bier nicht yerdrangt worden. Vf. bespricht dann im einzelnen die dort 
noch liblichen Methoden der Malzbereitung, der Sudhauseinrichtungen u. des Gar- 
verf., die naturgemaB zum Teil recht erheblich yon den kontinentalen Arbeitsmethoden 
a 'eichen. AuBer Malz werden bei fast allen Brauereien Englands noch Reis u. Mais
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in aufgeschlossenem Zustand ais Zusatz verwendet. Aucli Zucker in Form yon Glucose, 
Invertzucker oder Rohrzucker wird der Wiirze noch zugesetzt. Die ganze Bierbereitung 
ist selbst in den groBen Brauereien fiir kontinentale Begriffe noch in den primitiven 
Formen friiherer Jahrhunderte stecken geblieben. (Schweizer Brauerei-Rdsch. 44. 
203—05. 20/9. 1933.) S c h in d l e r .

K. Kretschmer, Sterile Bierfilter. (Svenska Bryggarefóren. Manadsbl. svensk 
Bryggmastare-Tidn. 48 . 240—48. Aug. 1933. — C. 1 9 3 3 . II. 1798/99.) W i l l s t a e d t .

Eduard Jacobsen, Praklisdie Majinalimen, um Siiflmosle erfolgreicli herzuslellen. 
Verschiedene Herst.-Verff., Lagerung, Flaschenabfiillung. (Braunscliweig. Konserven- 
Ztg. 1 9 3 3 . Nr. 37. 5—6. 13/9. Berlin SW. 61.) G r o s z f e ld .

T. K. Walker und J. J. H. Hastings, Berieht iiber die konservierenden Eigen- 
schaften des Hopfens. XV. Die gravimetrische Bestimmung der antiseptischen Bestand- 
łeile des Hopfens. (XIV. vgl. C. 1 9 3 3 . I. 2011.) Nach genauer Beschreibung der vor- 
geschlagenen Analysenmethode u. Angabe physikal. u. chem. Daten der verwendeten 
Reagenzien yergleichen Vff. ihre Methode mit der von F o r d  u. T a i t  (C. 19 3 2 . II. 2889), 
mit der sie gut iibereinstimmende Werte ergibt. Die Unters.-Dauer betragt in jedem 
Falle 3V2 Stdn. (J. Inst. Brewing 39 . (N. Ser. 30). 509—12. Sept. 1933.) SCHINDLER.

Erik Heim, Uber eine Methode zur Schaumbestimmung. Nach Kritik der bisher 
bekannt gewordenen Methoden zur Sehaumbest., von denen keine den zu stellendcn 
Anforderungen geniigt, besebreibt Vf. eine neue MeBmethode, die auf die Sekaum- 
,bldg. durch freien Fali nach R a s k  (C. 1 9 2 5 . I. 2344) aufgebaut ist. Erforderlicher 
rApp. im Original. Durch TabeUen erliiuterte Verss. ergaben den groBen EinfluB der 
Temp. sowohl des Bieres ais auch des Raumes auf dio MeBmethode, weshalb bei kon- 
stanter Temp. gearbeitet werden muB, um reproduzierbare Werte zu erhalten. Des 
weiteren stellto es sich heraus, daB der Totalschaum yom Kohlensauregeh. des Bieres 
abhangig ist, dagegen nicht der Restschaumgeh. (Wschr. Brauerei 50. 241—43. 5/8. 
1933. Kopenhagen, Aus cl. Vers.-Labor. d. Carlsberg-Brauereien.) SCHINDLER.

Sharples Specialty Co., U. S. A., iibert. von: Lee H. Clark, Verfahren zur Her- 
slellung von Malzexlrakt. Verf. beruht auf einem ziemlieh konz. Einmaischen, wobei 
gleieh eine extraktreiehe Maiselie entsteht, 19° Balling. Das noch viel Malzzucker 
enthaltende Abscliwanzwasser wird zum Einmaischen des nachsten Sudes wieder 
yerwendet. Hierzu geeigneter App. ist naher beschrieben u. durch Zeichnung erlautert. 
(A. P. 1920 461 yom 21/4. 1928, ausg. 1/8. 1933.) SCHINDLER.

F. Lux, Hosbach, Gewinnung von vitaminhaltigen Getrdnken, insbesondere Bter. 
Aus pflanzlichen Zellen (Malz, Malzkeime, Hefe u. dgl.) gewonnene Vitaminextrakte 
werden fertigen Getranken zugesetzt. Vgl. auch E. P. 367909, C. 1 9 3 2 . II.
F. P. 719 335, C. 1 9 3 2 . I. 2780. (Ung. P. 1 0 5  3 7 4  vom 5/2. 1931, ausg. l/i- 
1933.) Cr- KokIG.

Joao Fernandes Borges de Sousa, Portugal, Weinartiges Erfrischungsgetranh 
mit Biereigenscliaften. An Stelle von Malz dient Wein oder Most ais Ausgangsmatenai, 
das nach Zusatz von Glucose bis zum gewiinschtcn Grade u. von Hopfen oder Lupu ui 
wie ublichyergoren wird. (F P. 748 710 vom 10/11.1932, ausg. 8/7.1933.) SCHINDLER.

I. M. Roshdestwenski, U.S.S.R., Altem  von Weinen. Die Weine werden (lel 
Wrke. eines liochgespannten Wechselstromes ausgesetzt. (Russ. P. 29 460 vom 
21/1. 1932, ausg. 31/3. 1933.) R ichter.

XVI. Nahrungsmittel. Genuiłmittel. Futtermittel.
Carlos M. Albizzati, Untersuchung iiber die Wirkung chemischer Melioratoren «»/ 

■die Qualitdt argentinischer Gelreide. Zur Melioration von Mehl wird in Argen ’n’ 
tiiiiifirr T C R tO  V f  ftifVh f i i r  p in  W ^rhofc dieses Verf. ein. Durch >■
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J. M. Lutz, Joseph S. Caldwell, H. H. Moon und A. T. Myers, Die Qualitdt 
verschiedener Variełaten non Erdbeeren aus dem Osten nach Einfrieren in kleinen Packungen. 
t)ber Einzelheiten vgl. Original (Tabello). (Fruit Prod. J. Amer. Vinegar Ind. 13 . 
7—10. Sept. 1933. U. S. Dcp. of Agricult.) G r o s z f e l d .

C. R. Fellers, M. M. Cleveland und J. A. Clague, Vilamin-C-Oehalt von Baldwin- 
tipfdn und Apfdprodukten. Dor Baldwinapfel erwies sich ais gute Vitaminquello, 
etwa 4 g schiitzten 300 g Meerschweinclien vor Skorbut. Apfel yon gespritzten Baumen 
waren ebenso vitaminreich wie yon ungespritzten. In  4—6 Monaten Lagerung bei 
36° F yerloren die Apfel 20%, in 8—10 Monaten 40% Vitamin C. Frisch gepreBter 
Apfelsaft war nahezu ebenso yitaminreieh wie der frisehe Apfel, in 24 Stdn. nach 
dem Auspressen tra t geringer Verlust ein. Mit Benzoesiiure konservierte oder pasteuri- 
sierte, 48 Stdn. alte Apfelsafte (Ciders) enthielten nicht mehr wesentliche Mengen 
Vitamin C. Apfelmus orwies sich ais schlechte Vitaminquelle. (J. agric. Res. 46. 
1039—45. 1/6. 1933. Massachusetts Agricult. Experim. Station.) Gr o s z f e l d .

Rinta Shimose und Isao Aoyama, Ober eine neue, dpfelsaures Nalrium ent- 
lialłende „Shóyu". Vff. haben eine neue ,,Shóyu“ hergestellt, die sta tt N ad  iipfel- 
saures Na u. K  enthiilt u. Patienten cmpfohlen wird, dereń Diat eine Beschrankung 
der NaCl-Anwendung erfordert. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 2 1 . Nr. 431—34. 
Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 1 2 . 38. Juli 1933.) P a n g r i t z .

S. Schmidt-Nielsen, Einiges iiber die poslmortalen V erdnderungen im Fischfleisch. 
Vf. ist der Ansicht, daB die Bedeutung der „lebenden" Ware beim Fischhandel oft uber- 
schatzt wird. Er gibt an, welche Veranderungen im Geh. an 1. Rohprotein, NH3, 
Rcst-N, Donatorsubstanzen (fiir die Methylenblauentfarbung) sich sofort nach dem 
Tode u. nach yerschieden langer Lagerung in Muskel von Dorsch u. Flunder finden. 
AuBerdem werden die Mengen PreBsaft mitgeteilt, die aus diesen Muskeln unmittel- 
bar nach dem Tode erhalten werden, sowie die Gehh. an Trockensubstanz u. EiweiB in 
den PreBsaften (betreffs der Werte vgl. die Tabellen des Originals). Die Best. des NH3- 
Geh. erwies sich ais brauchbares Kriterium zur Best. der (Jualitat yon frischem Fiseh. 
(Inst. tekn.-organ. Kjem., Norges tekn. Heiskole Medd. Nr. 1 1 3 . 12 Seiten
[Sep.].) WlLLSTAEDT.

S. Schmidt-Nielsen, K. Gunnerod und Jorgine Stene, Ober „gelaugte“ Fische. 
Gelaugte Fische, eine in skandinay. Landern hochgesehatzte Speise, werden meist aus 
getrocknetem Dorsch oder Leng bereitet. Die Trockenfische werden nach Abschneiden 
von Schwanz, Flossen u. Nacken zunachst 3—7 Tage unter Erneuerung des W. ein- 
geweicht, dann in Stiicke zerschnitten u. mit 0,06-n. NaOH oder KOH, 10—15faehe 
Menge des Trockenfisches, 4—7 Tage behandelt u. dann ausgewaschen. In  der fertigen 
Ware ist leicht abspaltbarer S nicht nachweisbar, der Geh. an NH3 gering; nach dem 
Kochen geben die Fische bleischwarzenden S ab. Nach Verss. betrugen die Verlusto 
an Rohprotein beim Weichen zwischen 6,9—8,3, beim Laugen 10,0—10,7, beim Aus- 
waschen 2,9—3,9, die Ausbeute 710—825% der eingewogenen reingeschnittenen 
Fische. Das Laugen gelingt nur zwischen pn =  12,4 u. dariiber, daher nicht mit Alkali- 
carbonaten. (Kong. Norkse Vidensk. Selsk. Forhandl. 6. 123—26. 25/6. 1933.) Gd.

W. Lohmann, Milch, Molkę und Molkenlimonade. Hinweis auf den diatet. Wert 
von Molkenkuren, Vorteile eingedickter Molken ais Grundstoff fur Getranke. (Mineral- 
wasser-Fabrikant 37. 731—32. 16/9. 1933. Berlin-Friedenau.) Gr o s z f e l d .

Dana H. Bailey, Schwefel, Bittermilch und Enzyme. Beschreibung eines Falles, 
bei dem das Bitterwerden von Milch nicht -wie vermutet durch S02 in der Luft, sondern 
durch Lipase bedingt war. Erkennung u. Beseitigung des Milchfehlers durch Hitze- 
behandlung. (Milk Plant Monthly 22. Nr. 9. 31—32. Sept. 1933. Pennsylyania, 
State Coli.) Gr o s z f e l d .

M. W. Yale, Die Escherichia-Aerobadergruppe von Bakterien in Milchprodukten. 
Aus 212 Proben Milchprodd. wurden 204 Kulturen der Gruppe isoliert. tlber Einzel- 
heiten u. Verteilung iiber die einzelnen Milchprodd. ygl. Original. Am haufigsten war 
iiseherichia coh in Rohmilch, E. pseudocoloides in pasteurisierter Milch, Aerobacter 
cloacae in Eiskrem u. A. aerogenes in frischem Rahm, sehleimiger Milch u. Sahne, 
sowie fehlerhafter Butter. (J. Dairy Sci. 1 6 . 481—94. Sept. 1933. Ames, Iowa State 

l .w  G r o s z f e ld .
Jih Vondrak, Die Nahrstoffverluste beim Einsauern sufier Rubenschniłzel. Das 

Łinsauem frischer (siiBer) Rlibenschnitzel in Gruben ist mit groBen Verlusten an 
Aahrstoffen yerbunden, die mit den Veranderungen zusammenhangen, denen der 
^ucker durch yerschiedene Garungsprozesse unterliegt. Nach 4 Monaten yerbleiben 
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von der aschefreien Trockensubstanz nur nooh 4 3 % .  Dagegen ist die Eiiimietung 
der ubcrschiissigen ganzen Riiben zu empfehlen. (Z. Zuckerind. ćechoslov. Republ. 
5 8  (15). 25— 27. 2 2 /9 . 1933 .) T a e g e n e r .

J. Vondrak, Mannilgarung ,von Rubenfutter. (Vgl. C. 1933. II . 630.) Gefunden 
wurden im Futter neben 2,8% A. 2,9—5,47%, bezogen auf die N-freien Extraktstoffe 
66,9% Mannit. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1143—46. Juni 1933.) Gr o szfeld .

W. O. Robinson, Bestimmung yon Selen in Weizen und Boden. Se kann von 
allen Elementen aufier As u. Ge durch Dest. der Chloride oder besser Bromide getrennt 
werden. Das Destillat IaCt sich nach Oxydation m it Bromwasser ohne Se-Verlust 
verdampfen, worauf Se durch Zusatz von NH2OH-HCl in etwa 12%ig. HBr-Lsg. 
gefiillt u. gewogen wird. Weizen wird mit Ca-Acetat bei hóchstens 525° yerascht u. 
die Asche dann mit HBr dest. Spater zeigte sich, daB die Asche von Weizen auch 
direkt in HBr gcl. u. gefallt werden kann. In einem giftigen Weizen wurden 5—-12, 
im Kleber 90 mg Se/kg gefunden, in ungiftigem Weizen 0. Zugesetzte Mengen wurden 
nahezu vóllig wiedergefunden. Ein Boden enthielt 0,3 mg Se/kg. (J. Ass. off. agric. 
Chemists 16. 423—24. 15/8. 1933. Washington, U. S. Dep. of Agricult.) Gd.

Janos Tuzson jr., Bestimmung der Weizensorlen durch Fdrbung der Fruchlschale. 
Unters. der Fśirbung yerschiedener ungar. u. ausland. Weizensorten sowie anderer 
Pflanzensamen (Klee usw.) mit Carbolsaure u. mit zwei- u. dreiwertigen Phenolen. 
Die Farbung wird durch die Einw. des in den feuchten Kornern gebildeten Aldehyds 
auf die Phenole heryorgerufen. Weizensorten von guter Qualitat farben sich meist 
schwarzbraun, minderwertige Sorten sowie unreife oder gekeimte Kómer dagegen 
heller. Durch auCere Einfliisse verursachte Qualitatsverminderung veriindert die Farbę 
nicht. (Mezógazdas&gi-Kutat&sok 6. 245—73. Juli-Aug. 1933. Budapest, Univ.-Inst. 
f. Pflanzenbau.) S ailf.r.

Kellogg Comp., ubert. von: Eugene H. Mc Kay, U . S. A., Ndhrmittel ans 
Kdrnerfriichten, insbesondere Reis. Verf. dient zur Herst. von Puffreis, wobei dieser 
mit Dampf gekocht u. auf einen Feuchtigkeitsgeh. von 5—14% getrocknet wird. An- 
schliefiend werden die Kórner bei 200—300° zum Aufblahen gebracht. Hierdurch 
wird das spezif. Gewicht des Reises auf 0,08—0,20 gebracht. (A. P. 1925 267 voin 
15/4. 1929, ausg. 5/9. 1933. E. Prior. 8/10. 1928.) S c h in d ler .

W. Gallusser, Budapest, Verbesserung von Backmehl. Getreidemehl wird mit 
siedendem W. abgebriiht u. unmittelbar oder nach erfolgtem Troeknen dem zu ver- 
arbeitenden Mehle oder Teig zugefiigt. An Stelle yon Mehl kann man auch Starkę 
yerwenden. Fiir Brotbereitung geniigt eine Trockenzugabe bis 8%, fiir Geback 3%• 
(Ung. P. 105 610 vom 1/12. 1931, ausg. 16/3. 1933.) G. Konig.

N. Bernhardt und D. Krassó, Budapest, Konservieren von Obsl besonders ton 
Trauben. Die Fruchte werden in Fiillstreu, die mit konseryierend wirkenden Stoffen 
getrankt ist, bei niedrigen Tempp. (0°), gegebenenfalls unter LuftabschluB u. Luft- 
yerdiinnung, in versclilossenen GefaGen gelagert. Ygl. E. P. 382 200; 0. 1933.1. 329. 
(Ung. P. 105 743 vom 17/2. 1932, ausg. 16/3. 1933.) G. K onig .

N. Bernhardt, R&kospalota, Konsenieren von Gemuse. Das frisehe Gemiise wird 
in Fiillstreu (Korkmelil, Sagemehl u. dgl.), die mit konseryierend wirkenden Stoffen 
getrankt ist, bei tiefen Tempp. (0°), gegebenenfalls unter Luftabschlufi u. Luftrer- 
diinnung, in yerschlossenen GefaBen gelagert. (Ung. P. 105 742 vom 12/9.1931, ausg. 
16/3. 1933.) G. K o n ig .

Harold W. Clark, Berkeley, ubert. yon: William Hoskins, La Grange, V. St. A., 
Kaffeepraparat. Man yermischt gerostete Kaffeebohnen mit einem festen Kiihlmitłel, das 
gewóhnlich gasfórmig ist, z. B. fester CO2, so daB die fliichtigen Aromastoffe beim Zer- 
niahlen der Bohnen zuriickgehaitęn werden. Der gemahlene Kaffee wird dann jwtder 
festen CO„ zusammen in einem geschlossenen Behalter aufbewahrt- (A. P. 1924059 
vom 7/8. “1931, ausg. 22/8. 1933.) Schutz.

Paul Vorbeck Molde, Kopenhagen, Geschmacksverbesserung von Tabak, 
Tabak erhalt einen Zusatz yon Furfurol bzw. wird er damit behandelt. Statt Furfurol 
konnen Stoffe yerwendet werden, die den fiir Furfurol charakterist. Atomring au - 
weisen, oder Stoffe, die, wie Salzsdure, im Tabak selbst oder in dem beim Yerbrennen 
entstehenden Raucli furfurolbildend wirken. (N. P. 51159 vom 16/3. 1931, ausg. 
11/7. 1932.) D rew s.

A/S Si-Ko, Oslo (Erfinder: E. Bergve), Prdparierungsmillelfiir Tabak, bestehend 
aus kolloidalen Lsgg. yon Si02, Fe-Oxyd, Al-Oxyd oder anderen Stoffen, die in Miscnu B
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mit Tabak koagulieren. Der praparierte Tabak wird getrocknet, wobei dann ein die 
Verbrennungsprodd. u. Dest.-Prodd. absorbierender Stoff entsteht. Die Lsgg. der 
kolloidalen Stoffe konnen auch dcm Tabak vor dem Kauchen durch Einspritzen ein- 
verleibt werden, doch ist die Wrkg. nicht so gut. (N. P. 51160 vom 24/4. 1931, 
ausg. 11/7. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich August 
Henglein, Koln-Deutz, und Friedrich Wilhelm Stauf, Leverkusen-Wiesdorf), Her- 
stdlung von Siiurelosungen, insbesondere zur Konsermerung von Grunfutter, 1. dad. gek., 
daB Mischungen ,von Phosphorcldoriden u. chlorsulfonsauren Salzen mit ]V. behandelt 
werden. — 2. dad. gek., daB Behalter, die das Gemisch enthalten, vor dem Gebrauch 
mit kleinen Offnungen versehen u. in W. geworfen werden. — 3. dad. gek., daB die 
geoffneten Behalter vor dem Eintauchen in W. mit einer Bescliwerung versehen werden.
— Beispielsweiso vermischt man 208 Gewichtsteilc Phosphorpenlachlorid u. 138 Ge- 
wichtsteile chlorsuljcmsaures Na u. bringt sie in geprcBter Form in eine Biichsc, die dann 
nach VerschlieBen mit Offnungen versehcn u. in W. geworfen wird. (D. R. P. 585 473 
KI. 53g yom 10/6. 1932, ausg. 4/10. 1933.) S c h u t z .

Gustav Herzberg, Der Nahrungsmittelchemiker und seine Tatigkeit. 5. Aufl. Stuttgart:
Franckh <Dieck-Verl.> 1933. (76 S.) 8° =  Tcchnische Biicher f. Alle. M. J.GO;
Lw. M. 2.25.

XVII. Fette. Waclise. Wasch- u. Reinigungsmittel.
—, MetaUgummierungen in der Technik. Einiges iiber die Vorteile des Hart- 

gummibelages „Kniepert 180“ fiir MctallgefaBe, die zur Lagerung von sauren Olen 
u. Fetten in der Seifenindustrie dienen. (Seifensieder-Ztg. 60. 507. 19/7. 1933. Berlin, 
Lab. Dr. St ie p e l .) H. Mu l l e r .

Welwart, Ober verschiedeneFehler in der Herslellung von Tiirkischrot- und Appretur- 
dlen. Die Wiederabspaltung von organ, gebundener Schwefelsaure dureh das durch die 
Schwefelsaure aus der Luft aufgenommene W. u. insbesondere durch das bei der 
Sulfonierung entstehende Rk.-W. wird verhindert dureh Bedecken der Rk.-GefaBe 
u. Zugabe wasserbindender Stoffe, z. B. Essigsaureanhydrid. Der Zeitpunkt der 
Beendigung der Sulfonierung wird daran erkannt, daB eine 2—3%ig. wss. Emulsion 
klar oder fast klar ist u. daB eine neue, 2 Stdn. spater ausgefiihrte Probe keine klareren 
Emulsionen gibt. Die Weiterverarbeitung des Sulfonats, bei der erfahrungsgemaB 
die meisten Fehler unterlaufen, hat moglichst bald zu erfolgen. Gewasehen wird 
2—3-mal bei 15° mit Glaubersalzlsg., wobei auf baldige Scheidung des Olsulfonats 
von der sauren Glaubersalzlsg. zu achten ist. Die Neutralisation mit Natronlaugo 
oder Natronlauge u. Ammoniak erfolgt nicht unter Verwendung von Lackmuspapier, 
sondern durch Bestimmung des pu-Wertes, der zwischen 6,5 u. 7 liegen soli. (Seifen
sieder-Ztg. 60. 707—08. 27/9. 1933.) H lo c h .

M.-Th. Franęois, Spezifikation der chinesischen Holzóle. Die Best. der Konstanten 
einer Reihe von autent. ehines. Holzolen versehiedenen Ursprungs fiihrte zu dem 
Ergebnis, daB sie den amerikan., brit. u. austral. Spezifikationen nicht entspreehen; 
namentlich die JZ. eignet sich sehr wenig fur die Spezifikation. Besonders geeignet 
crscheint dem Vf. die Best. der n^. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1051—55. 
Buli. Sci. pharmacol. 40. (35) 420—27. 1933.) ScHÓNFELD.

Lewis Radcliffe, Die Walindustrie. Beschreibung von Walfang, Gewinnung 
von Tran, Walmehl, Guano u. Knochenmehl usw. (Ind. Engng. Chem. 25- 764—67. 
Juli 1933. Washington, Bur. of Fisheries.) Gr o s z f e l d .

E. Gotte, Ein Beitrag zur Kenntnis der Waschwirkung. II. Die Waschwirkung 
der Nałriumsalze hoherer, homologer Alkylschwefelsauren, rerglichen mit ihren Schaum- 
zahlen, ihren Grenzfldchenaktivitdten und ihren Verteilungszustanden in wd/iriger Losung. 
(I. vgl. C. 1933. II. 2342.) Mit Hilfe des 1. e. beschriebenen Verf. werden die Waschwerte 
der Natriumsalze verschiedener gesatt. Alkylschwefelsauren mit C12 bis C18 bestimmt. 
Jis zeigt sich, daB sich die Waschwrkg. mit steigender Anzalil C-Atome bis zu einem 
Maamum erhoht u. in jedem Falle erheblich besser ist als z. B. die von Na-Stearat. 
t>° wird dieses in alkal. Lsg von dem relativ am wenigsten wirksamen C12-Salz iiber- 
troffen, wahrend das C16-Salz die vielfache Wrkg. besitzt. Dies gilt auch fiir das neutrale 
u. saure Gebiet, in denen Seife nicht mehr wascht. In harterem W. wird das Wrkg.- 
->laximum schon bei geringerer C-Anzalil als 16 erreicht; in demselben Sinne macht sich
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Temp.-Erniedrigung geltend. Das Schaumyermogen erreicht bei bestimmtcr Konz. 
ebenfalls ein Maximum; dieses ycrschiebt sich mit der Kettenliinge oder Temp., symbat 
der Anderung des Waschwertes. Dagegen besteht keine direkte Beziehung zwischen 
der Hóhe des Maxinmms der Schaumzahlen u. den Maxima der Waschwerte bei den 
verschiedenen Tempp. — Die Waschwerte einer Mischung von Sulfonaten mit verschie- 
dener C-Anzahl konnen groBer sein ais die Summę der Waschwerte der Komponenten. 
(Kolloid-Z. 64. 327—31. Sept. 1933. Chemnitz, Aus d. wiss. Lab. d. H. Th. Bohme 
A.-G.) R o g o w s k i.

E. Gótte, Ein Beitrag zur Kennlnis der Waschwirkung. III . Einige Betrachtungen 
iiber Konstitution und Waschwirkung. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei Unters. des Zusanimen- 
lianges von Waschwrkg. u. pa-Wert der Flotte hat sich gezeigt, daB im sauren u. alkal. 
Gebiet die Waschwrkg. je ein Maximum erreicht, von denen fiir die Praxis nur das 
alkal. von Wichtigkeit ist. Es liegt bei den stark yerschieden konstituierten Wascli- 
mitteln an fast der gleichen Stelle des pn, was zu dem SchluB ftilirt, daB bei W asch- 
vorgiingen die Ladungsverhaltnisse eine besondere Rolle spielen. Dies wird an Waseli- 
u. Emulgierungsyerss. bestatigt, u. bewiesen, daB der Schmutz, mit dem Textilien 
behaftet sind, meist negatiy aufladbar ist. In den eigentlichen Waschmitteln muB 
daher der oberflachenakt. Rest im Anion gebunden sein. Durch Substanzen mit ober
flachenakt. Kation, „invertierte Seifen“, in alkal. oder neutraler Flotte wird der Wasch- 
wert stark unter den entsprechenden W.-Wert herabgeśetzt. — Die Reinigungswrkg. 
im sauren Bereich wird mit einer Verdriingung der H-Ionen durch oberflachenakt. 
Anionen erkliirt, ohne daB insgesamt die positive Ladung des Schmutzes yerloren 
zu gehen braucht. (Kolloid-Z. 64. 331—35. Sept. 1933.) R o g o w s k i.

Z. H. Rikagaku Kenkyusho, Tokyo (Erfinder: Oda, Kyoto), Herstellung von 
Oluinumidlungsprodukten. Tier. oder pflanzliche Fette oder Ole werden roit Atkylcn- 
glykol h. verriihrt. (Japan. P. 101 534 voni 18/8. 1932, ausg. 2/8. 1933.) BucheKT.

M. A. Sjabkin und M. M. Nesterow, U.S.S.R., Yorrichtung zum Ozydieren ton 
Leinol. Die Vorr. besteht aus einem Kessel, der mit einem Heizmantel u. einer Schlange 
versehen ist. Bei Beginn der Oxydation wird der Heizmantel mit Dampf angeheizt u. 
uberhitzte Luft durch die Schlange in das 01 geblasen. Nach Erreichen der gewunschten 
Temp. wird der Heizmantel gekuhlt u. das 01 weiter k. geblasen, worauf das 01 m 
einem iiber dem Kessel befindlichen Behalter unter gleichzeitigem Einblasen von Luft 
zerstaubt wird. (Russ. P. 28 986 vom 20/2. 1930, ausg. 31/1. 1933.) R ich ter.

Jens W illiam Aegidius Elling, Oslo, Hei/3extraktion ron Stoffen. Man laBt die 
Extraktionsfl. unter kontmuierlicher oder intermittierender Warmezufuhr zwiscnen 
zwei einzelnen bzw. zwischen zwei Serien von Behaltem bin- u. zuruckpendeln. yie 
Behalter sind mit dem zu extrahierenden Stoff gefiillt. — Das Verf. eignet sich ms- 
besondere zur Extraktion von animal. oder vegetabil. Rohstoffen, z. B. zur Gewinnung 
von Walfischol. (N. P. 51065 vom 17/6. 1929, ausg. 27/6. 1932.) Drews

Albert Albrigtsen W ille, Alsvik, Reinigungsmittel fiir Tran, msbesonaere jttr 
Dampfiran. Ais Reinigungsmittel fiir Dorschtran o. dgl. benutzt man eine wss. Au • 
sehlammung von Soda, Tonerde u. ungeloschtem Kalk. Das Mittel besteht z. aus
4 kg Soda, 4 kg Ton, 0,25 kg ungeloschtem Kalk u. 20 Liter W. Z um  Gebrauc 
werden noch weitere 20 Liter W. zugegeben. (N. P. 51 072 vom 3/11. 19̂ 1> aus=' 
27/6. 1932.) . , , • WL„,

Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Emulsionen, besoiulers einer ue 
Braten nicht spritzenden Margarine. Neben der óligen u. wss. Phase enthiilt die 11. eine 
Teil eines Stoffes aus im Wirkungsgleiehgewicht befindlichen lipophilen u. nydroptn 
Gruppen, wobei die hydrophile Gruppe durch ein Radikal der lQa5aeZudzrsaure,tilM^ 
saure, Glucuron-saure, Milchsaure, Kylose, Fructose, Maltose, Dulcit, Sorbit, Aram , 
saure, Citronensaure, Lactose, Malonsaure u. Muconsaure dargestellt wird. ( •
1917 249 Tom 15/8. 1930, ausg. 11/7. 1933.) Ź T r hńm

Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Emulsionen, besonders eine 
Braten nicht spritzenden Margarine. Die Margarine enthalt neben SlhamgeA . •
Stoffen eine kleine Menge eines nicht N-haltigen, in W. u. Olen wenig 1., bei • 
fluchtigen u. mit Sauren vertraglichen Stoffes, der im Wirkungsgleichgewicht e , 
lipophile u. hydrophile Gruppen besitzt u. durch folgende Formel ausgedruc 
kann: [R(0)u,Xt,]sY, worin R  einen lipophilen Rest yon iiber 18 C-Atomen, X  J   ̂
in Form seiner 0-Saureradikale, T  ein unschadliches Kation, z. o. Oa,Ji_g 
ganze Żabien bedeuten. (A. P. 1917250 vom 15/8. 1930, ausg. 11/7. 1933.) oCHŁ •
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Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Emulsionen, besonders einer beim 
Bralen nicht spritzenden Margarine. Dio Margarine enthalt aufier olhaltigen u. wss.

q Stoffen eine kleine Menge eines Phosphorsdureeslers hoherer
Alkohole, die wenigstens 18 C-Atome besitzen u. boi denen 
die hydrophilen u. lipophilen Gruppen sich im Wirkungs
gleichgewicht befinden. Die Verbb. konnen durch neben- 
stehende Formel ausgedriickt werden, worin X ein geniefi- 

bares Kation, z. B. li , Ca; Y ebenfalls ein solches oder ein organ. Radikal, R eine 
organ, lipophile Gruppe u. w eine kleine ganze Zahl bedeutet. Beispielsweise vor- 
wondot man: Monocholesteryldihydroorthophosphat. (A. P. 1917 251 vom 21/8. 1930, 
ausg. 11/7. 1933.) S c h u t z .

Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Emulsionen, besonders einer beim 
q  Braten nicht spritzenden Margarine. Die Margarine enthalt

ę j j  neben wss. u. olhaltigen Stoffen eine Menge von N-haltigen
L -C -C H  —N —CH Ver1}b-’ dic im wesentlichen durch nebenst. Formel aus-

1 i \ p T , s gedriickt werden, wobei L eine lipophile Gruppe mit mehr ais
Aj 3 18 C-Atomen bedeutet. S tatt des Cl kann auch H, Br an N

gebunden sein. Beispielsweiso verwendet man: Palmityl- 
glycin, Stearylpepton, den Cholesterylester oder Palmitylester des Betainchlorids, Stearyl- 
glutaminsaure. (A .P . 1917 252 vom 11/9. 1930, ausg. 11/7. 1933.) S c h u t z .

Albert K. Epstein und Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Margarine 
und alinlichen Fettemulsionen. Den Emulsionen wird ein Gemisch aus einem Spritz- 
verhinderungsmittel u. einem W.-Bindemittel zugesetzt. Ersteres enthalt lipophile 
u. hydrophile Gruppen im Wirkungsgleichgewicht, bei letzterem iiberwiegen dio hydro
philen Gruppen. Ais W.-Bindemittel kommt insbesondere das Monoglycerid der 
Stearinsaure u. ais Spritzverhindcrungsmittel neben Lecithin das Na-Salz der Mono- 
stearinsulfoessigsaure in Betracht. Das Gemisch wird in Form einer Pastę angewendet, 
die durch Emulgieren von 41/: Teilen Milch oder W. mit 3 Teilen des Gemisches, be- 
stehend aus 2 Teilen W.-Binde- u. 1 Teil Spritzverhindorungsmitte], hergestellt wird. 
(A.P. 1917253 vom 31/10. 1930, ausg. 11/7. 1933.) J u l ic h e r .

Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung haltbarer Margarine. Die Margarine 
besteht aus olhaltigen u. wss. Stoffen unter Zusatz einer verhaltnismaBig geringen 
Menge eines hydrophilen Stoffes in Form einer Polyoxyverb., der zwar das Spritzen 
beim Braten der M. nicht verhindert, aber imstande ist, den Feuehtigkeitsgeh. u. somit 
die GleiclimaBigkcit der M. aufreclit zu erhalten. Er kann durch dio allgemeinc Formel 
ausgedriickt werden: (R0)„X(0H)wH2, worin v, w, z verhaltnismaBig kleine ganze 
Zahlen, X das Kohlenstoffskelett der Polyoxyverbb., R ein Alkyl, Acylu, dgl .m it mindestens 
6 C-Atomen bedeutet. Beispielsweise werden benutzt: Monostearinsaureestor des 
Glycerins, Monooleyldiathylenglykol, Diathylenglykolmonostearat u. a. (A. P. 
1917254 vom 9/8. 1930, ausg. 11/7. 1933.) S c h u t z .

Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Emulsionen, besonders einer beim 
Braten nicht spritzenden Margarine. Dio M. enthalt neben olhaltigen 

jr u. wss. Stoffen einen Teil einer chem. Verb., die in ihrem Mol. im 
Wirkungsgleichgewicht lipophile u. hydrophile Gruppen enthalt, die 
durch nebenst. Formel ausgedriickt werden, wobei „R“ ein lipo- 

philes Radikal von mehr ais 18 C-Atomen, „ S “ Schwefel an Kohlenstoff gebunden, X  ein 
unschiidliches Kation, u. ,,a>“ eine ganze Zalil bedeutet. (A. P. 1917 255 vom 11/9. 
1930, ausg. 11/7.1933.) S c h u t z .

Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Emulsionen, besonders einer 
ueim Braten nicht spritzenden Margarine. Die Margarine besteht aus einem olhaltigen 
u. wss. Stoff, sowie einer geringen Menge einer chem. Verb., die im Wirkungsgleichgewicht 
bcfindliche Sulfat- u. Palmitylgruppen enthalt. Dieso Verbb. werden beispielsweise 
durch folgendo Formel ausgedriickt: [R(0)wXj,]zY, wobei R einen lipophilen Rest, 
w’ ?> z ganze Zahlen, Y ein unschadliches Kation, X Schwefel in Form seiner Saure- 

darstellt. Ais bestes Zusatzmittel hat sich das Ca-Palmityhulfut erwiesen. 
(A.P. 1917256 vom 30/9. 1931, ausg. 11/7. 1933.) S c h u t z .

Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Emulsionen, besonders einer beim 
araien nicht spritzenden Margarine. Man setzt dem olhaltigen u. wss. Prod. eine kleine 
: 8e®incr niclit N-haltigen chem. Verb. mit im Wirkungsgleichgewicht sich befindenden
hpophilen u. hydrophilen Gruppen zu, wobei die hydrophile Funktion hauptsachlich 

rch wenigstens eine —OX-Gruppe ausgedriickt wird, die an C gebunden ist, wobei

R—S = 0  
\ o -
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X  ein unschadliches Kation bedeutet. Beispielsweise kommen ais Zusatz zu der Margarine 
in Betraoht: Stearinester der Glucose, Palmityllactose, Digitonin, Stearylglykolsaure (Na- 
Salz), Slearylmalonsaure. (A. P. 1 917 257 vom 30/9. 1931, ausg. 11/7. 1933.) S chutz. 

Benjamin R. Harris, Cliicago, Herstellung von Emulsimen, bzw. emulsionsartigen 
PTt Stoffen, besonders einer beim Braten nicht spritzend.cn Marga- 

n  r  n i t rine- Das Pro(i- enthalt neben einem olhaltigen u .wss.
~  ^  | \p T T 3 Stoff eine geeignetc Menge einer N-haltigen Verb., die im

i ,  3 wesentlichen durch nebenst. Formel ausgedruekt wird, 
wobei L eine nicht aromat, lipophile Gruppe darstellt. Statt 

Cl kann auch Br gesetzt werden. Beispielsweise yerwendet man: Melissyldimethyl- 
aminoacetathydrobromid. (A. P. 1917 258 vom 30/9. 1931, ausg. 11/7. 1933.) Schutz. 

Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Emulsionen, besonders einer beim 
, BratennichtspritzendenMargarine. DieJf.entkaltncbenó77ia2%Mj

jj I u. wss. Stoffen einen Tcil einer nicht N-haltigen chem. Verb., die in
R— O—P—O— >X ihrem Molekuł im Wirkungsgleichgewicht befindliche lipophile

„ i  I u. liydropliile Gruppen enthalt (z. B. einen Phosphorsdureester
’ w eines hóheren aliphat. Glycerinderiv.), die durch nebenst.

Strukturformel dargestellt werden; wobei „X “ ein genieBbares Kation, ,,Y“ entweder 
ein geniefibares Kation oder organ. Radikal, „11“ ein lipophiles Radikal, u. „w“ eino 
niedrige Zald bedeutet. (A. P. 1917 259 vom 30/9. 1931, ausg. 11/7. 1933.) Schutz.

Benjamin R. Harris, Chicago, Herstellung von Emulsionen, besonders einer beim 
Braten nicht spritzenden Margarine. Die Margarine besteht aus olhaltigen u. wss. Stoffen 

~ u. einer kleinen Menge einer chem. Verb. von im Molekuł sich
j] im Wirkungsgleichgewicht befindlichen lipophilen u. liydrophlen

R—S = 0  X Gruppen, die durch die nebenstehende Formel ausgcdriickt werden
A w konnen, wobei R ein lipophiles Radikal, S  an C gebundenen

Schwefel, X ein unschadliches Kation u. iv eine ganze Zahl, 
wenigstens 1 bedeutet. Beispielsweise yerwendet man: Butyldiathylenglykol-Na-sulfo- 
aceiat. (A. P. 1917260 yom 30/9. 1931, ausg. 11/7. 1933.) S chutz.

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

L. L. Lloyd, Einige allgemeine Fehlerguellen bei Textilmaterialien. Flecke aller 
Art, UnregelmaBigkeiten im Garn, Fehler durch Kennfarben, besonders in sehan 
gezwirnten Garnen, u. Fehler durch unregelmaBigen Feuchtigkeitsgeh. (J. Text. Inst. 
24. Proc. 161—65. Aug. 1933.) _ Friedem ann.

Giulio T O C C O , Texlilfasern aus synthetischen Stoffen. Ausblick auf eine neiie 
Chemie der Textilfasem. Es werden die Unterss. yon CAROTHERS u.̂  H i l l  iiber dio 
Herst. yon Textilfasern aus aliphat. Polyestern u. Polyamiden (vgl. C. 1932- II- l-ia 
u. friiher) besprochen. (Boli. Reparto Fibrę tessili yegetali 4. 193. 1932.) H e llr .

Gerald Kosche, Die Veredlung der Yuccafaser. Die Yuccafaser, eine Hartfaser 
nach Art des Sisal, wird chem. durch Eiidegen in eine Hypochloritlsg. (4 g Gl/Liter) 
oder durch 3—6-std. Abkoehen in 5 g NaOH +  5 g Na2C03/Liter oder 3-std. Abkoolien 
in NaOH 2—3° Be aufgeschlossen. Man farbt sie nach Art der Jute mit direkten, 
sauren oder bas. Farbstoffen. Fur zarte Tone bleicht man am besten mit Blanku l, 
Arostit BI oder, weniger gut, mit Hypoehlorit vor. (Z. ges. Tertilind. 36- 48/
27/9. 1933.) F r k d e MAJW-

Hideo Kaneko und Kenichi Yamamoto, Uber die Untersuchung von £ eiae' 
raupenpuppendlemulsionen. I. Eigenschaften des durch Kochen getrochneter 1 U<PP 
mit Wasser erlialtenen dispersen Systems. Die óltropfchen der Eimusion zeig 
BROWNsehe Bewegung, ihre Grófie nimmt durch Zusatz von wenig HCl ab, u 
Alkali zu. Das Protein in der wss. Lsg. wirkt emulgierend. D i e  Wanderung aes 
im elektr. Feld, das elektr. Potential, Oberflachenspannung u. Viseositat u. wre • 
anderung durch Anderung des pH-Wertes wurden untersucht. (Buli. Sencult. 01

6. 3—4. Aug. 1933.) . B F S , - , .
Risaku Tsunokaye und Gitaro Enomoto, Elektrische Leitfahigkeit vm  

fasem. Vff. stellten durch Messungen mit dem Quadrantelektrorneter i° ^ onaey ,  “i; 
Rohseide hat zwischen 5° u. 30° u. 40—90% relativer Feuchtigkeit keme m , 
Leitfahigkeit; wird die Seide entbastet, nimmt die Leitfahigkeit zu u. z''?,r 
bei mit Seife entbasteter, ais bei mit Pancreatin oder anderen Enzymen c a
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Noeh gróBor ist dic Leitfahigkeit von Seidc, die mit W. bei iiber 121° entbastet wurde, 
anscheinend infolge Abbaus des Fibroins. Ebenso nimmt die Leitfahigkeit zu, wenn 
mit Seife entbasteto Seide mit NaOH behandelt wird u. zwar mit wachsender NaOH- 
Konz. ansteigend; dies beruht nicht nur auf Fibroinabbau, sondern mehr noeh auf 
an Fibroin angelagertes Alkali. Dies wird durch Behandlung mit V.ioo"n- NaOH 
bewiesen, dic Festigkeit u. Dehnung nicht beeinfluBt, aber die Leitfahigkeit erhoht, 
ferner durch dio Leitfahigkcitsabnahme einer H 2SO.,-Lsg. beim Eintragen der alkali- 
bchandelten Seide. Zinnerschwerto Seide hat erhohte Leitfahigkeit u. zwar nicht 
durch Abbau, sondern infolge des Metallsalzgeh. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 9. 
26—28. Jan./Marz 1933. [Orig.: englisch].) F r ie d e m a n n .

—, Die Unterlagen fu r  Slreichpapiere. Techn. Ratschlage; Stoffwahl (Sulfitstoff 
aus Fichte, Kastanien- u. Espcnstoff, eventuell etwas gebleichter Espen- u. Kastanien- 
schliff), Mahlung, Leimung, Ausarbeitung auf der Maschine, die Fiillstoffe (Kaolin, 
Talk, Blanc Fixc usw.), die Klebstoffo (Starkę, Gclatine, Casein), Wichtigkeit neutraler 
,Rk. der Fiillstoffe fiir die Lagerfahigkcit der fertigen Papiere. (Papeterie 55. 774—78. 
830—37. 25/8. 1933.) F r ie d e m a n n .

H. Ainsworth Harrison, Der Einflup von Perminal W auf den Grad der Wasser- 
durchlassigkeit harzgeleimter Papiere. (Paper-Maker Brit. Paper Trade J. 86. Nr. 3.
Technical Suppl. 166—67. 1/9. 1933. — C. 1933. II. 1114.) F r ie d e m a n n .

C. Doree und A. C. Healey, Die Einwirkung von Kaliumpermanganallosungen 
ubgeslufler Wassersloffionenkonzenlralion auf Baumwollcellulose. Es werden 3 Vers.- 
Reihen bcschrieben. Dic erste behandelt den 0-Verbrauch alkal. u. saurer KMnO.,- 
Lsgg. in Ggw. von Ccllulose. Die Zeitspanne, um den O-Geh. der KMnO.,-Lsg. von 
3/4 auf l/2 seines Wertes zu bringen, wird „V i e r  t  e 1 z e i t “ -W e r  t  genannt. Dor 
Viertelzeitwert betragt bei der pn-Zahl =  9 6,9 Stdn. (er ist dort am gróBten), bei 
der pn-Zahl =  11,2 (Na2C03) 0,2Stdc.; bei der pn-Zahl =  12 1,1 Stele.; bei der 
P H - Z a h l  =  13 0,2 Stde. Saure KMnO.,-Lsgg. zersetzen sich auch schnell in Ggw. von 
Cellulose, im allgemeinen nimmt dio Geschwindigkeit des 0-Verbrauches proportional 
zum Saurcgeh. der KMnO.,-Lsg. zu. — Dio 2. Vers.-Reihe schildert die fortschreitcndc 
Oxydation von Cellulose bei einer Temp. von 25° mit KMn04-Lsgg. abgestufter H-Ionen- 
konzentration. Zwei Arten von oxydierter Cellulose werden erhalten. Cellulose mit 
KMn04-Lsgg., einer pa-Zahl kleincr ais 9, behandelt, weist eine relativ hohe Kupferzahl 
auf, wahrend der Wert fiir dic Methylcnblauabsorption u. dic Alkalilóslichkeit nur 
wenig erhoht ist; auch ist bei einem pH-Wert von 4,6 die ReiBfcstigkeit der verwendeten 
Celluloseteile (diagonal zu Kette u. SchuB geschnitteno Strcifen aus gereinigtem Baum- 
wollstoff) nur wonig geandert. Die erzielten Unterscliiedo der behandelten Cellulose 
mit KMnO.,-Lsg. einer pn-Zahl =  5—9 sind verhaltnismaBig gering. Das Ergebnis 
steht somit im Gegensatz zu den Arbeiten mit Hypochlorit (C libbens u. R idge,
C. 1927. II. 187). KMn0.j-Lsg. mit einer pH-Zahl =  9 bewirkt den geringsten EinfluB 
auf Cellulose, in einer Zeitspanno von 0,5—10 Stdn. steigt dic Kupferzahl nur von
0,5 auf 2, der Wert fiir die Mcthylenblauabsorption von 0,3 auf 0,9 u. die Alkaliloslich- 
keit von 0,2 auf 0,7. Steigt der Alkaligeh. der KMnO.,-Lsg. iiber den pu-Wert =  9, 
so entstehen Oxycellulosen mit einem groBcn Aufnahmevermogcn fiir Methylenblau, 
wahrend die Kupferzahl nur scliwach anstcigt, die Alkalilóslichkeit zunimmt u. die 
ReiBfcstigkeit abnimmt. — Die 3. Vers.-Reihe bcschreibt die Herst. hochoxydiorter 
KJInO4-0xycellulosen aus Linters. In dieser Vers.-Beihe werden auf 1 Mol. C6H10O5 
V8 Atom O des KMnO., in Ggw. von n-NaOH (a), konz. NH4OH (6) u. n-H2S04 (c) 
zur Anwendung gobracht. Nachfolgend die Eigg. der cntstandenen Oxycellulosen: 
Kupferzahl: a =  3,65, b =  12,5, c =  12; Mcthylenblauabsorption: a =  20,7, b =  35,1, 
c = 36; Gowichtsverlust nach 1-std. Kochcn mit n-NaOH: a =  20,0, b =  35,1, c =  36; 
Kupferzahl nach erfolgtem Kochcn mit Alkali: a =  2,3, b =  3,3, c =  3,1; Zcit in 
Minuten um die gesamte angewendete KMri04-Lsg. zu reduzieren: a =  25, b =  ISO, 
c =  600. (J. Soc. Dyers Coiourists 49. 290—95. Sept. 1933. Chemical Department 
Chelsea Polytechnic S. W. 3.) H ansen .
’ ? —, Herslellung von Kunslseide. Neue Arl der Erzmgung von Celluloseldsungen. 
Aach einem Verf. von d e  N o o ij  u . Ge r r it s e n  wird Cellulose in H ,S04 von etwa 
6o°/o_gel. u. bei 10° mit soviel W. versetzt, daB die Spinnlsg. zwischen 50 u. 60% H2S04 
entha.lt. (Rev. univ. Soies et Soies artific. 8. 657—59. Aug. 1933.) S u v e r n .

—, Btlrachlungen iiber das Entfemeń von Leinólschlichlen von Kunstseiden aus 
regencrierUr Cellulose. Zur Entfernung oxydierter Leinolschlichten eignen sich KOH- 

sog- besser ais NaOH-Lsgg., weil dic K-Oxylinoleatseifen leichter 1. u. leichter ent-
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fembar siiid ais dio Na-Seifen u. sich auch loiehtcr bilden. (Rev. univ. Soies et Soies 
artific. 8. 671—73. Aug. 1933.) S u v e r n .

Ludwig GeiBer, Kunstfaser ais Gewebeunterlage fiir Kunslleder. Im Kunstleder, 
Wachstuch usw. der Firma H a n s  S u t e k , Zurieh, wird hochfeste Viscosekunstseide 
m it geringer Dehnung yerwendefc. (Kunststoffe 23. 187—88. Aug. 1933.) H a n n S Schm.

— , Aśbest-Bremsbandbelage fiir Zentrifugen. Herst. brauehbarer Bremsbelage fur 
Zcntrifugen aus weiBem Asbest in Verb. mit Baumwolle bei entspreehender Bindung 
some Impriignierung. Durch Verweben mit diiniien Messingdrahten, Hani- oder 
Baumwollfaden kann auch mangelhafte Festigkeit yerbessert werden. (Zbl. Zuckerind. 
41. 620—21. 26/8. 1933.) . T a e g e n e r .

B. X. Herman, Die quantitative Bestimmung von SldrJce ais ScMichte. Ubersiclit 
iiber die iiblichen Best.-Methoden, insbesondere die Uberfiihrung der Starkę in Zucker 
u. Best. der Dextrose mit F E H L I N G s c h e r  L s g .  Engl. Methoden nach D e r r e t - S m it h  
mit KMnO„ (0. 1931. II. 1201) u. nach F a r g h e r  u . L e c o m b e r  mit J  u. Thiosulfat 
(C. 1932. I. 312). Neue Methode des Y f s .  unter Benutzung der B E N E D lC T s c h e n  Lsg., 
einer Verbesserung der F E H L iN G s e h e n  Lsg. Sie enthalt im Liter 18 g CuSO.,, 100 g 
Na2C03, 200 g Na-Citrat, 125 g ICCNS u. 5 c c m  5°/0ig. K-Ferrocyanid. Das zu priifende 
Muster wird mit 2-n. H2S04 ausgekocht u. die Lsg. aus einer Burette zur lt. BEN EDIC T- 
schen Lsg. zugegeben; der Endpunkt der Titration wird erkannt durch Verschwinden 
der blauen Farbę der L s g .  u. Auftreten eines w'eiBen Nd. yon CuCNS. Die Methode 
hat eine Genauigkeit yon 0,2—0,3%- (Amer. Dyestuff Reporter 22. 511—14. 535. 
28/8. 1933.) F r i e d e m a n s .

W. M. Billing, Die Bestimmung der a.-Cellulose. Ungefahr 3 g des bei 100 bis 
105° getrockneten u. genau gewogencn Unters.-Materials werden im 400-ccin-Beckerglas 
zunaclist mit 35 ccm 17,5°/0ig. C02- u. silicatfreier NaOH 5 Min. stehen gelassen u. 
darauf unter Maceriercn mit einem Glaspistill in Portionen yon je 10 ccm mit ins- 
gesamt 40 ccm NaOH innerhalb 10 Min. versetzt. Nach weiterem 30 Min. langeu 
Maceriercn auf dem W.-Bad u. anschlicBendem Verrukren mit 200 ccm W. wird durch 
ein Jcnaer Glasfilter filtriert, mit 750 ccm W. gewasehen u. 2 Min. mit 40 ccm 10%ig- 
Essigsauro behandelt. Darauf saugt man die Saure ab, wascht lackmusneutral u. 
trocknet die a-Cellulose mehrere Stdn. bei 100—105°. (Piast. Products 9. 277. Sept. 1933. 
Hercules Powder Co., Virginia Cellulosc Dept., U.S.A.) W. W o l f f .

James Frederick Moseley, England, Beliandlung von Faserstoffen. Zum Apprc- 
tioren oder Impragnieren von Textilicn, Leder, Papier, auch zum Mattieren von Kunst- 
seide geeignete Dispersionen erhalt man durch Zusatz yerschiedener organ. Substanzen 
zu einer Lsg. von Natriummetasilicat. Zum Appretieren von Kunstseide eignet sieli 
z. B. eine Disporsion, die folgende Bestandteile enthalt: 25 Teile einer 25%ig- Lsg- 
yon Natriummetasilicat, 25 Teile Olsaure, 25 Teile Leinól, 12,5 Teile 5%'g- BaGlfLsg- 
m. 12,5 Teile 5%ig. Gd.almelsg. (F. P. 749 446 vom 23/1. 1933, ausg. 24/7. 1933. — 
E. Priorr. 23/1., 11/8. u. 22/12. 1932.) BEIERSBORF.

Martin Ruben. Deutschland, Bestdndige Trockenpraparate zum I m p r a g n i e r e n  und 
Beizeń von Faserstoffen und Geweben, bestehend aus Gemischen yon A l k a l i a c e t a t e n  

mit Aluminiumsulfat. Die Gemische werden z. B. durch Vermisclien von 68kg wassei- 
freiem Na-Acetat oder von 85 kg Na-Acetat mit 32 kg Al-Sulfat (W.-Geh. nicht ubei 
2%) m einer Mischmaschine wahrend 10 Stdn. hergestcllt. Werden yollkommen ent- 
wasserte Salze yerwendet, so yerteilt man wahrend des Mischvorgangs kleine Mengen 
W. in dem Gemisch. Man erhalt klar u. 11. Praparate, die in Stuckform geprefit werdeu 
konnen. (F. P. 744857 yom 5/8. 1932, ausg. 28/4. 1933.) Schmalz.^

Heberlein & Co., Akt.-Ges., Schweiz, Verbesserung der Eigenschaften von pflan*• 
lichen Faserstoffen. Um Baumwolle- oder Kunstseidefasern die Eigg. tier. Fasern a  
yerleihen, yerleibt man ihnen Verbb. mzhrwertiger Metalle (Al, Zr, Sn, Ti, Zn) • 
natiirliclie oder kiinstliche Harze ein. Zweckmafiig nimmt man eine \ orbeiian b 
m it einem Quellmittel u. einem Oxydationsmittel vor. Will man den łasers o 
Kunstharze (Kondensationsprodd. aus Phenol u. Formaldehyd oder HarnstMi; 
yerleibcn, so empfiehlt es sich, diese auf der Faser selbst lierzustellen. (F. r .  /łS  
yom 16/1. 1933, ausg. 18/7. 1933.) BEIEESD° ? L l

Camille Dreyfus, New York, Beliandlung von wenigstens z .T .a u s o r g a m sc 
Cellulosederim. bestehenden Geweben oder Faden. Um den Geweben oder i  a en 
gew issen  Glanz zu yerleihen , unterw irft m an sie einer glattenden Beliandlung in B
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von Feuehtigkeit und bei Tempp. oberhalb 100°. (Can. P. 300 046 vom 16/7. 1928, 
ausg. 13/5. 1930.) B e i e r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Geschmeidig- 
machen ton Geweben aus Baumwólle und Kunstseide aus regenerierter Cellulose, gek. 
durch die Yerwendung von Badern mit einem Geh. an Salzen von Kondensationsprodd. 
aus hóher molekularen Carbonsauren oder Sulfocarbonsauren u. Oxyalkylaminen. 
Genannt sind das Fonnial oder Acetal des Triathanolaminmonoólsdureesters u. die 
Alkali-, NH4- oder Aminsalze von Monostearinsaureuthanolamidschwefelsaureesler, 
Olsaurediathanolamidphosphorsdureester, ferner Salze von Kondensationsprodd. aus 
Stearinsaure u. Mono-, Di- oder Triatlianolamin u. Schwefolsiiureestern hóher mole- 
kularer Alkohole, wie Octyl-, Lauryl-, Oleyl-, Octadeeylalkohol. (Holi. P. 29 462 
vom 8/4. 1930, ausg. 15/4. 1933. D. Prior. 15/5. 1929.) S c h m a l z .

Deutsche Bekleidungsindustrie G. m. b. H., Deutscliland, Behandlung von 
Papierniacherfilzen fiir Papiermaschinen etc., insbesondere fiir Belag von Entwasserungs- 
u. Trockenwalzen u. Bandem. Vor dem Aufbringen der Filzbahnen wird der Filz mit 
baktorientótenden u. neutralisierenden Mitteln impragniert, wodurch eine baldige 
Zerstorung des Filzes durch Bakterien oder Sauren, insbesondere von verd. H 2SO.„ 
vermieden wird. Z. B. wird der Filz mit einer Lsg. von Al- oder Cr-Acetat behandelt. 
Andere Behandlungsstoffe sind z. B. NH4-Formiat oder -Acetat, fomer NH4-Carbonat. 
Die Stoffe werden event. auch als Dampf, Nobel etc. angewandt. In der Patentschrift 
sind noch zahlreiche weitere Behandlungsstoffe genannt. (F. P. 747 916 vom 21/12.
1932, ausg. 26/6. 1933. D. Prior. 6/8. u. 28/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

E. I. Gribow, U.S.S.R., Verfahren zum Leimen ton Papier. Das Papier wird mit
der Sulfitablauge der Strohzellstoffgewinnung, gegebenenfalls unter Zusatz von Kolo- 
phonium, geleimt u. mit Alaun fixiert. (Russ. P. 29 705 yom 21/10. 1931, ausg. 
31/3.1933.) R ic h t e r .

Frederic Ardern Rapley, London, Herslellen Iransparenler Programme u. dergl. 
Papier, das auf der einen Seito mit Wachs impragniert oder mit einem Wachspapier 
verbunden ist, wird auf dor anderen Seite bedruckt, worauf durch Erhitzen ein voll- 
standiges Durchdringen des Papiers mit Wachs erzielt wird. (E. P. 397 194 yom 
24/2.1932, ausg. 14/9. 1933.) Gr o t ę .

Transcello Paper Co., iibert. von: Julius E. Kiefer, Milwaukee, Wise., Erhohung 
der Durchsichligkeit ton Ptrgamynpapier durch Eintauclien desselben in eine trans- 
parente Fl., die einen harzartigen Stoff enthalt u. die das Papier zu durchdringen 
u. zu impragnieren vermag. Die iiberschussige Fl. wird zwischen Walzen abgeprefit, 
worauf das Papier getrocknet wird. (A. P. 1925 448 vom 21/7. 1930, ausg. 5/9.
1933.) M. F. Mu l l e r .

General Electric Co., New York, iibert. von: Roy H. Kienle, Schenectady, und
William J. Scheiber, Troy, N. Y., Herslellung eines aus mehreren Lagen bestehenden 
Formprodukles aus Papierstoff, dem Kunstharzstoffe, wie Phenol-Aldehyd- oder Anilin- 
Aldehydharz, zugesetzt sind. Der Stoff wird zu einer Bahn ausgearbeitet, die dann zu 
mehreren in noch feuchtem Zustande ubereinandergeschichtet werden, um dann ge
trocknet u. h. zusammengeprcCt zu werden. (Zeichnung.) (A. P. 1 921 757 vom 
29/5.1931, ausg. 8/8. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Basel, Sehweiz, 
Verfahren zum Fallen ton Kohlehydratverbindungen aus ihren Lósungen mit fl. Fallungs- 
nutteln in regelbarer Form u. GróBe, dad. gek., daB die Lsg. des auszufallenden Stoffes 
fein zerteilt wird u. nach Durchlaufen einer freien Streeke im Raume in beliebigen 
Winkeln auf die ebenfalls eine freie Streeke durchlaufende Fallungsfl. auftrifft, so daB 
sich die FU. innig u. gleiehmaBig durchmischen, wobei die DurehfluBmenge der Lsg. 
bedeutend geringer gehalten wird als die DurehfluBmenge des Fallungsmittels. Als 
kohlehydratverb. werden yerwendet z. B. Celluloseather, Celluloseacetat, als Fśillungs- 
mittel W., KW-stoffe. (Schwz. P. 160 753 yom 29/2. 1932, ausg. 1/6. 1933.) E n g e r .

Leon Lilienfeld, Wien, Verfahren zur Herslellung ton Kunslsloffen, dad. gek., 
<jaB alkal. Lsgg. eines oder mehrerer in wss. Alkalien 1., in W. unl. Oxyalkylderivv. 
uer Cellulose, z. B. l,2-Dioxypropylcellulose oder Oxyathylcellulose fiir sich oder im 
gemisch mit anderen Kolloiden bei Ab- oder Anwesenheit von weiehmachenden Mitteln, 

arbstoffen, Fullstoffen, organ, oder anorgan. Pigmenten o. dgl. geformt u. mit ge- 
eigneten Pallmitteln, z. B. denen, die im Viscoseverf. ublich sind, behandelt werden.

R. P. 5 7 2  783 KI. 39 b vom 20/5.1924, ausg. 23/3.1933. Oe. Prior. 4/4.1924.) Ekg.
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Soc. pour la Fabrication de la Soie ,,Rhodiaseta“ , Paris, Herstellung mn 
Kunstseide aus Celluloseacetat nacli dcm Trockcnspinnverf. Die Spinnlsg. wird vor dem 
Austritt aus den Diisen auf etwa 67° erwarmt, wobei dic Viscositat hóchstens 100 C.G.S.- 
Einheiten entsprechen darf, u. die Faden einer Streckung unterworfen, die nicbt mehr 
ais das zweifache betragt. Die Dehnung der so gesponncnen Seide betragt mehr ais 
30%, z. B. 34°/0 trocken u. 48% naB, wahrend die entsprechenden Fcstigkeiten 1,58 
bzw. 0,82 ausraachen. (E. P. 395 440 vom 17/2. 1932, ausg. 10/8. 1933.)_ E ngeroff.

Du Pont Rayon Co., New York, iibert. von: Henri Francois Niogret, Lyon, 
Frankreich, Beliandlung von Kunslseide. Um die Festigkeit von Cellulosedcrivatseidc 
zu erhohen, fiihrt man sio in irgendeinem Herstellungsstadium durch Erhitzen in 
trocknem Zustand auf 245° in den piast. Zustand iiber u. streckt sie iiber den ZerreiC- 
punkt, den sie im urspriinglichen trockencn Zustand besitzt. Dic Faden konnen bis 
um das 35-faclio der urspriinglichen Lange gedehnt werden. Auf diese Weise wird der 
Titer erheblich vermindert u. dio Trocken- u. NaBfestigkeit erhoht. An Stello des leb- 
haften Glanzes tr itt eine mehr oder weniger starkę Mattierung. (A. P. 1921426 
vom 12/10. 1929, ausg. 8/8. 1933. E. Prior. 30/10. 1928.) _ E ngeroff .

Kalle & Co. A.-G., Wiesbaden-Biebrioh (Erfinder: Julius VoG, Wicsbaden- 
Biebrich), Bedrucken von Schlauchen aus Cellulosehydrat, insbesondere kiinstlichen 
Wurstdarmon, dad. gek., daB man den Schlauch vor oder nach der Trocknung mit 
wss. Lsgg. oder Pasten von Farbstoffen bzw. Pigment bildendcn Stoffen bedruekt 
u. den Farbstoff bzw. das Pigment innerhalb der Wandung des Schlauohes fixiert. — 
Beispielsweise wird der Schlauch mit einer verdickten BaCl,-Lsg. bedruekt, worauf 
das BaCl2 mit H ,S04 in unl. BaSOj iiberfuhrt wird. (D .R . P. 585166 KI. I5k vom 
17/5. 1931, ausg." 29/9. 1933.) _ Grotę.

Ernst Bleibler, Winterthur, Schweiz, Metallische Walze fur Bader, insbesondere 
Sdurebader, die bei der Horst. yon Hautbahnen aus Celluloscprodd., beispielsweise aus 
regenerierter Viscose, benutzt werden, dad. gek., daB jene Teile der Walzc oder ihrer 
Welle, die mit metali. Teilen in Beriihrung oder in unmittelbarer Nahe solcher sind, 
wie z. B. die Zapfen in Lagern, mit elektr. isolierendem, saurefestem Materiał, z. B. 
einer weichen Crtosschmelze oder Schmelze aus Email oder Harlgummi oder iihnliohcm 
Materiał iiberzogen sind. (D. R. P. 581 231 KI. 39a yom 27/10. 1929, ausg. 24/7.
1933.) E ngeroff .

Linoleum Manufacturing Comp., Ltd., und Alfred Arthur Godfrey, London, 
Herstellung von Belagstoffen fiir Fufiboden, Wandę u., dergl. Vierckige, gegebenenfalls 
verschiedenfarbige Tafelchen yon Harlgummi, Linoleum, Holz oder Stein werden mit 
den Kanten aneinanderstoBend auf eine Schicht von piast. Materiał, wie Rohkautschuk 
oder einem anderen yulkanisierbarcn Stoff gelegt, worauf von oben ein derart starker 
Druck ausgeiibt wird, daB das piast. Materiał in die Zwischenraume zwischen den 
Kanten der Tafelchen eindringt u. diese zusammenhalt. Dann wird yulkanisiert u. 
das Ganze auf einer Unterlage von grober Leinwand, Filz od dergl. befestigt. (E. P- 
380 456 Tom 14/4. 1931. ausg. 13/10. 1932.) B eier sd o r f .

Sandura Comp., Inc., Philadelphia, iibert. von: Julian T. Baldwin, 
Chester, Pennsylvania, Fupbodenbelag. Auf eine gceignete Unterlage aus Papier oder 
Gewebe bringt man eine farbige Schicht auf, dio aus Harzen (Akaroid, Kolophoimm, 
Manilakopal, Schellack, Cumaronharz, Esterharz), einem Plaslizierungsmiltel (Dialnyh 
Dibutyl- oder Diamylphlhalat, Dibulyltarlrat, Triphenyl- oder TrikresylpMspnat), 
einem Hartę, Elastizitat oder Widerstandsfahigkeit gegen mechan. Einfliisse yer- 
leihenden Stoff (Waclise, Kautschuk, fette Ole, KW-stoffe), einem PigimiUfarbswjj u- 
gegebenenfalls einem Losungsm. (Xylol, Solvenlnaphlha) besteht. Dann uberzieht man 
mit einem transparenten Lack, der aus einem Harz, PlastizierungsmMel, 
Kautschuk o. dgl. u. Losungsm. zusammengesetzt ist. (A. P. 1856 369 VQnl J/ 
1926, ausg. 3/5. 1932.) , BE,I.E? SD0K/nHpr

I. K. Garin, U.S.S.R., Herstellung von Kunstleder. Gewebe aus pflanzhchen u./ouei 
ticr. Faserstoffen werden mit einer Emulsion, bestehend aus Casein, Kautschu ' n’
Pb-Acetat, Cełlulosexanthogenat, Bzn. u. W., impragniert. (Russ. P- *9 UwO ' 
20/6. 1929, ausg. 31/1. 1933.) , .

Leonard Boudy, Frankreich, Herstellung von Lederersatz. Vor der im rla p P • 
beschriebenen Impragnierung der Faserstoffe mit Latez behandelt iuan siê  z« 
Erhohung der mechan. Widerstandsfahigkeit mit einem pulverformigen beniis 
geloschtem Kalk, Sandstein, Harz, Bimsstein u. Schmirgel. Man kann dann 111 
Impragnierung dienenden Latexmisehung, wie sie im Hauptpat. angegeben,
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Anilin fortlassen. Auch bei dem so abgeanderten Verf. kann man gegebenenfalJs ein 
zweites Bad, das ein Koagulationsmittel (z. B. Essigsdure) enthalt, folgen lassen. Das 
erhaltene Prod. kann mittels einer Lsg. von weiflem Waclis, einer Stearatfarbe u. einer 
fixierenden Beize in Schwefelkohlenstoff mit der Spritzpistole gefarbt werden. (F. P. 
41475 vom 10/9. 1931, ausg. 10/1.1933. Zus. zu F. P. 729 017; C. 1933. II. 
475.) B e ie r s d o r f .

Leonard Boudy, Frankreich, Herstellung von Lederersalz. Ais Grundlage fiir das 
im Hauptpat. beschriebene Verf. kann man auch sogenannte Zellstoffwatte Yerwenden. 
(F.P. 42142 vom 2/2.1932, ausg. 31/5.1933. Zus. zu F. P. 729 017; C. 1933. II. 
475.) B e i e r s d o r f .

Julius Votteler’s Naehfolger G. m. b. H. Deutschland, Herstellung von Kunst- 
leder. Man legt auf einen siebartigen Trager Fasermatten, wie Baumwollgewebe, ge- 
trocknete Pulpę u. bedeckt die Fasern mit einem zweiten Sieb, worauf man sie durch 
eine Lsg. oder Suspension eines Klebmittels fuhrt, z. B. eine Kautschukmilchmischung 
aus 100 kg 40%ig. Kautschulcmilch, 40 1 W., 250 g Nekal BX, 11 kg Paraffinól u.
6 kg Cutnaronharz. Nach dem Herausnebmen aus dem Klebmittel wird die Faser- 
masse zwischen Walzen gepreCt, dann in einem W.-Bad von Al-Acetat koaguliert, 
wobei man die siebartigen Trager vorher entfernt, nochmals gcpreBt u. getrocknet. 
Statt Kautschukmilch kann man auch Viscose, Leim, Starkę, Celluloid- oder Iiaul- 
schuklsg. yerwenden. Zu der Kautschukmilch kann man S u. Beschleuniger geben 
u. nach dem Trocknen vulkanisioren. (F. P. 747 253 vom 9/12. 1932, ausg. 14/6. 1933.
D. Prior. 19/12. 1931.) _________________  P a n k ó w .

Oskar K a u s c h , H a n d b u c h  d e r  A c e t y lc e l l u l o s e n .  H c r s t e l lg . ,  E ig e n s c h a f t c n  u .  V c n v c n d g .  d .
A c e ty lc e l lu lo s c n . M iin c h e n :  J .  F .  L e h m a n n s  V e r l . 1 9 3 3 . ( V I I ,  2 7 4  S .)  g r . 8 ° .  M . 2 0 .— ;
L w . M . 2 2 .— .

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralole.
Bfetislav-G. Simek und Jaroslav Ludmiła, Elektrochemische Extraktion von 

Huminsauren. Vff. beschreiben eine Extraktion von Huminsauren aus Kohlcn oder 
Bodenproben mit Hilfe von Ammoniak unter Wrkg. eines elektr. Stromes. Die 
Extraktion wird in einem im allgemeinen fiir osmot. Zwecke benutzten App. vor- 
genommen, bei dem das anod. u. kathod. Diaphragma durch ein Filter ublicher D. 
in einen Extraktions- u. einen Filtratraum getrennt wird. In den ersteren, der dem 
kathod. Diaphragma benachbart ist, fiillt man mit NH4OH digerierte Kohle u. laBt 
durch den App. einen Strom von 160 V u. 1 Amp. flielJen. Dabei passieren die Humin
sauren das Filter u. wandern zum anod. Diaphragma, wahrend die Kohlenteilchen 
auf dem Filter zuriickgehalten werden. Um unveriinderte Protohuminsauren zu er
halten, findet der ganze Vorgang im N-Strom statt. Die erhaltenen Huminsauren 
enthalten noch sauro Verunrcinigungen, besonders Harze u. Asche. Beispielo von 
Braunkohlen verschiedenstcr Herkunft. (Chim. et Ind. 29. Sonder-Nr. 6 bis. 371—80. 
Juni 1933.) B e n t h i n .

A. Pott und H. Broche, Die Auflomng von Kohle auf dem Wege der Druckextrak- 
tion unter besonderer Berucksichtigung der spaltenden Hydrierung der Eztrakte. (Unter 
Mitarbeit von H. Nedelmann, H. Sehmitz, W. Scheer und R. Dobbelstein.) Nach 
Ubersicht der bisher eingeschlagenen Methoden zur Druckextraktion von Kohlen wird 
gezeigt, daB die Reinkohlensubstanzen von Steinkohlen bis zu ca. 80%, von Braun- 
kohlen bis iiber 90% durch Druckextraktion mit geeigneten Ólen oder Olinischungen 
aufgel. werden konnen, wenn die Extraktion unmittolbar bei der Zers.-Temp. des 
jeweils in Behandlung befindlichen Materials ausgefiihrt wird. Das kohlige Materiał 
kann dabei in einor KorngróBe von 1 bis 2 mm angewendet werden. Ais Lósungsmm. 
kommen Tetralin, Anthracenól, Strawól, Naphthalinól in Betracht; auBerdem bewahrtc 
sich ein Gemisch von Naphthalin-Tetralin-Phenol (2 :2 : 1), dessen eigeno Verltokungs- 
temp. uber 450° liegt. Da mit fortschreitender Extraktion der Zers.-Punkt der Rest- 
kohle ansteigt, muB auch die Extraktionstemp. erhóht werden, die Extraktion erfolgt 
also bei steigender Temp. SchlieBlicli gelangt man boi jeder Kohle zu einer fiir sie 
ennzeichnenden hóohsten Zers.-Temp., die auch boi weiterer Extraktion nicht mehr 

ansteigt. Diese hóchste Zers.-Temp. darf man bei der Extraktion nicht iiberschreiten, 
sonst sinken beim Arbeiten in einem Gange die Extraktausbeuten gegeniiber jenen 
Werten, die man bis zur Hóchsttemp. erzielen kann. Da bei der angewandten Arbeits-



weise in der Niilio der Zers.-Temp. extrahiert u. eine gewisse geringe Gasabspaltung 
ohne tiefer gi'eifende Zerss. zugelassen wurde, entspreehcn die in Lsg. gebrachten 
Kohlenanteile nicht den von friiheren Forschern gewonnenen reinen Extrakten. Bei 
der geschildcrten Behandlung der Kohlon wird neben einer leichten Hydrierung Dopoly- 
merisation eintreten, der gesamte Vorgang kann daher ais hydrierende Depolymerisation 
bezeichnet werden. Dic in Lsg. gegangenen Kohlenanteile lieBen sich durch Dnick- 
hydrierung besonders leielit in Ole umwandeln. (Gliickauf 69. 903—12. 30/9. 1933. 
Essen.) S c h u s te e .

G. Coles und J. Ivon Graham, Die Wirkung der Wdrmcbehandlung (Tal- 
destillation) auf die Oxydicrbarkeit von Fein- und Stiickkohle. Best. der Sauerstoff- 
aufnahme yorerhitzter Kohlen (100—500 bzw. 300°), Adsorption von Stickstoff u. 
Kohlendioxyd. Vergleich der Rk.-Fahigkeit gegen Sauerstoff, gegeben durch das Ver- 
haltnis der von den vorerhitzten Proben absorbierten Gasmengen zu den von den 
urspriinglichen Kohlen absorbierten Mengen, mit der Oberflachenreaktionsfahigkeit, 
gegeben durch das gleiche Verhaltnis fur Stickstoff u. Kohlendioxyd. (Fuel Sci. Pract, 
12. 304—12. Sept. 1933. Birmingham.) ScHUSTER.

Arnold Heczko, Koksgeneraloren mil Schlackenabslichbelrieb. Beschreibung von 
in Trinek errichteten Generatoren. Ausfiihrliehe Mitteilung der damit erzielten 
Betriebsergebnisse. (Chim. et Ind. 29. Sonder-Nr. 6 bis. 420—-26. Juni 1933.) ScHUSTER.

O. Heller, Herslellung von Wassergas und Synthesegas, ausgehend von putirigen 
Brennstoffcn. Eingehende Beschreibung der Konstruktion u. Arbeitsweise des Rund- 
zellengenerators von H e l l e r , sowie seiner Verwendbarkeit fur die Gewinnung von 
Gasgemischen fiir dic Synthese von NH3 u. CH3OH. Neben der Vergasung von 
pulverfórmigen Brennstoffen wird auch die partiello Oxydation von CH, wie dic 
t)berfiihrung yon Teeren etc. in hocliwertige Gase behandelt. (Chim. et Ind. 29. 
Sonder-Nr. 6 bis. 446. Juni 1933.) J . Schmidt.

Pier, Benzin und Schmieról aus Kolile, Teer und Wasserstoff. Allgemeiner tlber- 
blick iiber dio Hydrierungsverff. fiir Braunkohle u. Steinkohle in den Leunawerken u. 
iiber die Bodeutung der Katalysatoren. (Umschau Wiss. Teehn. 37. 733—37. 16/9. 
1933.) POETSCH.

R. C. Bickmore, Kraftsloffe aus Verkokungsgasen. Fortschrittsboricht iiber die 
europaische Entw. der Gewinnung von fl. KW-stoffen aus Gasen unter besonderer 
Beriicksichtigung des Syntholverf. u. der Gewinnung von Bzl. aus Acetylen u. Athylen. 
(Chem. Markets 33. 126—28. Aug. 1933.) K. O. Muller.

— , Anlage in Long-Beach benutzt neues Tiefkuhlverfahren. Zur Gewinnung ton 
Bzn. aus Nebengas mittels Kompression bei tiefen Tempp. erhalt dio Gilm o r e-Dabke  ̂
Ga s o l in e  Co. im Long-Beach Ólfeld durch fraktionierte Entspannung des G^es 
Methan, Athan, Propan, Isobutan, n-Butan u. Isopropan in bober Ausbeute. Be
schreibung der Arbeitsweise. (Befiner natur. Gasoline Manufacturer 12. 351—o'- 
Sept. 1933.) K. 0. Muller.

Ch. Berthelot, Gewinnung und Behandlung von Nalurgasen zwecks Gewinnung von 
Benzin. , Vf. bespricht die in Rumanien u. Polen begonnenen Arbeiten iiber die C*e- 
winnung von Bzn. aus Naturgasen mittels Absorption durch Silicagel oder a-Kohle. 
Die genaue Arbeitsweise wird an Hand von Abbildungen besprochen. (Chim. et Ind. 
29. Sonder-Nr. 6 bis. 511—14. Juni 1933.) K. O. Muller-

B. C. Craft und J. D. Exner, Die Einwirkung der Temperatur auf die Viscostlal
einiger Bohrschldmme der Golfkilste. Zur Unters. verwendeten Vff. ein Torsionsyjseosi- 
meter von St o r m e r , den sie m it einer Glycerinlsg. vom spez. Gew. von 1,0337 bis
1,2335 eiehten. Die Verss. mit den verschiedenen Bohrschlammen wurden bei lempp- 
von 40—60° F  begonnen u. die Temp. dann auf 200° F gesteigert, wobei alle 20 eine 
Messung durehgefiihrt wurde. Vff. stellten eine starkę Streuung der g e fu n d e n e n  Wer 
fest fiir Bohrschlamme mit geringem u. bohem Geh. an kolloidalen Bestandteue • 
Bei anfanglichem Viscositatsabfall bei Temp.-Steigerung tritt bei 200° F e in e  Yiseosi 
tatssteigerimg ein, die um so ausgesprocliener ist, je hóher der Geh. an konoi a 
Bestandteilen ist, da diese unterhalb 200° F  gelatinierten. Vff. schlicBcn aus 
Verhalten, daB die Viscositaten bei Betriebstempp. gemessen werden mussen, u. da 'e 
allgemein giiltigen Begeln aufgestellt werden kónnen. (Trans. Amer. Inst., JNun. m 
lurg. Engr. 103. Petrol. Develop. Technol. Petrol. D irn  112—15. 1933.) A. •1 ■

Liviu Codarcea, Ausbeute aus Roherdolen. Vf. beschreibt an Hand von 
bildungen u. genauer vergleichender Arbeitsweise die verscbiedenen Dest.-iiie
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um die Ausbeute an den einzelnen Fraktionen im Roherdól zu bestimmen. (An. Minelor 
Rom&nia 16. 329—337. Sept. 1933.) K. O. Mu l l e r .

Cr. F. Burdick und P. H. Woods, Oesicherle Wirksamkeit in  der neuen drei- 
kolonnigen Bedcstillationsanlage unter Druck. Beseliroibung der Arbeitsweise an 
Hand von A bbildungen u. schemat. Skizzen einer A s s o c ia t e d  Oil  Co.-Redest.- 
Anlage unter Verwendung yon 3 Kolonnen, um aus Spaltbenzinen ein hochwertiges, 
farbbestandiges, schwefel- u. harzfreies Bzn. yon hohem Antildopfwert zu erhalten. 
(Refiner natur. Gasoline Manufacturer'12. 344—50. Sept. 1933.) K. O. Mu l l e r .

Ch. Petrlik, Situationsbericht iiber nationale Motorireibstoffe auf der Basis von 
absolutem Alkohol iri Europa. Vf. schildert die in Frankreich, Tschechoslowakei, 
Schweden u. Polen erzielten Erfolge mit dem Beimischungszwang von absol. Alkohol zu 
Bzl. u. Bzn. oder zu beiden. Der gesteigerte Verbrauch dieser Zweier- u. Dreiergemische 
war nach Ansicht des Vf. nur móglich durch die Entw. von Motoren mit hohcr Kom- 
pression. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 601—03. Juni 1933.) K. O. Mu l l e r .

Pierre Marbeau, Die Nolwendigkeit der Entwicklung des Alkoholkraftstoffes vom 
Standpunkł der europdischen Land\oirlscliaft aus. Vf. bespricht an Hand von prakt. 
Fahrverss. die Vorteile der Zwei-u. Dreiergemische liinsichtlich der Klopffestigkeit, 
der Abscheidung yon Kohlenstoff im Motor, der geringen Giftigkeit der Auspuffgase, 
der Frostbestandigkeit u. der olektr. Leitfahigkeit sowie der Ungefiihrliehkeit bei 
zufalliger Anwesenheit geringer H 20-Mengen. Die in yerschiedenen Landern gewon- 
nenen Erfahrungen werden angefUhrt. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 534—38. 
Juni i933.) K. O. Mu l l e r .

K. R. Dietrich, Verfahren zur Herslellung treibstoffbestdndiger Korkschińmmer. 
Inlmltlich ident. mit der C. 1933. I. 3655 referierten Arbeit. (Z. Spiritusind. 55. 226. 
1932.) _ K . O. Mu l l e r .

Etienne Audibert, Allgemeine Eigenschaften von Motortreibstoffen und Schmierolen. 
AUgemeine Betrachtungen im Rahmen eines Yortrags iiber Definition u. Eigg. yon 
Motortreibstoffen, iiber das Phanomen des Klopfens u. der Yerharzung sowie die Rolle 
des Alkoholzusatzes u. iiber Dieseltreibóle. Besprechung der Schmiermittel, ihro 
physikal. u. chem. Prufung sowie die Selimierung von Wellen u. Lagern u. h. Zylinder- 
wanden unter Berucksichtigung der yerschiedenen Schmiermittel wie yegetabile Ole, 
Minoralole, compoundierte Ole usw. (Ann. Office nat. Combustibles liąuides 8. 385 
bis 449. Mai/Juni 1933.) K. O. Mu l l e r .

D. B. Barnard, E. R. Barnard, T. H. Rogers, B. H. Shoemaker und
R. E. Wilkin, Die Wirkung von Schlamm auf die Leistung von Maschinenolen. Fiir 
Vergleichsverss. auf dem Priifstand u. im Laboratorium wurden die folgenden Ole 
benutzt: 1. Ein „WeiBól", das bei 210° F  sich autokatalyt. oxydierte unter Bldg. 
von sauren Oxydationsprodd. Diese Rk. kann durch Zusatz von Antioxydationsmitteln 
unterbunden werden. Bei hóheren Tempp. von 300° F  bilden sich aus den sauren 
Osydationsprodd. asphaltiihnliche Stoffe. 2. Dasselbe „WeiBól" wie in Vers. 1, dem 
ein uber 275° F nicht wirkendes Antioxydationsmittel zugesetzt ist. 3. Ein gewóhn- 
liches Motorenól, das erst nach 50-std. Oxydation bei 330—340° F  gróBere Mengen 
von asphalt. Prodd. bildete, u. 4. ein unraffiniertes Destillat, das bei der Oxydation 
die mehrfache Menge Oxydationsprodd. lieferte als Ol Nr. 3. — Vff. stellten nun bei 
den Vergloieh8verss. fest, daB bei allen Olen nach 50-std. Lauf im Motor eine bctriicht- 
q e Osydation eintrat. Das WeiBól bildete yornehmlich Sauren, wahrend dio Ole 3 u. 4 
oauren u. Asphaltene bildeten. Dabei war die Bldg. dieser Asplialtene bei Ol 4 sehr 
vicl gróBer als bei Ol 3, was zeigt, daB die Schlammbldg. eine Funktion der Oxydations- 
stabilitiit ist. Veranderungen in der Motorleistung beeinfluBten die Oxydation der Ole, 
wahrend dies boi Veriinderungen der Dampftemp. (von 130 bis 210° F) nicht eintrat. 
Ul 1 u. 2 bildeten Oxydationsprodd. im linearen MaB. Diese Tatsaclie scheint zu bc- 
weiscn, daB die Oxydation primar an der Unterseite des Kolbens u. an anderen Stellen 
stattfand, die oberhalb der Sumpftemp. lagen. Selbst bei der groBen Verschiedenheit 
der yerwendeten Ole yariierte die gebildete Menge der in Chlf. unl. Prodd. (Kohlenstoff) 
WC-n-i0̂ r’ son<̂ ern scheint durch die Motorenbedingungen bestimmt zu werden. Im 
WeiBol trat der Kohlenstoff nach etlichen Blinuten auf, ohne irgendwelche Oxydations- 
ocgleitcrseheinungen im Ol. Genaue Beschreibung der Arbeitsweise u. der Motorenyerss. 
Die Resultate sind tabellar. wiedergegeben. Abbildungen. (Nat. Petrol. News 25. 
>,r. 37. 27-34. 13/9. 1933.) K. O. Mu l l e r .
n i i ^ ee> Bitner und T. R. Mc Kee, Apparat zur Beslimmung des
wstbarkeitsvermoge.ns von E.P.-Schmierolen. Ausfuhrliche Wiedergabe der C. 1933.
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II. 642 ref. Arbeit. An Hand von Kurven u. Tabellen sind die Vers.-Ergebnisse ein- 
gehend beschrieben. (Nat. Petrol. News 25 . Nr. 36. 21-—28. 6/9. 1933.) K. O. Muller.

Stanislav Landa und Josef Prokorny, Zur Zusammensetzung des Paraffins. 
Bei der langsamen Vorbrennung von Paraffinen mit yerzweigter Kette entstehen aucb 
Ketone u. Alkohole in groBeren Mengen. Das kaufliche, natiirliche Paraffin enthalt 
nicht nur n., sondern auch Paraffine m it yerzweigter C-ICette. (Chem. Listy Vedu 
Prńmysl 26 . 512— 15. 1932. Prag, cech. Techn. Hoehschule.) Ma u tn bk .

Vincent Porrazzo, Feststellung von Slickoxyd in Oas. Beschreibung der 3ST0- 
Best.-Methode von S c h u f t a n  in der Ausfuhrung von S h i v e l y  u .  eines Kompres- 
sionsyers. nach SHIVELY zur Ermittlung der gumbildcnden Neigung von Gasen. Mit- 
teilung der Ergebnisse von NO-Bestst. in yerschicdenen techn. Brenngasen. Nach- 
weis der NO-Entfernung aus den Gasen durch die trockene Reinigung in Ggw. yoii 
NH,. Parallelitat zwischen NO-Geh. u. der Gumbldg. in der Dampfphase. (Gas Age- 
Rec. 72- 123—24. 134. 5/8. 1933. Brooklyn, N. Y.) _ ScHUSTER.

Louis und Carrette, Uber die thermische Leilfćihigkeit von Olen. In Fortsetzung 
ihrer Arbeit (ygl. C. 1 9 3 3 . II. 313) geben Vff. an Hand von Abbildung u. Berechnung 
ein neues Verf. zur Best. der therm. Leitfahigkeit von Olen an, das gewisse Fehler, 
die den bekannten Methoden anhaften, yermeidet. Beschreibung der genauen Arheits- 
weise. (Chim. et Ind. 29 . Sond.-Nr. 6 bis. 556—58. Juni 1933.) Iv. O. M u l l e r .

T. G. Bell und L. H. Sharp, Entwicklung in der Anwendung eines praklischen 
fiscośitatstemperaturkoeffizienten fiir Ólprodukte. Vff. besprechen die Verwendung des 
von der A. S. T. M . yorlaufig angenommenen Viseositatstemp.-Blattes sowie dio Aus- 
wertung der durch das Blatt erhaltenen Werte. Verbesserungen der Formel werden 
yorgeschlagen u. rechncr. begrundet. Kurven u. Beispiele im Original. (Oil Gas J. 
32. Nr. 13. 13-16. 17/8. 1933.) K. O. M u l l e r .

E. W. Zublin, Wasserbestimmung in rohen Bleicherden. 25 g der feingemahlenen 
Bleicherde werden in einen Tiegel eingewogen u. 20 Min. in ein auf 475—500° F tem- 
periertes Ólbad eingestellt, das auf einer Heizplatte in einer xlz inch hohen Sandschicht 
eingebettet ist. Alle 2 Min. wird die Bleicherde geruhrt. Nach Abkiihlen wird zuriick- 
gewogen. Die Genauigkeit yon 0,1 g ist geniigend, u. dio so erhaltenen Resultato 
decken sich innerhalb einer Fehlergrenze von 1% mit der Standardmethode. (Nat. 
Petrol. News 2 5 . Nr. 37. 36. 13/9. 1933.) K- O. M u l l e r .

Ed. Thomas und J. Ballet, Die Beurteilung von die Schmieróle betreffenden 
Łaboratoriumsuntersuchungen. Vff. unterziehen die physikal. u. chem. Untersuchungs- 
methoden der einzelnen Lander einer yergleichenden krit. Betrachtung u. glauben 
festzustellen zu konnen, daB einige Priifmethoden der erforderlichen Alterungs- 
bestandigkeit u. dem Schmierwert von Olen nicht geniigend Rechnung tragen. (Chim. 
et Ind. 2 9 . Sond.-Nr. 6 bis. 539—55. Juni 1933.) _ K. O. M u l l e r .

John S. Phelps, Die Enlwicklung eines einfachen Typs einer Reibungsmaschm 
zur Messung des Schmierwertes von Schmierolen. An Hand einer Abbildung b e s e h re ib t  
Vf. die Arbeitsweise u. die MaBe einer Reibungsmaschine, mit der e r  den Schmier
wert von yerschiedenen Schmierolen yergleicht durch Messung der Belastung 
pro ineh2 bis zum Reifien des Olfilmes unter genauer Einhaltung der gleichen Ver8.- 
Bedingungen. Aueh eignet sich die Maschine fur Kontrollunters., wenn eine groUere 
Toleranz eingefuhrt wird. Der Wellenzapfen muB bei-genauen V e r g le i c h s v e r s s .  aus 
gehartetem Werkzeugstahl sein, wahrend das Lagermetall den speziellen ers' 
Bedingungen angepaBt sein kann. Die Geschwindigkeit, mit der die Belastung
angelegt wird, ha t wenig EinfluB auf das B e l a s t u n g s v e r m o g e n  des bchmier-
mittels, ebensowenig beeinfluBt die LagergróBe dieses Vermógen. Die 1- 61 
geschwindigkeit hingegen ist der Hauptfaktor, der das AbreiBen des Olfums pewm ■ 
Tempp. von Zimmertemp. bis 150° F  beeinflussen wenig das B e l a s t u n g s v e r m o g e n  

Schmieroles. Vf. fand, daB dasselbe Schmierol bei yerschiedenen LagermetaUen seu 
unterschiedliehe Werte gibt, die durch Doppelverss. belegt wurden. Eme pe j 
Sauberung des Lagerzapfens nach der Pohtur ist von besonderer Bedeutung. a 
zusammengestelltc Vergleichsverss. (Oil Gas J. 32. Nr. 16. 10 u- •iisammengestellte Vergleichsverss. (Oil Gas J. 32. iSr. K O M u l l e r .

i9' 3A. D. Bauer und C. S. Ford, Bleibeslimmung in SchmierfeUe und 61 
Bleiseifen. 10 g  der zu analysierenden Probe w erden in eine Porzellansc la 
gew ogen , yorsich tig  en tzund et u. langsam  bis zur Trockne abbrennen gc as • 
Ruckstand wird m it konz. H2S04 bis zum  A uftreten yon  S03-Dampfen a . -r 
Diese Saurebehandlung wird unter gleichzeitigem  yorsichtigem  Hinzu u0 '
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Tropfen konz. HN03 so oft wiederholt, bis alle organ. Substanz vcrsch\vunden ist u. die 
reinweiBen anorgan. Bestandtcile ubriggeblieben sind. Durch nochinaliges Abrauchen 
mit H2SO., werden dann aucli die Nitrate entfernt. Mit einer alkal. Lsg. von Ammo- 
niuraacetat wird dann wahrend 2 Stdn. der Schaleninhalt digeriert, bis alles Pb ais 
Bleiacetat in Lsg. gegangen ist. Das Filtrat wird dann mit H2S04 yersetzt u. gekocht, 
bis alle Essigsaure entfernt ist u. das PbS04 sich zusammengeballt hat, das dann 
filtriert u. gegluht wird. Berechnet wird es ais Bleiolcat, wenn man die Fettsaure, 
an die das Blei gebunden ist, nicht feststellen konnte, was bei emulgierten Zylinder- 
olen leicht der Fali sein kann. (Nat. Petrol. News 25. Nr. 37. 37.13/9.1933.) K. O. Mu.

Joseph Malette, Mitleilung iiber einen Laboratoriumsajyparat zur fraktionierten 
Destillation ron StrafJenteeren. Im chem. Laboratorium der „Ecole nationale des 
Ponts et Chaussćes“ wird ein App. verwendet, der aus einem Kolben aus Pyrexglas 
von 500 ccm Inhalt u. 100 mm Durchmesser besteht. Das Ansatzrohr ist 250 mm lang 
u. hat 10 mm lichte Weite. Der Neigungswinkcl zum Kolben betragt 75°. Angeschlossen 
wird ein Kuhlrohr von 400 mm Lango u. 15 mm lichter Weite. Das bis 400° zeigende 
Thermometer hat eine Lange von 378—384 mm, das Hg-GefaB besitzt einen Durch
messer von 6—7 mm. Das erste Destillat wird in einem graduierten Zylinder auf- 
gefangen, die weiteren Destillate in weithalsigen Kolben. Man dest. 250 g u. nimmt 
die Fraktionen bis 170°, von 170—270°, 270—320° ab, die auf %  umgerechnet werden. 
(Chim. et Ind. 29. Sonder-Nr. 6 bis. 851—52. Juni 1933.) Co n s o l a t i .

KoppersCo. of Delaware, iibert. von: Sandford S. Cole, Pittsburgh, V. St. A.,
Behandlung ron Kohle. Um das Stauben der Kohle u. die Bldg. zusammenhangender 
Schlacken bei der Verbrennung der Kohle zu verhindern, behandelt man die Kohle 
mit einer Aufschlemmung yon 3—5% Mineralól u. 1—2°/0 Al(OH)s, z. B. Bauzit, in 
W., so daB die Kohlcstucke/aberflachlich damit iiberzogen werden. (A. P. 1924180 
vom 8/7. 1929, ausg. 29/8. 1933.) D e r s i n .

Rudolf Steiner, Pólfing-Brunn, Steiermark, und Viktor Skutl, Leoben, Steier
mark, Osterreieh, Verfahren zur Wertrerbesserung minderwertiger Brennstoffe nach
D. R. P. 527 021, dad. gek., daB der iiberhitzte Dampf in der Verdampfungs- u. der 
Oberhitzungsperiode mit kleinen period. Druckschwankungen von etwa einer halben 
Atmosphare angewendet wird. (D. R. P. 583 907 KI. 82 a vom 26/11. 1931, ausg. 
12/9. 1933. Zus. zu D. R. P. 527 021; C. 1931. II. 4094.) D e r s i n .

Didier-Werke Akt.-Ges., Berlin-Wilmersdorf, Verfahren und Einriclitung zur 
Erzeugung eines liochwertigen Gases. Verf. zur Erzeugung eines hochwertigen Gases 
durch fraktionierte Dest. bitumenhaltiger Brennstoffe, wobei die minderwertigen 
Gase nach ihrer katalyt. Umwandlung in hóherwertige den hochwertigen Gasen wieder 
zugemischt werden, insbesondere in der Anwendung auf hochbituminose Brennstoffe, 
dad. gek., daB den Gaserzeugungsófen drei Gasfraktionen abgezogen werden, von denen 
die erste bzw. die in der obersten Entgasungsstufe anfallenden minderwertigen Gase 
u. die dritte Fraktion bzw. die beim kontinuierliehen Betrieb in der untersten E n t
gasungsstufe anfallenden ebenfalls minderwertigen, jedoch noch teerhaltigen Gase ais 
getrennte Teilstrome durch eine erhitzte, kohlenstoffhaltige, in besonderen Um- 
wandlungsraumen befindliche M. hindurchgeleitet werden, die unter Vermeidung von 
Sauerstoffzutritt auf zur Anreiehcrung bzw. Umwandlung der minderwertigen Gase 
notwendige Temp. erhitzt oder auf dieser erhalten werden. (D. R. P. 583 913 KI. 26 a 
vom 31/1. 1928, ausg. 12/9. 1933.) D e r s i n .

Koppers Co. of Delaware, Delaware, iibert. von: Wilber Judson, Newgulf, 
JJeinigen bzw. Verarbeiten ron Schwefelrerbindungen entlialtenden Fliissigkeiten. Dic 
Sulfide, Polysulfide o. dgl. entlialtenden Fil. werden je Gallone mit ca. 0,25 Gran 
NaH,P04 yersetzt u. sodaim mit C02 enthaltenden Gasen behandelt, so daB die im 
W. enthaltenen S-Verbb. in H 2S ubergefuhrt werden, wahrend gleichzeitig CaC03 
ausgefallt wird. Der H2S wird durch Durclileiten von Luft durch die FI. ausgetrieben. 
An Stelle des NaH2P 04 konnen auch Na2H P04, H3P 0 4 o. dgl. benutzt werden. Die 
Anwesenheit der Phosphationen verhindert die Abscheidung des CaC03 in festen Krusten. 
1 V ,1924 861 yom 10/3. 1931, ausg. 29/8. 1933.) D r e w s .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: Ralph A. Halloran, 
AIois Kremser, Berkeley, und Arthur J. L. Hutchinson, Los Angeles, V. St. A., 
jerLegung von Naturgas. Man wiischt das Gas mit Waschol, um Athan, Propan, Butan 

zu gewinnen, dest. aus dem gesatt. Waschol die gel. KW-stoffe ab, lóst die 
V-stoffe erneut in Waschólen u. wiederholt das Losen u. Abdest. unter verschiedenen
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Druckbedingungen je nach der Art des zu gewinnenden Prod. (A. P. 1 915 781 vom 
23/8. 1927, ausg. 27/6. 1933.) D e r s in .

iYL B. Markowitsch und W. W. Pigulewski, U.S.S.R., Gewinnung ungesattigter 
Kohlenwasserstoffe. Das bei der pyrogenen Zers. von Naphthaprodd. erhaltene Gemisch 
wird von den iiber 70° sd. Bestandteilen befreit, worauf der Rest einschlicBlich der 
bei — 80° sd. Prodd. durch Kompression u. Abkiihlung yerfliissigt u. fraktioniert wird. 
(Russ. P. 29 171 vom 3/3. 1928, ausg. 28/2. 1933.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Thermische Beliandlung von 
Kohlemuasserstoffen. Die Spaltrohre sollen im Innern mit einer diinnen Sehicht eines 
Metalles, wie Cr, Mo, Fe oder Pb ausgekleidet werden, die durch Zersetzung einer 
fliichtigen Metallyerb. erhalten wurden. Man leitet z. B. durch ein V2A-Stah]rolir 
einen Kohlenoxydstrom, der Molybdancarbonyl enthalt. Das Rohr bedeckt sich beiin 
Erhitzen auf 400° allmalilich mit einer diinnen zusammenliangenden Molybddnmetall- 
schicht. In dem Rohr soli Athylen in Bzl. durch Erhitzen auf 780° iibergefuhrt werden. 
So behandelte Rolire konnen auch zur Crackung von Olen verwendet werden. (F. P.
750 869 vom 16/2. 1933, ausg. 21/8. 1933. D. Prior. 19/2. 1932.) D e k s in .

General Motors Research Corp., Detroit, ubert. von: Wheeler G. Lovell und 
Thomas A. Boyd, Detroit, Mich., Entfemen der Koksansatze in Verbrennungskraft- 
mascliinen durch Aufbringen eines ungesatt. aliphat. Athers, der gleichzeitig ein Lack- 
entfernungsmittel darstellt, wie Allyldthyldther. Z. B. wird ein Gemisch aus 40 (Vol.- 
Teilen) Allylathylather, 30 Bzl. u. 30 A. benutzt, u. darauf werden je 30 ccm in jeden 
Automobilzylinder gegeben; das Eisen soli dabei etwa 150° F. warm sein. Das Gemisch 
bleibt 2 Stdn. darin u. wird dann beim Anlassen des Motors ausgeblasen. (A. P. 
1925 732 vom 28/8. 1929, ausg. 5/9. 1933.) M . F. M u l l e r .

G. D. Gluchowzew und A. N. Bogodarow, U.S.S.R., Gewinnung von Bilumen 
aus bituminosen Gesteinen. Die bituminósen Stoffe werden mit festen aromat. KW- 
stoffen, wie Naphthalin u. Anthracen, vermischt, erhitzt u. das fl. Prod. abgetrennt, 
aus dem die aromat. KW-stoffe durch Dest. wiedergewonnen werden. (Russ. P. 29 562 
vom 26/1. 1931, ausg. 31/3. 1933.) , R i c h t e r .

Charles Fred Carroll, San Francisco, V. St. A., Vberziehenfester Stoffe mit Biłumen. 
Zerkleinerte Steine, Ziegel, Sand, Bimsstein, Kohle u. dgl., werden bei Tempp. ober- 
halb 120° F  mit gcschmolzenen Bitumen verriihrt u. darauf mit einer wss. Biimien- 
emulsion yerriihrt. Dadurch soli das Zusammenbacken der Teilchen zu einer festen 
M. verhindert werden. (E. P. 394 649 yom 27/10. 1931, ausg. 27/7. 1933.) D e rS IN .

Romag A.-G. fiir Rohmaterialien, Glarus, Schweiz, Yerfahren zur Herstdhing 
von Emulsionen aus Strajienteeren oder Bitumenlsgg. in Strafienteeren unter Verwendung 
von saurer Sulfitcelluloseablauge ais Emulgierungsmittel, dad. gek., daB annakernd 
gleiche Gewiehtsteile einer Sulfitablauge von etwa 16° Be u. einem Siiuregeh. von
0,8—l,l-n /10 u. eines StraBenteers oder einer Bitumenlsg. in StraBenteer durch an sich 
bekannte, stark wirkende Emulgierrorr. geleitet werden. ZweckmaBig wird yergorene 
Sulfitablauge verwendet, weil diese in noch geringerem MaBe wasserlósliche Zucker- 
arten enthalt ais die unvergorenen Laugen, wodurch sich eine besonders hohe Wasser- 
bestandigkeit u. Klebfahigkeit ergibt. Zur Erhohung der Viscositat der Emulsionen 
konnen der Sulfitablauge yor dem Vermisehen mit dem StraBenteer noch geringe 
Mengen, u. zwar weniger ais 2°/00, eines hochkolloidalen Stoffes, wie Bentonit, zu- 
gesetzt werden. (D. R. P. 583196 KI. 80 b vom 22/7. 1932, ausg. 31/8. 1933.) HeinR-

Eugśne Rouault, Frankreich, Herstellung von Teer- und Bitumenemulsionen. Ais 
Emulgatoren dienen Seifen, organ. Salze, alkal. Deriw. yon phenolhaltigen Stoffen 
oder Mischungen von mehreren der yorgenannten Stoffe. Kohlehydrate, insbesondere 
Glykogen, Stiirke, Cellulose, Dextrin, Zucker, Gummi, Leim, Gelatine, die gegebenen
falls durch ein geeignetes Mittel wasserloslich gemacht sind, dienen ais Schutzkoll. u. 
gleichzeitig zur Erhohung der Viscositat der Emulsion. Beispiel: 1 kg Mehl v,-jrd zu 
20 kg w. oder k. W. hinzugesetzt, das Mehl wird durch Beigabe von 200 g kaust. ooaa 
in einer zu ihrer Sattigung gerade ausreichenden W.-Menge wasserloslich gemach ', 
u. es wird weiter noch 1 kg weiehe Kaliseife (in 3 kg W. gel.) unter Riihren zugesetz ■■ 
Die so hergestellte Mischung wird mit 100 kg auf 90—100° erhitztem ’l'eeroye” ’" 1.rt ' 
Es ergibt sich nach dem Erkalten eine kastanienbraune Pastę yon groBer otebui i 
die ais wasserdichtendes Oberzugsmittel sowie zur Herst. wss. Emulsionen '
bau Verwendung finden kann. (F. P. 748 886 vom 5/4.1932, ausg. 12/7.1933.) BElls •

Eugśne Rouault, Frankreich, Behandlung von Teer- oder Bitumenmassen j  
Strafienbauzweęke, insbesondere yon Steinkohlenteer, Braunkohlenteer, Scluefei ee ,
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Holzteer, natiirlichen oder kiinstlichen Asphalten oder Bitumen. Es werden dem Teer
o. dgl. die folgenden Beimisehungen zugegeben: Stoffe, durcli die der Teer ganz oder 
teilweise in Lsg. geht, z. B. alkohol-, aceton- oder phenolhaltige Stoffe, die sowohl in 
W. wie in Teer 1. sind; Ole, die reich an wasserlóslichen Bestandteilen sind; organ. 
Salze von Alkalien, Erdalkalicn, Mg, Al unter Hinzufiigung einer klcinen Menge einer 
Alkali-, Erdalkali-, Mg- oder Al-Base ais FluBmittel; u. zwar konnen die vorstehend 
genannten Stoffe allein oder zu mehreren in Mischung initeinander verwandt werden. 
Ferner werden zugesetzt Emulgatoren, wie z. B. Seifen, Alkalien, Alkalicarbonate 
oder -silicate, organ. Salze, Leim, Starkę, ebenfalls allein oder in Mischung mit- 
einander, u. schlieBlieh Stoffe, dio auf die mechan. Eigg., besonders die FlieBfiihigkeit, 
das Haftvermógen, das Penetrationsvermógen, die Plastizitat einwirken. Die mit W. 
gebildeten Emulsionen sind leichtfl., stabil, sie bleiben elast, gehen eine innige mechan. 
Verb. mit dem Untergrund ein u. umhiillen Kies- u. Schotterkorner fest, auch wenn 
diese nicht trocken u. nicht erwarmt sind. (F. P. 748 893 vom 6/4. 1932, ausg. 12/7.
1933.) _________________  H e in r i c h s .

N. Champsaur, Theorie du graissago (Machines, Huilcs. Essaie). Paris: Delagrave 1933.
(196 S.) B r.: 30 fr.

XX. SchieB- und Sprengstoffe. Ziindwaren.
Gósta Wallerius, Uber die Bedeulung der Zusammensetzung der Nilroglycerin- 

ahfallsduren fiir eine ralionelle Herstellung von Nitroglycerin. (Z. ges. SchieB- u. Spreng- 
stoffwes. 28. 169—72. 203—06. 247—50. 282—84. Sept. 1933. — C. 1932. I. 
1036.) F. B e c k e r .

Jean Mecii', Die Reinigung des Trinilrotoluols durch Nalriumsulfit und dessen 
Einflufi auf das a-Trinilrotoluol. Der Vcrlauf der Umsetzung von Na2S03 mit den 
bei der Herst. von Trinitrotoluol entstehenden Verunreinigungen wird untersucht. 
Die im Rohtrinitrotoluol auftretenden Verbb. werden dargestellt, einzelu u. im Gemisch 
miteinander der Einw. des Na2S03 ausgesetzt u. die giinstigsten Umsetzungsbedingungen 
festgestellt. Es wird gezeigt, daB die Polynitrotoluole mit zwei benachbarton Gruppen 
in Orthostellung leicht mit Na2S03-Lsg. unter Bldg. 1. Sulfosalze reagieren. Auf Grund 
der gemachten Erfahrungen wird die Reinigung fabrikmaBig erzeugten Rohtrinitro- 
toluols durchgefuhrt: Das Nitrierungsprod. (200 kg) wird geschmolzen, 90° w. in 
200 1 W. der gleichen Temp. gegossen u. unter dauemdem Durchriihren so abgekiihlt, 
daB die Temp. im Verlauf von 11/.1 Stde. auf 65° gesunken ist. Dann werden 150 1 W. 
u. 50 1 5°/0ig. Na2S03-Lsg. hinzugefiigt u. die Temp. 3/4 Stdn. auf etwa 50° gehalten. 
Das gereinigte Trinitrotoluol wird yon der FI. getrennt u. zeigt nach Waschen u. 
Trocknen einen E. von 80,54° gegeniiber 77,5—78° des Ausgangsprod. Der Verlust 
an a-Trinitrotoluol betragt etwa 4%. Die Rk. zwischen Trinitrotoluol u. NaS03 ent- 
spricht der zwischen Trinitrotoluol u. Alkali u. fiihrt langsam iiber verschiedene 
Zwischenprodd. zur Bldg. von Hesanitrodibenzyl. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 
952—59. Juni 1933.) F. B e c k e r .

B. Batik, Die Bildung von Nilrodiazotoluolsulfosdure in den Nalriumsulfil enlhal- 
tenden Wascliwdssern des Trinitrotóluols. Beim Ansauern der von der Reinigung des Tri- 
nitrotoluols herriihrenden Wasehwiisser, die Dinitrotoluolsulfosauren, Na2S03 u. NaN02 
enthalten, entsteht Nitrodiazotoluolsulfosaure; um die Bldg. dieses nicht ungefahr- 
lichen Stoffes zu verhindern, sollen die Wasser nicht zu solchen mit freier Mineral- 
saure geleitet werden. Die Bldg. der Nitrodiazotoluolsulfosaure aus asym. Trinitro- 
toluolen kann zum Nachweis dieser Substanzen im Trinitrotoluol benutzt werden: 
Das pulverisierte Prod. wird mit maBig w. 5°/0ig. Na2S03-Lsg. extrahiert, mit S02 
reduziert u. nach dem Abkiihlen u. Ansauern (mit H2S04) mit Nitritlsg. versetzt. 
Die Ggw. asymm. Trinitrotoluole zeigt sich durch eine nach langerer Zeit sich aus- 
scheidcnde hellbraune, in troekenem Zustand sehlagempfindlicho Fallung an. Beim 
Kochen von Trinitrotoluol mit konz. NaHS03-Lsg. entstehen Aminoprodd., wahr- 
scheinlich Sulfaminosauren, die nach dem Ansauern mit Nitrit leicht entziindliche 
Diazo- u. Diazoaminoverbb. liefern. (Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 960—63. 
Juni 1933.) F. B e c k e r .

V. Benda, Die innere Ballislik ais Bindeglied zwischen Herstellung und Verbrauch 
des rauchlosen Pulvers. Vf. gibt einen Uberblick iiber die Entw. der inneren Ballistik,

'Jeut« giiltigen Anschauungen u. zeigt an einigen Beispielen dereń prakt. Anwendung. 
(Chim. et Ind. 29. Sond.-Nr. 6 bis. 1006—10. Juni 1933.) F. B e c k e r .
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Alfred Stettbacher, Die kommende Hoclibrisanz im Diensle der gewerblichm md 
militarischen Sprengtechnik. tlberblick iiber dio Entw. der Sprengstoffe. Angaben iiber 
sprengtechn. Eigg. der Pentrinite (Nitroglycerinsprengstoffe mit melir ais 10% Nitro- 
pentaerythrit), die auch nach langer Lagerung u. unter ungiinstigen Verhaltnissen 
mit hochster Goschwindigkeit detonieren. In langen Bohrlochern zwischen Gelatine- 
dynamitpatronen yerminderter Sensibilitat in bestimmten Abstiinden eingeschaltet, 
regen sie dieso zur hochsten Detonationsgesehwdndigkeit an. Die Móglichkeit, Nitro- 
pentaerythrit mit Nitroglycerin, Kollodiumwolle, Stabilisierungs- u. Phlegmatisierungs- 
mitteln in einen piast., ungefrierbaren Zustand hochster D. zu bringen, sowie die 
gro Ce chem. Bestandigkeit u. die Chocksicherheit derartig hergestellter Pentrinite 
lassen sie auch zur Verwendung fiir militar. Zwecke geeignet erscheinen. (Sehweiz. 
Bau-Ztg. 101. 197—200. 29/4. 1933. Zurich. Sep.) F. B ec k er .

L. Galatis und J. Megaloikonomos, Ober die Beslimmung des Diphenylamins 
durch Bromierung mit besonderer RucksicJit auf ihre Anwendmig bei der Analyse des 
rauchlosen Pulvers. Dio Best. des Diphenylamins geschieht meist durch Fallen des 
Stabilisators aus alkoh. Lsg. init Br ais Tetrabromid. Diese Umsetzung wird eingehend 
untersucht u. die Anbringung einer Korrektur fiir dio in A. gel. bleibenden Anteile 
des Tetrabromids yorgeschlagen. Das Tetrabromid fallt in reiner Form u. fast weiG, 
wenn man das Br in A. gel. (1 : 5) zugibt. Mit gleicher Genauigkeit wie aus A. ist die 
Fallung des Diphenylamins auch aus CH3OH móglich, der bei Ggw. von Nitrotoluolen 
sogar yorzuziehen ist. (Z. ges. SchioB- u. Sprengstoffwes. 28. 273—77. Sept. 1933. 
Neon Phaleron bei Athen, Griechenland, Allg. Staatslaboratorium.) F. B ec k er .

Ulrich Mtiller, Die chemische Waffe im Weltkrieg und — jetzt. 4.— 6. erw. u. yerb. Auli.
Berlin: Verl. Chemio [Komm.: Haessel, Comm.-Gesch., Leipzig] 1933. (VIII, 167 S.) 8°.
Lw. M. 5.CO.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
I. D. Ciarkę und R. W. Frey, Die Verteilung des Feltes in den Hdlften von 

fettreichen Hauten oder Ledem. Fettbestst. durch PAe.-Extraktionen an o Kinds- 
halften ergaben, daB ein hóherer Naturfcttgeh. sich hauptsachlich in der Nierengegend 
findet. Dadurch, daB er dort auf das Vielfache des durchschnittlichen Naturfettgeh- 
ansteigen kann, wird die durch Abbildungen charakterisierte dunlde Fleckenbldg. auf 
gefetteten Ledera yerursacht. Dies wurde duroh Fettbestst. an Fertigleder bestatigt. 
Ferner wurde an 2 Ledem nachgewiesen, daB in dem aus den Flecken extrahierbaren 
Fett die VZ das 3 fache ihres sonstigen Wertes betragt, wahrend das Unyerseifbare 
von 66,4 auf 9,7 %  des Gesamtfettes sinkt. Demnaeh scheint das Leder in den natur- 
fetthaltigen Stellen, insbesondere fiir Mineralol, nur wenig aufnahmefahig zu sein. 
(J. Amer. Leather Chemists Ass. 28. 416—23. Sept. 1933. United States Dep. of Agri- 
culture.) S e l ig sb e r g e r .

A. A. Friedland, Herstellung von Unterleder a%is Bossschild mittels Chrom- oder 
kombinierter Chromsulfitcellulosegerhmg. Bei dem kombimerten Verf., das niUier 
beschrieben wird, wurde ein besseres Fabrikat erhalten. (Beherrschg. d. Techn. (Ser. 
Lederind.) [russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. 
Nr. 10. 34.) R eig u elo u k is .

H. Viez, Beitrag zur Bewertung der Fichtenholzextrakte. Vf. stellt die Eigg. der 
Celluloseestrakte u . ihre gerber. Wrkgg. zusammen. Auf Grund dieser Zusammen- 
stellungen kommt Vf. zu dem SohluB, daB diese E strakte in der Gerberei nutzbringend 
yerwendet werden konnen. (Cuir techn. 22 (26). 246—48. 1/9. 1933.) Mecke.

F. Vignolo-Lutati, Ober die Flavonverbindungen des Holzes, ihre Fluorescenz una 
Zusammenhange mit den Gerbstoffen. Krit. Besprechung des neueren Schrifttums. 
(Boli. uff. R. Staż. sperim. Ind. Pełli Materie concianti 11. 436—48. Aug. 
Turin.) GRIMMŁ.

Adolf Dahl, Der Aufbau und die Anwendungsmoglichkeiten der synthelischen beru- 
stoffe. II. (I. ygl. C. 1933. II. 2222.) (Techniki Hlfdka Kożeluźsk4 9- 69—73. 16/9-
1933.) Se l ig sb e r g e r -

M. C. Lainb und L. Goldman, EinflufS von ps beim Farben von Leder. (Leat ei 
Wid. 25. 905—06. 14/9. 1933. — C. 1933. n .  2221.) . S uvern .^

R. A. Metlitzkaja, Die Anuoendung diazotierter Farbstoffe fiir die Farbung i 
chromgarem Velourleder in Schwarz. Ausftihrliche Beschreibung der Farbung von ve oi 
leder mit Anil-Diazo-Schwarz BX, das auf der Faser mit m-Toluylendianun diazo
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wird. (Beherrschg. d. Techn. (Ser. Lederind.) [russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. 
Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 9. 40—45.) R e i g u e l o u k i s .

B. I. Zuckermann, Die Bedingtingen zur Anwendung der Tilansalze in der Leder - 
fdrberei. Nach Verss. des Vf. eignet sieli namentlich techn. Na- oder (NH4)-Titan- 
kaliumoxalat zum Lederfarben. Fiir farbiges Boxcalf kann eine Beize mit vegetabil. 
Gerbstoffen u. Ti-Salzen vor dem Farben angewandt werden. Die liierbei erzeugten 
Farbungen sind aber nicht intensiy genug. (Beherrschg. d. Techn. (Ser. Lederind.) 
[russ.: Sa Owladenije Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 8. 
28— 32.) K e i g u e l o u k i s .

Alfred Kraus, Die Verwendung von Kollodiumwolle bei der Lacklederherstellung. 
Vf. beschreibt eingehend die Eigg. der Kollodiumwolle bzw. ilirer Lsgg., die Verwendung 
derselben bei der Laeklederherst., die Eigg. des fertigen Kalt-Lackleders. Zum Schlufi 
bringt Vf. eine zusammenfassende Gegenuberstellung der Yor- u. Nachteile der 
Laeklederherst. auf Ol- bzw. Nitroeellulosebasis u. kommt zu dem Ergebnis, daB die 
Kalt-Lacklederherst. erhebliche Vorteile gegeniiber der Ol-Lacldederherst. besitzt. 
(Lederteclm. Rdsch. 25. 37—41. 53—56. 69—71. 81—83. 88—94. Aug. 1933.) M e c k e .

Ck. I. Melzer, Oewinnung elastischer und gegen Temperaturveranderungen beslandiger 
Nitrocdluloselacke fiir naturliches und kunstliches Leder. Nach Unters. des Vf. eignen 
sich Zn-Salze der Naphthensauren zur Erhohung des Bindungsvermogens yon Nitro- 
lacken sowie gleichzeitig als Plastifikatoren, Weiehmachungs- u. Streckungsmittel. 
Durch einen gleichzeitigen Zusatz von oxydiertcn Olen wird Elastizitat, Glanz u. Festig- 
keit des Lackfilmes erhóht. Seine Weichheit wird durch Ggw. von Nitrobenzol im 
Grund giinstig beeinfluBt. (Beherrschg. d. Techn. (Ser. Lederind.) [russ.: Sa Owladenije 
Technikoi (Sser. Koshewennoje Proiswodstwo)] 1932. Nr. 8. 27 .) K e i g u e l o u k i s .

K. H. Goeller, Neuere Ergebnisse bei Beizwertbestimmungen. Vf. empfiehlt eine 
neue Methode zur Beizwertbest.: 1 g Hautpulver wird in einem 250 ccm Erlenmeyer 
mit 10 ccm 10%ig. NaCl-Lsg. u. 80 ccm H20  1 Stde. bei 40° stehen gelassen. Danaeh 
werden 20 ccm einer filtrierten Beizlsg. (hergestellt aus 2 g Beizmittel +  2 g NH4C1 in 
200 ccm H20) hinzugefiigt u. 1 Stde. bei 45° einwirken gelassen. Nach dieser Einw. 
ra d  das unverdaute Hautpulver abfiltriert, getrocknet u. bestimmt. Das Differenz- 
gewicht zwischen der angewandten Menge u. dem Ruekstand steht bei mittlerem 
Gewichtsverlust im Verhiiltnis zur Fermentstarke des Beizmittels. (Collegium 1933. 
547—51. Sept. Leeds.) M e c k e .

[russ.] Alexander Alexandrowitsch Ptschelin, M. M. Katzin und K. A. Krassnow, Fetten und
Impraguieren von Hauten. Moskau: Gos. isd. leg. prom. 1933. (216 S.) Rbl. G.60.

XXII. Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
Richard KiBling, Fortschrilte auf dem Gebieie der Chemie und Industrie des Leimes 

und der Gelatine. Patentsehau des letzten Jahres. (Kunstdunger u. Leim 30. 281—85. 
Sept. 1933.) " G rim m e .

G. Rossi und G. Scandeliari, Uber einige Ilandelsąualitdten von tierischer Gelatine. 
Beim N-Geh. u. der Refraktion bestehen keine nennenswerten Untersckiede zwischen 
yerschiedenen Handelsgelatinen (gewohnliche Gelatine zur Klarung, Gelatine Kupfer, 
Gelatine Silber, Gelatine Gold). Gelatine Gold zeigte von den untersuchten Sorten 
den hóchsten Aschengeh. (2,63%). Auch als Schutzkolloide gegen dio Ausflockung 
von Kongorot verhalten sieh die untersuchten Gelatinen weitestgehend gleich. (G. Far- 
mac. Chim. Sci. affini 82. 294—302. Aug. 1933. Bologna, Univ.) W i l l s t a e d t .

Casein Mfg. Co. of America, Inc., New York, iibert. von: Lawrence Bradshaw,
Bainbridge, New- York, V. St. A., Leim. Durch eine Mischung yon Erdnuflmehl, ge- 
loschtem Kalle, einem Alkalifluorid u. etwas freiem Alkali -ndrd eine Troekensubstanz 
fiir einen Leim hergestellt, die mit mehr als der iiblichen Menge W., niimlich mit mehr 
als dem 3,5-fachen der Troekensubstanz zu einem Leim angemacht werden kann, der 
sich sehr gut auf der zu leimenden Flachę verteilen laBt. — Z. B. werden 84 Teile Erd- 
nuGmehl, 12 Teile gelóscliter Kalk u. 4 Teile NaF gemiselit. 100 Teile dieser Mischung 
werden dann bei ca. 50° F  mit 350 Teilen W. yermischt u. 15—20 Min. gut durch- 
geriihrt. Darauf wird eine Lsg. von 7 Teilen NaOH in 14 Teilen W. zugesetzt u. noch
1—5 Min. geriihrt. Der Leim kann dann auf Fumierplatten zur Herst. yon Sperrholz 
aufgebracht werden. (A. P. 1919158 yom 2/1. 1930, ausg. 18/7. 1933.) E b e n .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kaltleim. Kaltleim aus einer 
Lsg. eines Harnstoff- oder Thioharnstoffaldehydkondensationsprod. wird mit einer 
Zwischenschieht yerleimt, indem er doppelseitig auf Papier ais Klebfolie aufgetragen 
u. getrocknet wird. Er dient yorzugsweise zum Łeimen von Sperrholz. (F. P. 42482 
vom 5/11. 1932, ausg. 31/7. 1933. Zus. zu F. P. 697 874; C. 1931. I. 2566.) Eben.

Aktiebolaget Lauxein-Casco, Stockliolm, Leimbąsis. Der Hauptbestandteil ist 
Blutalbumin oder proteinreiehes Melil von Fruchten. Gegebenenfalls konnen Cellulose 
entlialtende Stoffe, Casein, Alkalien oder alkal. Erden zugesetzt werden. — Beispiel: 
90 Teile Blutalbumin, 30 Teile Casein, 30 Teile ErdnuBmehl sowie 100 Teile Sagemehl 
werden troeken gemiselit u. unter Riiliren wahrend 20 Min. bis x/t  Stde. mit 600 Teilen 
k. W. versetzt. Hierauf werden weitere 600 Teile k. W. zugegeben, gut gemiselit u. 
1 Stde. stehen gclassen. Darauf gibt man 36 Teile geloschten Kalk, der zuvor mit 
54 Teilen W. vermengt wurde, hinzu. Nach 5 Min. yersetzt man mit 5 Teilen Ną- 
Silicat u. Yerriihft weitere 5 Min. Die so erhaltene M. eignet sich besonders zum Leimen 
von Holzgegenstanden, insbesondere yon Fumier. (Hierzu ygl. F. P. 713783; C. 1932.
II. 2413.) (N. P. 50 904 vom 15/10. 1930, ausg. 23/5. 1932.) Drews.

Stockliolms Bennyolsfabriks Aktiebolaget, Stockholm, Leimen von Sperr- 
und Furnierholz. Zum Leimen yon Sperr- u. Furnierholz kami mit Vorteil Knochen- 
leim yerwendet w'crden mit oder ohne Zusatz yon Kartoffelstarke, weleh ersterer z. f • 
durch Leim aus Hautabfallen, die bei der Gerberei abfallen, ersetzt werden kann. Solch 
Leim gibt einen in trockenem Zustande biegsamen u. gut klebenden Film. Verleimt wird 
unter Anwendung von Druck u. Hitze. Zur Erzeugung der Feuchtigkeit, die notig ist, 
um den Leim wahrend des Heifiyerpressens in den viscosen Zustand uberzufiihren, 
geniigt manchmal schon dio naturliche Holzfeuchtigkeit, wo nicht, werden dem Leim 
kloine Mengen Glycerin, Glucose oder K-Lactat zugesetzt. (E.P.  394517 yom 5/9.
1932, ausg." 20/7. 1933. Sehwed. Prior. 10/9. 1931.) EbeS.

Siemens & Halske Akt.-Ges , Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Reinhold Reich-
mann, Berlin), Kitl, insbesondere zum Verkitłen der Mitleleleklrode fur Ziindkenen, 
dereń Isolierkórper aus hoehgesintertem- Al.,0:l besteht, dad. gek., daB er 50—53 (Ge- 
wichtsteile) A L03, 10 Al{OH)3, 15 Quarzpulver u. 5—2 Bleiglaspulyer enthalt. -  
Zum Anteigen des pulvrigen Gemisches nimmt man Wasserglas u. zwar auf 100 g 1 ulver 
etwa 30 ccm 36—38-gradige Na-Wasserglaslsg. Die Kittstelle wird bei etwa 150 
24 Stdn. getrocknet. (D. R. P 583 347 KI. 46 o3 vom 16/7. 1932, ausg. 1/9-
1933.) Sareb-

XXIV. Photographie.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., In  alkalischen photographischen 

Behandlungsbadem lósliche Lichlhofschutzschieht fiir pholographische Platten und Filme, 
bestehend aus einer in W. unl., gefarbten Koll.-Schiclit, die ais Bindemittel fur den 
Farbstoff ein kiinstliehes Harz mit einer salzbildenden Hydrosyl- oder Carboxylgnippe 
enthalt. — Die Schicht besteht z. B. aus einer Lsg. von 10 g Kunstharz aus balieyi- 
saure u. Paraldehyd, l g  Fuchsin u. 100 g Isobutanol. (D. R. P- 584 66^ o i 
yom 2/3. 1932, ausg. 22/9. 1933.) GROTĘ.

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, Hongo-ku, ubert. yon: Sueo SaKurai. 
Koishikawa-ku, Japan, Herstdlung von UcMem/pfindlichem Papier d.urch Uberzie 
des Papiers mit einer wss. Lsg. eines Zn-Doppelsalzes des Viazo-p-diphenylamuis nu 
einer Saure gemischt. Vgl. E. P. 290565; C. 1928. II. 1416. ( C a n  P .  3 0 5  955  yom 
27/9. 1929, ausg. 18/11. 1930.) , M,

Eastman Kodak Co., iibert. yon : Merle L. Dundon, Rochester, >< ew x > 
Pholographischer Entwickler, bestehend aus einem  E ntw icklerstoff, wie H y oc

u. Monomethylparaminophenolsulfat, u. einer Verb. der allgemeinen Formel:

worin R eine Alkylgruppe u. X eine Hydroxyalkylgruppe bcdeutet. Eine geeignete
Verb. ist z. B. Triathanolamin. (A. P. 1 925 557 vom 2/2.1932, ausg. 5/9.1933.) URO.

Hermann Ebel und Artur Eanit, Bromoldruck und Umdruck. Mit teilw  ̂ ^
A. Mebes, der Bromoldruck. Berlin: Union Zweigmederl. 1933. (80 &■) 8 • —

P rin te d  In G erm any SehluB der lledaktion: den 10. Noyember 1933.


