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Geschichte der Cliemie.
E. Kaiser, E. Lehmann, H. Schneiderhohn und O. Weigel, Reinhard Brauns ais 

Mineraloga und Petrograph. Wilrdigung dor Verdienste R. BRAUNS ans AnlaB seines
70. Geburtstages mit einer ausfuhrlichen Zusammenstellung seinor Vcroffentlicliungen. 
(Noucs Jahrb. Minerał., Geol.,Palaont. Abt. A. 64. Beilage-Band V—XXII. 1931.) K l e v .

B. Rassow, Geli. Regierungsrat Prof. Dr. Carl Duisberg zum 70. Geburtslag. (Natur- 
wiss. 19. Nr. 50. 9—10. 11/12. 1931.) K l e v e r .

J. van Baren, H. R. Kruyt und C. E. Klamer, In  memoriam Dr. Oerald Hildę- 
brarnl Leopold. Lobonslauf u. Wurdigung des Direktors der Proyinzialwarenprufungs- 
s telle. (Chem. Weekbl. 28. 618—20. 31/10. 1931.) K uno W olf.

Wm. M. Barr, Launcelol W. Andrews. Lebensbeaohreibung. (Ind. engin. Chem. 23.

— ,ZumOedenken an Prof. Ing. Dr. li. c. Karl Andrlik. Wurdigung des am 16/7.1931 
Yerstorbenen u. sciner Yerdienste um die Zuckerindustrie. (Chemiekó Listy 25. 417—25.

J. F. Reith, Gaspard Adolphe Ghatin. Biógraphie von Ga s pa r d  A d o l ph e  
Ch a t in  (1813—-1901), mit besondercr Beriicksichtigung seinor Veróffentliehungen 
(35 Zitate) u. Portratbeilage. (Pharmao. Weekbl. 68. 501—13. 1931. Utrecht.) H a em s .

L. M. Dennis, Frank Wiggle&worth Ciarkę. Nachruf auf den am 23/5. 1931 yer
storbenen amerikan. Chemiker. (Science 74. 212—13.28/8.1931. Cornell, Univ.) K l e v .

— , Prof. F. W. Ciarkę. Nachruf, Wurdigung, biograph. Datcn. F ra n k  W ig g l e s - 
WORTH Cl a r k e , geb. 19/3. 1847, ist vor allem bekannt, durch sein Handbuch „Data 
of Geochemistry". (Naturę 128- 214—15. 8/8. 1931.) Sk a l ik s .

A. Tliau, Moritz Doleli. (Chem.-Ztg. 55. 825. 28/10. 1931.) R, K. Mu l l e r . 
— , Dr. C. A. Keane. Nachruf auf den am 18/9. 1931. yerstorbenen engl. Chemiker

C. A. K e a n e . (Naturę 128. 752. 31/10. 1931.) K l e y e r .
Danckwortt, Otto Liesche. Nachruf. (Chem.-Ztg. 55. 941. Chem. Fabrik 4. 461. 

9/12. 1931.) H e l l r ie g e l .
— , Giulio Morpurgo. Nachruf fiir den am 10. Okt. 1931 yerstorbenen techn. 

Chemiker. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 64. Abt. A. 211. 9/12. 1931.) L in d e n b a u m .
— , Edmund ter Meer. Nachruf fiir den am 5. Nov. 1931 yerstorbenen Mitbegriinder 

der deutschen Teerfarbenindustrie. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 64. Abt. A. 211. 9/12. 
1931.) L in d e n b a u m .

Emil VotoĆek, Charles Moureu. Wurdigung des yerstorbenen Mitgliedes der 
cech. Akademie der Wissenschaften u. Kiinste. (Chemiekó Listy 25. 425—29. 10/11. 
1931.) Ma u t n e r .

Amć Pictet, Frederic Sererdin 1S49—1931. Nachruf auf den am 26. Februar 1931 
yerstorbenen Chemiker. (Hely. chim. Acta 14. 1046—67. 1/10. 1931.) F ie d l e r .

E. Klenk, Ilans Thierfelder. Nachruf auf den chem. Physiologen H ans T h ie r - 
f e l d e r  (1858—1930). (Ztschr. physiol. Chem. 203. 1—9. 13/11. 1931.) L o h m a n n .

Erich Stock, Prof. Dr. Alexander Tschircli zum 75. Ceburtstage. Lobonslauf, 
Wurdigung. (Farben-Ztg. 37. 98. 100. 17/10. 1931.) WlLBORN.

H. P. Kaufmann, Eduard Vongerichlen. Lcbonsgang u. Wurdigung der wissen- 
schaftlichen Verdienste des am 28. August 1930 yerstorbenen bedeutenden Chemikers. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 64. Abt, A. 201—10. 9/12. 1931.) L in d e n b a u m .

James Franek, Emil Warburg zum Oedaehtnis. Gedaohtnisrede auf den am 
28. Juni 1931 yerstorbenen Senior der deutschen Physik E. W a r b u r g . (Naturwiss. 
19. 993—97. 11/12. 1931. Góttingen.) ‘ K l e v e r .

B. Duschnitz, Berzelius und die deutschen Chemiker. (Vgl. C. 1930. I. 1421.) 
E s werden die Bcziehungen besprochen, die zwischcn BERZELIUS u . den deutschen 
Chemikern bestanden. (Kali 25. 312—17. 325—27. 336—39. 1/11. 1931.) K l e y e r .

1179. Okt. 1931.) R. K. Mu l l e r

10/11. 1931.) Ma u t n e r .
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Eduard Farber, Hegel und die Chemie. (Chem.-Ztg. 55. 873—74. 14/11. 1931. 
Heidelberg.) R. K. Mu l l e r .

H. G. Wayling, Faradays Londoner Freunde. (Naturę 128. 482—83. 19/9. 
1931.) K l e v e r .

Arthur Marshall, Faradays Untersuchungen iiber optisches Olas. (Journ. Soc. 
GlasB Teehnol. 15. 212—-18. Sept. 1931.) Salm a ng .

J. J. Fahie, Magnetismus, Elektrizitat und Elektromagnetismus bis zu der Zeit 
des krónenden Werkes von Micliael Faraday im Jahre 1831. Ein Riickblick. (Journ. 
Institution electrical Engineers 69. 1331—57. Nov. 1931.) K l e v e r .

Niels Bohr, Maxwell und die moderne theoreiische Physik. (Naturę 128. 691—92. 
24/10. 1931.) KLEVER.

Philip Hartog, Joseph Priestley und sein Plalz in der Geschiclile der Wissenschaft. 
(Chem. News 143. 281—87. 295—303. 6/11. 1931.) Sk a l ik s .

J. Koppel, Yierzig Jahre. „Wissenschaftlich-Chemisches Laboratorium Berlin N". 
Sehilderung der Geschichte des am 16/10. 1891 gegriindeten Laboratoriums u. der in 
ihm entstandenen Arbeitcn. (Ztselir. angew. Chem. 44. 857—58. 17/10. 1931. 
Berlin.) L o r e n z .

T. E. James, Rumford und die Royal Institution: ein Ruckblick. Ober die Griindung 
u. Entw. der „R oyal Institution" mit kurzeń Łebensbeschreibungcn von R u m fo rd , 
D a v y , Y o u n g , F a r a d a y  u . T y n d a l l .  (Naturę 128. 476—81.19/9. 1931.) K łe v e r .

Edmund O. von Lippmann, Chemisches aits dem medizinischen „Papyrus Edwin 
Smith". Obersicht iiber die im „Papyrus EDWIN SMITH" (17. Jahr. v. Clii’., dessen 
Original auf Grund altcrer Vorlagen von einem unbekannten Autor bald naeli 3000 
v. Chr. abgcfaBt wurde) angebenenen zu der Zeit benutzten Materialien u. Heilmittel. 
(Cliem.-Ztg. 55. 933—34. 5/12. 1931.) ICl e v e r .

Horatio C. Wood jr., Geschichte des United States Dispensatory. Gesehiehte des 
Handbuches der Pharmazie, dessen erste Auflage 1833, u. dessen neuste,-21. Auflage, 
1926 ersohien. (Journ. Amer. pliarmac. Assoc. 20. 791—94. Aug. 1931.) IlERTER.

G. Malcolm Dyson, Zinn in der Chemie und Pharmazie. I. Geschichte des Zinns. 
Name, Bedeutung, Gewinnung in friiheren Zeiten. (Pliarmac. Journ. 126. 299—300. 
1931.) P. H. S c h u lt z .

Max Speter, Hundertjdhriger Riickfluflkuhler. Schon im Jahre 1832 liaben
CORRIOL u. BERTHEMOT einen „App. fiir fortdauernde Einw. von sd. A. oder A.“ 
bcsohrieben, der die typ. Merkmale eines RiickfluBkiiklers zeigt. (Chem. Apparatur 18. 
258. 10/12. 1931.) R. K. Mu l l e r .

— , Das hundertjahrige Jubilaum der Destillierkolonne. Cellier-Blumenthal. Histor. 
Oberblick iiber die Entw. der Destillierkolonne, unter besonderer Beriicksicktigung 
der Vcrdienste des Ingenieurs CELLIER-BLUMENTHAL. (Ind. chim. Belge [2]. 2. 
484—86. Nov. 1931.) R. K. Mu l l e r .

D. N. Sandilands, Abschnitte in der Geschichte der Midland-Glasindustrie. I. Die 
Fruhgescldchte der Glaslierstellung im Stourbridge-Bezirk. (Journ. Soe. Glass Teehnol. 
15. 219—27. Sept. 1931.) Salm ang.

D. N. Sandilands, Die Geburt der Glasinduslrie von Birmingham. (Journ. Soc. 
Glass Teehnol. 15. 227—31. Sept. 1931.) SALMANG.

Max Speter, Aus der For- und Fruhgeschichte des Dunger-Knochenmehls und des 
Superphosphats. Knochenmehl wurde zum ersten Małe 1830 auf den Fiirstlich Schwarzen- 
bergisehen Gutern in Bohmen erzeugt u. ais Diinger verwendet. Bereits 2 Jahre spater 
wurde nach dem Vorschlage des Professors B a l l i n g  aus Prag mit der AufschlieBung 
durch Schwefelsaure begonnen. Die weitere Entw. geht aus einem Briefwechsel zwisehen 
J .  v . L ie b ig  u . T h . R e u n in g  liervor, aus welchem ausfiihrliche Wiedergaben gemaeht 
werden. (Superphosphate 4. 267—77. Nov. 1931. Berlin.) W. S c h u l t z e .

B. Meldrum und Arthur E. Palmer, Analyse von Materialien aus der mittleren 
Bronzezeit. Die Ergebnisse analyt. Unterss. yon yersehiedenen Bronzen, einer In- 
krustierung in einem Tonkrug u. einer Asche, die in Beth Shemesh in Palastina gefunden 
wurden, werden mitgetcilt u. diskutiert. (Journ. chem. Education 8. 2171—74. Nov. 
1931. Hayerford [Penns.], Haverford College.) Sk a l ik s .

WilliamH.Baldwin, Die Geschichte des Nickels. II. Teil. (I. ygl. C. 1931. II. 2554.) 
Vf. bespricht die Entw. der Ni-Industrie in Amerika in der Nachkriegszeit u. eine 
Reihe von neuen Anwendungsgebieten fiir Ni u. Ni-Legierungen, sowie dereń Eigg. 
(Journ. chem. Education 8. 1954—68. Okt. 1931.) A sc h e r m a n n .



1932. I A. A llg e m e in e  und  ph y sik a l isc h e  C h e m ie . 623

■— , Fragmente zur Geschichte des JRubensameiis und der Rubenzucht. III. (II. vgl. 
C. 1929. I. 2480.) Anordnung der Erzeugung yon Zuekerriibensamen im GroBen durch 
Ac h a r d  u . K o p p y  in Schlcsien seitens der preuB. Regierung am 29. Dez. 1808. 
(Ztrbl. Zuckerind. 39. 1122—25. 14/11. 1931. Magdeburg.) Gr o s z f e l d .

A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
H. Morstatt, t)ber die Notwendigkeit, den Umfang der wissenschaftlichen Ver6ffent- 

lichungen einzuschranken. (Naturwiss. 19. Nr. 50. 16. 11/12. 1931.) K l e v e r .
G. Oddo, Zu meiner periodischen Klassifizieruńg der Elemente. III. (II. vgl.

C. 1925. II. 1921.) Vf. diskutiert sein period. System, in dom die Edelgase in einer 
vertikalon Kolonne stehen u. jeweils links davon die Metalloide, rechts die Metalle. 
H stehfc vor der 1. Gruppe. (Gazz. chim. Ital. 61. 69*1—98. Sept. 1931. Palermo, AUgem. 
ehem. Inst. d. Univ.) SCHNURMANN.

O. Hahn, Die cliemischen Elemente und Atomarien nacli dem Stande der Isotopen- 
forschung. (Bericht iiber die Arbcilen vom Ende 1930 bis Ende 1931). Vf. geht kurz auf 
die Frage des Bezugsystems ein u. gibt eine Obersicht iiber dio massenspektr. u. banden- 
spektr. Vers.-Ergebnisse. (Ber. Dtscli. ehem. Ges. 65. Abt. A. 1—11. 6/1. 1932. 
Berlin-Dahlem.) L e s z y n s k i .

K. T. Bainbridge, Die Isotopen des Lilhium, Natrium und Kalium. (Vgl. C. 1932. 
I. 173.) Die von einem geheizten Pt-Band mit Spodumensehielit emittierten Li+- 
Ionen werden naeh Passieren eines Spalts (Kathode) massenspektr. untersucht. Dio 
Apparatur isfc so konstruiert, dafl die Li8- u. Li7-Ionen trotz des vcrsehiedenon e/m 
bis zum analysierenden Magnetfeld den gleiehen Weg durchlaufcn; deslialb wurden 
Gitter vermieden. Ferner ist es notig, darauf zu aehten, dafl der Emissionsstrom 
nielit durch die Raumladung begrenzt wird. Unter diesen Voraussetzungen wird das 
jMengenvcrhaltnis der Li7: Li8-Isotopen zu 11,51 ±  0,31 gefunden, wahrend theoret. 
12,87: 1 zu erwarten ist. Fur alle Gliihtempp. bleibt dies Yerhaltnis prakt. konstant, 
im Gegensatz zu den Beobachtungen anderer Autoren. — Die analoge Unters. des Na 
ergibt: Na21 u. Na25 sind zu maximal 1/3000 u. Na22 zu maximal von Na23 vor- 
lmnden. — In  K  wird gefunden: IC43 kann nmximal ł/i6oo> K 42 1/ooo u- K '“ maximal 1/300 
von K39 erreichen. — Ioiienąuellen: Li: gepulverter Spodumen wird in eino Lsg. 
von 1 Teil Zaponlack in 20 Amylacotat eingetragen u. in diinnor Sehiolit auf P t gebracht. 
Aktivierung durch kurzes Heizen im Yakuum auf hohe Temp. Na-Ionen werden aus 
Jadeit, K-Ionen aus Leucit, Cs-Ionen aus Pollucit bei analoger Arbeitsweise gewonnen. 
Fiir Bb-Ionen wird Leucit mit RbCl gcpulvert u. in einem Al20 3-Tiegel vor dem Sauer- 
stoffgeblase zusammengeschmolzen; das erstarrte Gla« wird dann gepulvert u. wie 
der Spodumen aufgetragen. Die Ionenąuellen ergeben bis auf einige Prozente anderer 
Alkalimetalle nur die eine Ionenart. — Ais Ionenąuellen fiir Ba+ u. Sr+ wurden dereń 
Oxyde oder Carbonate, auf Drahte von Mo, Pt, Ta oder W aufgetragen, benutzt. 
Sie waren aber nicht intensiv genug, urn die Unters. auf Isotopen durchfiihren zu lassen. 
(Joui-n. Franklin Inst. 212. 317—39. Aug. 1931. Phildadelphia, PA., Bartol Res. 
Found.) BEUTLER.

Eduard Hertel und Kurt Schneider, Untersuchungen an „Magnus-Salzen“. 
Ein Beitrag zur Kenntnis der „uberzahligen“ Isomerien. Der griinen u. der roten Modi- 
fikation der Verb. P t2Cl4N4H]2 kommt die gleiche Koordmationsformel [Pt(NH3)4]- 
[PtCli] zu. Yff. versuehen, durch rontgenograph. Unters. die Versehiedenheit der 
beiden Modifikationen aufzuklaren. Es ergibt sich fiir beide ein ahnliehes Bild: fiir 
die griine Modifikation J a =  6,297 A , Jc =  5,15 A, c/a — 0,8175, fiir dio rotę Modi- 
fikation J a =  6,293 A, J c — 5,25 A ,  c/a =  0,8340. Vff. nehmen an, daB die [PtCl4]- 
Ionen in den MAGNUS-Salzen ein einfaches tetragonales Translationsgitter bilden, 
wobei die Quadratebenen der -Ionen in die Basisebenen des Krystallgitters fallen u. 
den Raum in der Flachę (001) dicht erfullen; die [Pt(NH3)4]-Ionen sind in diese Gitter 
eingelagert, ihr Schwerpunkt liegt yermutlich im Abstand c/2 iiber den [PtCl4'j-Ionen. 
Dor Unterschied der beiden Modifikationen wird auf Unterschiede in den bisher un- 
bekannten Koordinaten in der Ebene parallel (001) zuriiekgefuhrt. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 202. 77—80. 15/12. 1931. Bonn, Univ., Chem. Inst., Physikal.-chem. 
Abt.) R. K. M u l l e r .

A. Benrath, t)ber die Polythermen der ternaren Systeme, die neben Wasser je ein 
Sulfat der Alkalien wid der Vitriolbildner enlhalten. IV. (III. vgl. C. 1931. II. 1529.) 
System ZnSOĄ- ( N I I ±-11 .,0. Die Loslichkeit des ZnSO, ■ JrLO wird neu bestimmt,
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ais Umwandlungspunkt des Hexahydrats in Monohydrat ergibt sich 55,5°. Mit Ililfe 
der Lóslichkeitspoiytherme des (NH4)2SOj werden die x- u. die x-m-Polythermen kon- 
struiert, ais einziges Doppelsalz tritt kongruent 1. von 0 bis 100° ZnS04 ■ (NH.^uSOj • 6H20 
auf. Auch im System ZnSO^-TLSO^-H„O tritt der Sehonit ZnSOj-TUSO.,-611,0 auf, 
im oberen Temp.-Bereich kongruent 1.; ein dem Langbeinit analoges Śalz ist dagegen 
nicht vorlianden. Im System MgSO^-ThSO^lhO  tritt ais einziges Doppelsalz — 
vollig inkongruent 1. — der Sehonit auf, der bei 87° dureli den Kieserit verdrangt wird. 
Vom System CoSO^Na^SOyH^O wird zunachst die Lósliehkeit des CoS04 zwischen 40 
u. 100° bestimmt, bei 100° lósen sieh 27,97%; der Umwandlungspunkt Hexahydrat -—->- 
Monohydrat liegt oberhalb 70°. Von Doppelsalzen mit Na2SO,( ist boi 100“ der Astra- 
kanit noeh bestandig, obwohl schon bei 71° der Kieserit entsteht, was darauf hindeutet, 
da 13 ein Doppelsalz vom Vanthoffittyp nicht auftritt. Im System N iS0 i -Na2S 0 i-H„0 
tritt nur der Astrakanit auf, der von 17,5° bis oberhalb 100° kongruent 1. ist. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 202. 161—71. 15/12. 1931. Aachen, Teclm. Hochsch., Anorg. u. 
elektrochem. Lab.) R. K. Mu l l e r .

D. Binnie und T. S. Wlieeler, Ezotherme Reaklionen bei hohen Temperaturen. 
Vff. untersuchen den Verlauf esothermer Gasrkk. bei bober Raumgesehwindigkeit. 
Beim Durcligang von Luft u. H2 im Verhaltnis 5 : 14 durch ein Quarzrohr von 0,25 cm 
Weite mit ciner Raumgesehwindigkeit von 10G min- 1  bei 1200° findet volligo Ent- 
fernung des 0 2 statt. Das Endgas enthiilt 75%  H2 u. 25%  N2 u. ist zur NH3-Synthese 
geeignet. Auch in einem Gemiseh von Wassergas, Luft u. Wasserdampf erfolgt bei 1100° 
u. einer Raumgesehwindigkeit von 20000 min- 1  vollstiindige Umsetzung des 0 2 zu C02. 
Ein aquimolekulares Gemiseh von H, u. Cl2 reagiert bei holier Geschwindigkeit naeh 
Einleitung der Rk. ohne auBere Warmezufuhr; wird hierbei CH,, in die Rk.-Zono 
eingefuhrt, dann werden bis zu 28%  des CH,, in C2H2 umgewandelt. (Journ. Soe. 
chem. Ind. 50. Transact. 418. 6/11. 1931.) R. K . Mu l l e r .

Colin W. Whittaker, Frank O. Lnndstrom und Albert R, Merz, Darstellung 
von Kaliumnilmt aus festem Kaliumchlorid mid Slickstoffdioxyd. (Vgl. Me h r in g , 

y  Ross u. Me r z , C. 1929. II. 275.) Thermodynam. Berechnung zeigt, daB dio Rk. 
zwischen festem KC1 u. NO, bzw. N«04 unter Bldg. von KN03 u. Nitrosylchlorid schon 
bei gewohnlicher Temp. stattfinden kann (zl F  =  —5623 bzw. — 4496). Experimentell 
wird bei Durchleiten von N 0 2 durch trockencs KC1 innerhalb 24 Stdn. ein Prod. mit 
nur 1,7% KNO3 erhalten, dagegen bei Anwendung von KC1 mit 2,4% Eeuchtigkeit 
ein Prod. mit 93,23% KN03 schon innerhalb 3 Stdn. W. scheint hierbei katalyt. zu 
wirken. AuBerKNOa u. restlichem KC1 finden sich keine anderen Salze in dcm Prod., 
auch das Gas enthiilt nur ca. 96—97% NOC1 (F. — 61,5°) neben permanenten Gasen. 
Die Rk. schreitet unter Warmcentw. rasch fort. (Ind. engin. Chem. 23. 1410—13. 
Dez. 1931. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) R. K. Mu l l e r .

Louis A. M. Henry, Studium der Bildung von Slickstoffoxyden in der eleklrischen 
Entladung. (Vgl. C. 1931. II. 2109.) Gereinigter u. getrockneter N, wird mit ebensolchem 
0 2 bei geringem Druck (ca. 2 mm) in einem GEISZLER-Rohr der Entladung von 4000 V 
ausgesetzt; Elektroden 1’t oder Ńi, Pyrexrohr, W-Einsehmelzungen. Temp.: Zimmer- 
temp. oder in fl. Luft eingetaueht. Die Druckabnahmc des Gemisches wird manometr. 
verfolgt, N 02 colorimetr. analysiert. Bei Zimmertemp. findet keine Druekveriinderung 
statt, ein griines Leuchten im Rohr wird dem NO„ zugeschrieben. Bei fl. Lufttemp. 
ergibt sich in reinem N2 keine Druckanderung, in reinem 0 2 findet schnelle Druck- 
abnahme bis zum Aussetzcn der Entladung statt, der Druck steigt dann wieder an (auf 
ca. 2 mm Anfangsdruck), mit dem Einsetzen der Entladung folgt wieder Druckabnahme 
u. 80 period, sich fortsetzend (vgl. folg. Referat). In aąuimolekularem Gemiseh 0 2 +  N2 
wird schnelle Druckabnahmc auf den lialben Wert ais vóllige Umsetzung zu N 02 ge- 
deutet (+  N2); 1 N2 +  4 O, ergibt keine reproduzierbaren Werte; 1 N2 +  2 0 2 ergibt 
bei Strómen von 1 • lO-3 Amp. in wenigen Min. Druekabfall auf 0. Beimengung von Ar 
oder besondere von He setzt die Rk.-Geschwindigkeit herab. — Hochfreąuenzentladung 
mit Aufienelektroden ergibt keine Bldg. von Stickoxyden, auch nicht unter fl. Luft. 
Es wird eine Zerstórung der gebildetcn Moll. 111 der Entladung vermutet; die Rk. zu 
NOo erfolge uber angeregte oder ionisierte Atome oder Moll. (ohne spezielle Angaben). 
(Vgl. folg. Ref.) (Buli. Soe. eliim. Belg. 40. 295—304. 1931. Briissel, Fond. Reine 
Elisabeth.) Be u t l e r .

Louis A. M. Henry, Studium der Bildung und Zersełzung des Ozon-s in der dek- 
trischen Entladung. (Vgl. vorst. Ref.) In  das beschriebene GEISZLER-Rohr w ird 0 2 
von D rucken u n te r 7 mm eingefullt u. die E ntladung u n te r fl. L uft betrieben; die Ozon-
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bldg. wird manometr. verfolgt. Der Druckabfall endet bei 0,4 oder 0,5 mm, was cincr 
Zerstorung des 0 3 zugesehrieben wird. Die Elektroden werden aus Pt, Cu, Ni, Al u. Ag 
benutzt, ohne daB ein EinfluB des Metalls sich bemerkbar macht; dagegen erfolgt in 
engen Entladungsrohren unter gleiehen Bedingungen die Druckabnahme schneller. 
Das Eintauchen des positiven Endes des Rohres ist wirksamer ais das des negativen, 
falls nur ein Teil des Rolires gekuhlt wird. Beimiscbung von Edelgasen He u. Ar ver- 
zógert die Druckabnahme schon bei Zusatzen von 2°/0, erlaubt aber die Grenze von
0,4 mm (in reinem 0 2) bis zum Ydlligen Versehwinden des 0 2 auszudelmen. — Die Zers. 
des Ozons (vgl. vorst. Ref.) tritt nieht auf bei Al-Elektroden; bei den anderen ver- 
wendeten Metallen mn so schneller, je starker sio kathod. zerstiiubt werden. Es wird 
deshalb eine katalyt. Wrkg. der Wandę vermutet. Auch der Zusatz von Edelgasen 
hemmt die Zers. Die Bldg. des Ozons erfolge iiber angeregtc oder ionisierte Atome oder 
Moll. (ohne speziellere Angaben). (Buli. Soc. ehim. Belg. 40. 305—14. 1931. Yale, 
Univ.) " B e u t l e r .

A. K. DenisoJf und O. W. Richardson, Eleklronenemission unier dem Einfluf} 
cliemischer Rcaldion. In cinem auf Hochvakuum ausgeheiztcn System wird ein Strom 
COCl2 von einem Yorrat zu ciner mit fl. Luft gekiihlten Falle gefiihrt; ein kleiner Teil 
davon reagiert mit fl. NaK2-Lcgierung ab, die in Tropfen durch den COCl2-Raum fallt. 
Der COCl2-Druck ist an cinem P iraN I-Manometer genau bestimmbar, u. wird zwischen 
2-10-'7 u. 10~3 mm variiert. Der sich an cinem spitzen Trichter bildende Tropfen wird 
elektrometr. gegen einen im Gasraum befindlichen zylindr. Kondensator gemessen; dic 
Bildungsgeschwindigkeit der Tropfen kann variiert werden. •— Bei den geringsten 
Drucken ist die Elclctronenemission dem Druck proportional, bei 10-5 mm Druck 
nimmt der Zuwachs ab; dic Emission erreicht bei 3 X 10“ 6 mm COCl2 ein scharfes 
Maximum; darauf erst steiler, weiter langsamer Abfall bis 10~3 mm Druck. Die Messung 
der Geschwindigkeitsverteilung der emittierten Elektroncn unter Beriicksichtigung des 
Kontaktpotentials ergab eine Geschwindigkeit, die 2370° absol. im Druckbereieh yon
2-10-7 bis 10~2 mm COCl2 entspricht. Auf 14 000 reagierende COCl2-Moll. wird (optimal) 
1 Elektron emittiert. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 132^ 22—50. 2/7. 1931. 
London, Univ., King’s Coli.) ’ BEUTLER.

A. Baroni, Feste Losungen zwischen den Alkalihalogeniden. Die róntgenograph. 
Unters. von K.C1-K J- G emischen nach der DEBYE-Methodo laiłt die Linien beider 
Komponenten in allen Zuss. nebeneinander erkennen, es licgt also keine auch nur 
teilweise Mischbarkeit vor. In den Systemen KCl-KBr u. KBr-KJ laBt sich durch 
therm. u. róntgenograph. Analyse die Existcnz cines metastabilen Gleichgewichts nach- 
weisen; ein walires Gleichgewicht wird nur erreicht, wenn man von wss. Lsgg. ausgeht. 
(Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 14. 215—17. Sept. 1931. Mailand, Univ., 
Inst. f. allg. u. physikal. Chem.) R. K. Mu l l e r .

H. Hanemann und O. Schróder, Ober die Entsleliung und Ausbildungsform von 
Segregałen in metallischen Misclikrystallen. Die Unterschiede in der Ausbildungsform 
u. Entstehungsgeschwindigkeit der Ausscheidungen aus Metallmischkrystallen fuhren 
zu der Vorstellung, daB ihre Form u. Abscheidungsweise durch die Atomanordnung im 
Ausgangskrystall bedingt ist. Es wird angenommen: Wenn im Mischkrystall die eine 
der beiclen Atomarten Gittergerade besetzt, ohne daB auf denselben Geraden auch Atome 
der anderen Art liegen, so konnen sich dicse Atome bei einer Ausscheidung in Reihcn 
auf diesen Gittergeraden bewegen. Diese Bewegung wird ais Perfusion bezeichnet. 
Ausscheidung durch Perfusion verlauft schnell, ist schwcr unterdriickbar u. fuhrt zu 
groBen Krystallen. Es wird yorgesehlagen, den allgemeinen Ausdruck „Diffusion“ 
nur anzuwenden, wenn die Konz.-Anderung durch Platzweehsel der Atome vor sich 
geht. Ausscheidungen durch Diffusion verlaufen langsam, u. sind leieht zu unterdriioken. 
Ais typ. Form fur diese Segregatbldg. wird eine Ausscheidung in Kugelchen angeselien. 
(Ztschr. Metallkunde 23. 269—73. 297—300. Okt./Nov. 1931. Berlin-Charlottenbui-g, 
Techn. Hochsch.) T r o m e l .

R. Glauner und R. Gloeker, Beslinummg der Lósungsgeschwindigkeit der ver- 
schiedenen Fluchen von Kupfereinkrystallen. Zahlrciche Einkrystalle sind an den 
Armen cines Riihrers so festgekittet, daB jeweils nur eine gewunschte Kiystallflache 
dem Angriff des Lósungsm. ausgesetzt ist. An beliebig yielen Krystallflachen ver- 
schicdener Orientierung kann auf diese Weise die Losungsgeschwindigkeit durch Beob- 
achtung der Gewichtsabnahme gleichzeitig festgestellt werden. — Fur 7 Krystallflachen, 
dereń Normalen das sphar. Dreieck mit den Ecken [100], [110], [111] nahezu gleioh- 
maBig uberdecken, werden die Relativ\verte der Losungsgeschwindigkeit in anorgan.
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u. organ. Losungsmm. angegeben. In vielen Losungsmm. hat (111) die grofite, (100) 
die kleiuste Lósungsgeschwindigkeit, dooli kann unter Umstanden eino vollige Ver- 
tauschung der Rcihenfolge eintreten, selbst bei aufeinanderfolgenden Gliedern von 
organ. Sauren einer homologen Reihe. Der EinfluB yon Verunreinigungen wird unter- 
sucht, er ist in hohem Grade abhangig von der Art des Lósungsmittels. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 80. 377—90. Nov. 1931. 
Stuttgart, Rontgenlab. d. Techn. Hochsch.) Sk a l ik s .

Charles A. Kraus, Losungen von Melalten in nichtmelallischen Ldsungsmilteln; 
einige ihrer 'physikalischen und chemischen Eigenschaften. tlbersicht, in der Hauptsache 
iiber Arbeiten des Yfs. — Die Alkali- u. Erdalkalimetalle losen sich in fl. NH3 unter 
Bldg. von Ionen: positives łon =  n. łon des Metalls, negatives łon =  Elektron. Metali. 
Verbb. bilden beim Auflósen in NH3 Ionen vom n. Typ. Das elcktronegativere Element 
fungiert ais Anion. Die metali. Eigg. der Elemente, dio durch den selir diehten Zustand 
der Materie, bedingt sind, gehen beim Auflósen verloren. Dooli behalt das Elektron 
einige der Eigg., die es in Metallen besitzt. (Journ. Franklin Inst. 212. 537—62. Nov. 
1931. Brown Univ.) Sk a l ik s .

G. Guzzoni und D. Faggiani, Die magneto-elaslischen Erscheinungen im Ver- 
hdUnis zur ElaMizilatsgrenze. Die Unterss. der Vff. an gewohnlichen u. Spezialstahlen 
sowie Fe-Ni-Legierungen kónnen nieht bestatigen, daB die wabre Elastizitatsgrenzo 
mit dem Maximum der magneto-elast. Kurven zusammenfallt. Eino Beziehimg zwischen 
der Anderung der magnet. Parameter mit dem Zug u. den vom Materiał erlittenen 
Deformationen muB aber beetcben. So wird beobachtet, dafi Driibte, je naci idem, 
ob sie bis zur FlieBgronze gestreekt sind oder nieht, negative oder positive Restbysterese 
aufweisen. (Metallurgia Italiana 23. 1029—35. Nov. 1931.) R. K. Mu l l e r .

Max Trautz und Karl Georg Sorg, Die- Reibung, Warmeleitung und Diffusion 
in GasmiscJmngen. XVI. Die Meibung von 1J2, CHit C3ł l$ und ihren binaren Gemisclien, 
(XV. vgl, C. 1931. II. 672.) Messung der Reibungskoeffizienten von Luft, H„, CHit 
C„He, C3Hs u. ihrer Gemische bei Tempp. zwischen 20, 100, 200, 250°. Dio Messungen 
werden nach den in den friiheren Arbeiten angegebenen Gesichtapunkten ausgewertet. 
(Ann. Physik [5] 10. 81—96. 24/6. 1931. Heidelberg, Phys.-ehem. Inst d, Univ.) ElTZ.

A t, A to m s tru k tu r .  R ad io o h e m le . P h o to c h e m ie .
J. Solomon, Vber einige Schwierigkeiten der Quantentheorie. (Journ. Physiąue 

Radium 2. 321—40. Okt. 1931.) Sk a l ik s .
T. L. Eckersley, Ubtr denZusammenhang zwischen der Strahlungstheorie eleklrischer 

Wellen und Welknmechanik. Die mathemat. Analogio der ąuantentheoret. Formeln 
mit denen der Ausbreitung elektr. Wellen wird zur Lsg. einigcr Probleme der Leitung 
kurzer Wellen angewendct. (Proeeed. Roy. Soe., London. Serie A. 132. 83—98. 2/7. 
1931.) _ Be u t l e r .

P- A. Wl. DiT&o, Quanle?ihafte Singukirilaten im deklroniagnelischen Feld. (Proeeed. 
Roy. Soe., London. Serie A. 133. 60—72.1/9.1931. Cambridge, St. John’s Coli.) B e u t l .

W. Ende, tJber Gaskonzeniration von Eleklronenstrahlen. Die v a n  d e r  B i j l -  
.loHNSONsehe Erklarung der Selbstkonzentra-tion yon Elektronenstrahlen dureh dio 
Wrkg. positiyer Ionen wird durch Verss. belegt. Messungen iiber den Knotcnabstand 
(ais MaB fur die konzentrierenden Iirafte) in Abhangigkeit von der Emission, vom 
Druek u. von der Elektronengesckwindigkeit werden diskutiert. Verss. u. Messungen 
stehen mit der genannten Erklarung in 'Dbereinstimmung. (Physikal. Ztschr. 32. 942 
bis 945. 1/12. 1931. Ber 1 in-Reinickendorf, AEG-Forsch.-Inst.) B r u c h e .

R. Seeliger und R. Hirehert, U ber die Eleklronenlemperaiuren in Edelgasen. Nach 
der LANGMUlRschen Sondenmethode werden Elektronentcmpp. in der ungeachiehteten 
positiyen Saule reiner Edelgase bei yersehiedenen Gasdiehten, Stromstarken u. Rohr- 
weiten bestimmt. Die Hauptyerss. beziehen sich auf N e u. Ar in zwei Rohren von 2 u.
4 cm lichter Weite bei (kalten) Fulldrucken zwischen 0,1 u. 10 mm Hg. Ais Sonden 
dienten W-Drahte vom Durchmesser 0,35 mm, die entweder quer durch das Rohr 
reichten oder bis aul ein Stiiok von 3 mm Lange in ein Glasrohrehen eingeschlossen 
waren. J e  nach Gasart, Druck u. Stromstarke werden Tempp. von 8000—80000° 
gefunden. Ferner werden Kurren fur die Abhangigkeit der Elektronentemp. vom 
Weglangegradienten gegeben. Die Temp. wachst bei steigendem Weglangegradienten 
erst schnell, dann langsamer bis zu einem Grenzwert. Am SchluB der Arbeit findet 
sich ein yollatandigee Yerzeichnis aller bisher iiber Elektronentempp. erschienenen 
Arbeiten. (Ann. Physik [5] 11. 817—57. 23/11. 1931. Greifswald, Phys. Inst,) D id l .
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C. Ramsauer und R. Kollath, Die Winkelverteilung bei der Streuung langsamer 
Elektronen an Gasmolekukn. I. Fortsctzimg. (Vgl. C. 1932. I. 7.) Die Arbeit ist eine 
direkte Fortsetzung einer friiheren Arbeit der Vff. tibor das Verhaltnis der ,,Vorwarts- 
streuung" zur „Ruckwartssfreuung11 (C. 1931. II. 531), in der die Gase Helium, Argon, 
Wasserstoff untersucht wurden. In der vorliegenden Arbeit werden dio Messungen 
ausgedehnt auf die Gase: Ne, Kr, Xe, N2, CO, CO„, CH4. Auf Grund des nun vor- 
liegenden umfangreiohen Beobaohtungsmaterials werden die Resultato der ersten 
Arbeit bestiitigt u. daruber liinaus mehrere neue Aussagen gemaeht: a) Boi kleinsten 
Elektronengeschwindigkeiten kann wieder ein Anstieg des ,,Streuverhaltnisses“ mit 
kleiner werdender Geschwindigkeit eintreten (Xenon, Kohlensaure). — b) Molekule 
mit aknlichem Aufbau haben ahnlielie „Streuverhaltniskuryen“ (Stickstoff-Kohlen- 
oxyd, Methan-Krypton). — c) Dio „Streuverhaltniskurven“ der schweren Edelgase 
zeigcn einen deutliolien Gang von Xenon zum Argon, móglicherwcise auch zum Neon 
hin. (Ann. Physik [5] 10. 143—54. 1931. Forsch.-Inst. der AEG.) B ru c h k .

Sven Wemer, Elektronenstreuung in Helium. Es wird dio scnkrechte Elektronen- 
slreuung an He-Atomon gemesson, die Elektronen zwisehen 40 u. 300 V Geschwindig
keit bei kleinem Druck erfahren. Die Ergebnisse werden mit Motts Theorie vergliehen 
u. besonders oberhalb 100 V in guter Obereinstimmung gefunden. (Proceed. Roy. 
Soe., London Serie A 134. 202—10. 3/11. 1931.) Br u c h e .

H. B.Wahlin, Die Bewegung von Elektronen in Argon. Dio mittlero freio Weg- 
lango von Elektronen in Ar wurde fiir den Fali bestimmt, dafi die Elektronen im therm. 
Gleichgowicht mit dem Gas sind. Methode der Wechselspannung. Fiir einen Druok 
von 1 mm wurde dio Weglange 0,385 cm erkalton. Dieser Wert is t 9,2-mal so groB 
wie der nach der kinet. Thoorie. Dio Be\vcglichkeitskurve, Strom gegen Wechselspan
nung, zoigt deutlich den EinfluB des RAMSAUER-Effekte. (Physioal Rev. [2] 37. 101. 
1931. Wisconsin, Univ.) Sk a l ik s .

Erik Rudberg, Zur Dcutung der E7iergieverluste mittclschneller Elektronen in Stick- 
sloff und Kohlemnonoxyd. R e n n in g e r  (C. 1931. II. 380) hat in seinor Arbeit das 
Maximum der Energieverluste mittelschnoller Elektronen in N2 von 13 Volt dor An- 
regung der zweiten positiven Gruppe im Stickstoffbandenspektrum zugeordnet. Jedoch 
zeigton spektroskop. Unterss., daB die betroffenden Banden bei Elektronengesobwindig- 
keiten >100 Volt nicht beobachtet werden koimten. Ais Resultat einer eingehonden 
Diskussion dor Potentialkurven fiir vorschiedeno Zustiindo des Stickstoffmolekuls 
ergibt sich, daB sich dieses Maximum u. ein zweites kleineres boi Borucksichtigung der 
Unsioherheit in den absoluten Tormwerten etwa ebenso gut don Triplettzustanden A 
u. G zuordnen lassen wie den von B irgjc u. H o p f ie l d  angegebenen Singulettzustanden. 
Fiir die zwoi te Zuordnung sprechen auch andero spektraltheoret. Gesichtspunkto. 
(Ann. Physik [5] 11. 802—16. 23/11. 1931. Swarthmore, Pennsylvania, Bartol Res. 
Lab.) DlJDLAUKIS.

K. Murakawa, Syslematik und Stalislik der Kerna. Tabello aller zur Zeit bekannten 
Kernmomente wird angegeben. (Seient. Papers Inst. physical chem. Res. 17. 6—7. 
Okt. 1931. Tokyo, Inst. of Phys. a. Chem. Res.) B o r is  Rof EN.

H. E. White, Bildliche Darslellungen der Diracschen Eleklronenwolkefiir wasserstoff- 
dhnliche Atome. (Vgl. C. 1931. II. 1816.) Die friihor zur Darst. dor Ladungswolke („ver- 
schmiertes Elektron*1) nach der SCHRODINGER-Glcichung angowendete Methode wird 
hier auf die DiRACschen Formeln angewandt. Dazu wird die Wahrscheinlichkeitsdichte 
eines Elektrons nach D irac  y>* =  tpx Vi* +  V>2 V’z* +  W3 V’3* +  Vi*) sowohl in 
Abhangigkeit von r (Kernabstand), ais auch fiir 0  (Winkel) einzeln ausgerechnet. Die 
Ergebnisse werden graph. wiedergegebon u. mit den Werten fiir dio klass. Elektronen- 
bahnen yerglichen, denen sie ontsprechen. Mit Hilfo eines mechan. Modells werden 
Photographien der raumliclien Ladungsverteilungen hergestellt. Dio Aufnahmen fur die 
y>y>*-Wolken der Terme 1 2-S'/„ 2 2P'/J)*/.. 3 3D>/.,‘/., u. b-G'/, werden fiir
m  =  + lL, + 3/-> • ■ • i ?  wiedergegebon (vgl. folg. Ref.). (Physical Rev. [2] 38. 513—20. 
1/8. 1931. Berkeley, Univ. of Calif.) B e u t l e r .

H. E. White, Vergleich des klassisclien Eleklronenbahnmodells mit der Wahrschein- 
lichkeitsdićklc rp tp* der Sclirodingerschen und Diracschen Losung f  iir wassersloffahnliclie 
Atome. (Vgl. vorst. Ref.) Die Ergebnisse von C. 1931. II. 1816 u. der vorstehend 
referierten Arbeit werden kurz angegeben u. yerglichen. Die Bilder fiir die Elektronen- 
wolken nach D ir a c  weichen von jenen nach Sc h r o d in g e r  ab, da bei ersteren der Spin 
beriicksichtigt ist. Nach D ira c  haben nicht nur die 2<S'/.-Tcrmc, sondern auch die 
2P '/.-Terme kugelsymm. Ladungsyerteilung. Bei Berucksichtigung des Spins zoigt sich
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eine groBe Anniiherung an die klassl Elektronenbahnemnodelie. Die Radialverteilungen 
der Ladungswolken sind naeh D ib a c  u . ScHRODINGEE nahezugleieli, die Abweichungen 
sind nur in der GróBenordnung der Feinstrukturkonstante a. Die Ladungsdichte y> y>* 
nacli D ir a c  kann nur Nuli werden fiir r =  0 u. r =  oo u. fiir Winkel 0  =  0 u. 0  =  ft 
zur magnet. Aehse. (Physieal Rev. [2] 38. 589. 1/8. 1931. Berkeley, Univ. of Calif.) BEU.

J. E. Lennard-Jones, WellenfunJctionen von Atomen mit mehreren Elektronen. 
Es wird eine neue wellenmechan. Rechenmethode fiir das Zusammenfugen der Raum- 
u. Spinfunktionen mehrerer Elektronen im gleiehen Atom entwiekelt, welehe die An- 
satze von D ie a c  u . S l a t e e  fortfiihrt. (Proeeed. Cambridge pliilos. Soc. 27- 469—80. 
31/7. 1931. Bristol, Univ.) BEUTLER.

Arthur H. Compton, Elektron enverteilung in Argon und die Existenz der Null- 
punktsenergie. Die Resultate von W o lla n  iiber dic Rontgenstrahlenstreuung an Ar 
werden naeh der Methode des Vf. (C. 1930. II. 1827) analysiert. Die Elektronen - 
verteilungskurve zeigt ein Maximum der Elcktronendichtc bei ungefabr 0,10 A Ab- 
stand vom Atommittelpunkt. Naeh den Werten von Jam es u . F i r t h  (C. 1928.1. 642) 
an Steinsalz ist bei 0° K die maximale Elektronendichte von Cl im Abstand 0,19 A 
vom Atomzentrum, bei 900° K ungefahr im Abstand 0,58 A. Die Differenz der beiden 
Werte ist auf dic therm. Bewegung der Atome im Krystall zuruckzufuhren. Ahnlich 
muB aus der groBcn Differenz der Radien der maximalen Elektronendichte von Atomen 
des Ar-Gases u. des Cl in Steinsalz bei 0° K geschlosscn werden, daB die Cl-Ionen sich 
im Krystallgitter bewegen. Ihre Amplitudę ist der GróBenordnung naeh die von der 
(Juantentheorie der Nullpunktsenergie vorausgesagte. (Physieal Rev. [2] 37. 104. 
1931. Chicago, Univ.) " S k a lik s .

D. S. Villars und G. Schultze, Die liotaliónswarmen bei liefer Temperatur und 
die reiativen Mengen von Singulett-, Triplett- wid Quintcttsijmmetriemodifikalionen des 
Mełhans. Durch die verschiedcnc Orientierung der Kcrnspinvektoren der H-Atome sind 
im Methan u. im Ammoniak verse!iiedenc Modifikationen in bezug auf Symmetrie 
moglich, so wie in H2 das Triplett- (Ortho-) u. Singulettsystcm (Parawasserstoff) 
existieren. Es wird abgeleitct, daB dadurch in NH3 ein Dublett- u. ein Quartettsystem, 
in CH4-ein Singulett-, Triplett- u. Qumtettsystcm (in bezug auf die Kernspinsymmctrie) 
entstehen. Infolge des P a u l i-Prinzips erfordert eine antisymm. Funktion der Kern- 
spins eine symm. der Kernrotationen; die Symmetriecharakterc der Rotationsterino 
werden untersucht u. daraus wird das statist. Gewicht jedes Terms infolge aller 
Symmetriebedingungen gewonnen. Aus dem RAMAN-Effekt erhaltene Daten fiir die 
Tragheitsmomentc des CH,, werden eingesetzt, u. damit die Formel fur die Rotations- 
warmeiiihalte der drci Modifikationen Singulett-, Triplett- u. Quintett-CH4 berechnet. 
Diese sind wahrscheinlich metastabil zueinander. Das auf tiefe Temp. abgeschreckte 
Gleichgewicht von gewóhnlicher Temp. unterseheidet sich aber erst bei <40° absol. 
von dem Gleiehgewichtsgemenge bei tiefer Temp., so daB der experimentelle Beweis der 
abgeleitetcn Satze iiber die Modifikationen infolge der Versuchsschwierigkeiten (CH.r  
Dampfdruck <0,1 mm) ausbleiben diirfte. (Physieal Rev. [2] 38. 998—1010. 1/9. 1931. 
Research Lab., Stand. Oil Comp. [Indiana] and School of Chem., Univ. of Minne
sota.) _ Be u t l e r .

W. Boas und E. Schmid, Laue-Diagramme mit gro[len Ablenkungswinkeln. Eine 
im Gegensatz zu der ubliclien Anordnung zwischen Róntgenrohr und Krystall stehende 
Platte wird fiir Winkel zwischen Zonenachse und Einfallsstrahl im Bercich von 45 bis 
135° ebenfalls von dem Kegel der reflektierten Strahlen geschnitten. Dieser Schnitt 
ist stets ein Hyperbelast mit Ausnahme des Falles a =  90°, in dem er zu einer geraden 
Linie wird. Die Anwendung solcher „Reflexions“ -Aufnahmcn bringt in yielen Fiillen 
Vort«ile, weil eine sichere Erkenmmg der Ziihligkeiten auch bei nichtgenauer Justierung 
des Krystalls moglich. Die Zonen der zum Strahl senkrechten Ebenen werden sehr 
deutlich unmittelbar abgebildet. Es ist weiterhin moglich, dicke, stark absorbierende 
Krystallproben zu untersuchen, da Durchdringung nicht erforderlich ist, auBerdem 
wegen der Verwendung groBer Wellenlangen auch dunne Oberflachenschichten. Diese 
LAUE-Diagramme konnen mit niedrigen Róhrenspannungen angefertigt werden. An 
einer Reihe von Beispielcn werden derartige Aufnahmen den iiblichen gegenuber- 
gestellt. (Metall-Wirtsebaft 10. 917—19. 4/12. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhehn- 
Inst. f. Metallforschung.) . TeóMEL.

F. Regler, Neue EichungsmellwóLe zur Prazisionsbestimmung von Oitterkonstanlen 
an 'polykrystallinen Materialien. Um dic bei Gitterbestst. naeh der Methode von 
D e b y e -Sc h e r r e r  auftretenden gesetzmaBigen Abweichungen zu crfassen, wurden



1932. I .  A ,. A to m str u k tu r . R a p io c h e siie . P iio to c h em ie . 629

4 Diągramme von Steinsalzpulver hergestcllt u. ausgewertet. App. u. Verff. sind aus- 
fiilirlich beschrieben. — Dio HADDING-Korrektur ist fur Prazisionsmessungen meist 
nicht geniigend. Es wird cin exporimentelles Verf. angegeben, das auch bei nicht exakt 
paralleler Primarstrahlung Prazisionsmessungen auszufiihren erlaubt. (Physikal. 
Ztsehr. 32. 680 — 87. 1/9. 1931. Wien, Vers.-Anstalt f. rontgentechn. Material- 
unterss.) SKALIKS.

John W. Gruner, Uber die Struktur einiger Silicate. 30 Silicate bzw. Silicatgruppen, 
dereń Strukturen yollstandig bekannt sind, werden erneut besprochen u. in 8 Gruppen 
eingeteilt, wobei dio alternierenden ICetten der SiO.,- u. A104-Gruppen mit beriicksichtigt 
werden. Es werden yereinfachte allgemeinverstandliche Strukturdiagramme fiir diesc 
u. andere Gruppen aufgestellt, um zu zeigen, wie die Ionen gruppiert u. miteinander 
yerbundon sind. (Amer. Mineralogist 16. 437—54. Okt. 1931. TJniv. of Minnesota.) K lev .

G. Nagelschlllidt, Ober die Struktur und die SymmetrieverMltnisse der komplexen 
Cyanide vom Typu3 des roten Blutlaugensalzes. (Vgl. GOTTFRIED u. NAGELSCHMIDT,
C. 1930. I. 3528.) Es wurde die Struktur der komplexen Cyanide vom Typus des roten 
Blutlaugensalzes róntgenograph. bestimmt, wobei folgende Gitterkonstanten ermittelt 
wurden:

a b c n

K3Fe(CN)6 .................................. 13,42 10,40 8,38 4
K3CriCN)9 .................................. 13,55 10,HO 8,6 4
KsMn(GN)a .................................. 13,56 10,60 8,5 4
KsIr ( ( ;N )„ .................................. 13,70 10,53 8,34 4
CsfFe(CN)8 .................................. 11,8 10,1 7,0 2
(n — Anzalil der Moll. in der Elementarzelle.) Es wurden ferner Raumgruppenbestst. 
der Cyanide ausgefiihrt u. fiir dieselben die Punktlagcn der SchwermetaUatome an
gegeben. Es wird diskutiert, inwieweit eine Pseudosymmetrie, wie sie boi dieson Verbb. 
vorliegt, allgemein in einer Gleich- bzw. Ungleiehheit bestimmter Symmetrieeigg. im 
makroskop. u. feinbaulichcn Verh. zu erkennen ist. — Die rhomb. Pseudosymmetrie 
des K3Fe(CNG) kommt róntgenograph. darin zum Ausdruek. daB die gesetzmaBigen 
Ausloschungen einer entsprechenden rhomb. Raumgruppe voll erfullt werden, daB 
abor bei wenigen hochindizierten Netzebenen Untersehiede in der Starkę des Beugungs- 
vermógens auftreten, die mit der rhomb. Symmetrie nicht im Einklang sind. Ais Er- 
kliirung wird eine Assoziation je zweier Formelmoll. im festen Krystall angenommen.
— Eine Statistik der reflektierenden Netzebenen des Cs3Fe(CN)|j wird angegeben, die 
jedoch infolge des Fehlens ausfuhrlicher krystallograph. Angaben nicht zu einer Raum- 
gruppenbest. ausreioht. (Vcroffentl. Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforschung Berlin- 
Dahlem 4. 27—56. 1931.) K lever .

M. Straumanis und J. Weerts, Uber die /?-Umwawllunrjen in Kupfer-Zink- und 
Silbcr-Zinklegierungen. I. Es wird eine Einrichtung beschrieben, dio es erlaubt, nach 
der Ruckstrahlmethodo Prazisionsaufnahmen bei hóherer Temp. durchzufiihren. Die 
bei abgesohrccktcn /?-Ag-Zn-Legierungon auftretenden tiberstrukturlinien des kub.- 
raumzontricrten Gitters yerschwinden bei Tempp. von otwa 300°. Es ist in hohem 
Mafie wahrscheinlich, daB dio /S-Messingumwandlung ebenfalls von einem "Obergang 
von dor geordneten zu der bei hoheren Tempp. bestandigen ungeordneten Atomyerteilung 
begleitet ist. Im Gegensatz zum (S-JIessing schreitet die Umwandlung der /9-Ag-Zn- 
Legierungen bei Tempp. zwischen 100 u. 225° weiter fort und fuhrt zur Ausbldg. einer 
neuen Phaso mit niedrigsymmetr. Gitter. An Hand von Schliffbildern, Hartemessungen 
und Rontgenaufnahmon einzelner Krystallo wird ein Einblick in die Umwandlungs- 
yorgange gewonnen. Dio neue Phase entsteht im wesentliehen durch einen gesetz
maBigen Umbau des kub.-raumzentrierten Gitters, der anscheinend bis zu einem 
gewissen Grade umkehrbar ist. (łletall-Wirtschaft 10. 919—22. 4/12. 1931. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforseh.) Tr o m e l .

E. Schmid und G. Siebel, Róntgenographische Bestimmung der Loslichkeit von 
Mangan in Magnesium. Die Best. der Tomp.-Abhiingigkeit der Siittigungskonz. der 
a-Mischkrystalle wird róntgenograph. nach der Ruckstrahlmcthode durch Prazisions- 
best. der Gitterkonstanten bei yerschiedener therm. Behandlung durchgefulirt. Dio 
Loslichkeit sinkt von dem fiir dio eutekt. Temp. (645°) giiltigen Wort von 3,4% sehnell 
mit fallonder Temp. ab und erreicht borcits bei 200° praktisch 0°/o. (Metali-Wirtschaft
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10. 923—25. 4/12. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforschung u.
I. G. Farbenind., Bitterfeld.) Tromel.

E. Guth und Th. Sexl, Zur Theorie des ZusammensloPes von a.-Teilchen mit leichten 
Keriicn. (Vgl. C. 1931. II. 2568.) Die Betrachtungcn iiber die Anwendung des Potential- 
bergmodells auf die radioakfc. Kerne in Verb. mit der W ellennatur des a-Teilchens 
fiiliren zur GEiGER-NuTTALL-Boziehung. In bezug auf die Ilcflexion der a-Toilchen 
bei einem festen W inkel gilt bei kleiner a-Geschwindigkeit gegeniiber der Potential- 
berghóho die RuTHERFOED-Formel. Fiir gewisse ausgezcichncto a-Geschwindigkeitcn 
findet infolge Resonanz (Eigenwertniveaus) eine merkliche Eindringung der a-Teilchcn 
in den Kern u. damib vcrbunden eine merkliche anomale Streuung statt. (Physikal. 
Ztschr. 32- 941—42. 1/12. 1931. Wien.) G. S c h m id t .

Lise Meitner und Kurt Philipp, Das y-Spektrum von TliC" und die Gamowsche 
Theorie der a.-Feinslrulclur. Vff. gelingt es durch Herst. starker RuckstoBpraparate, 
/J-Strahlspektren mit reinen ThC"-Praparaten zu erhalten. Ea werden mehr ais 
10 /?-Strahlgruppen zwiachen den Hg-Werten von 510—2622 nachgewicsen. Die Linie 
von der Energie 40,8 KV konnte durch 3 zugehórige /?-Strahlgruppen u. die Linio 
von 279 KV durch 2 /J-Gruppen festgestollt werden. Dieser Befund steht mit der 
GAMOWschen Theorie dor a-Feinstruktur in Widerspruch, da nach dieser Theorie 
diese Linien dem ThC zugeschrieben werden. (Naturwiss. 19. 1007. 11/12. 1931. Berlin- 
Dahlem.) G. Sc h m id t .

John B. Taylor, Molehidarslrahlen. Zusammenfassendo Darst. (Ind. engin. Chem. 
23. 1228—31. Nov. 1931. Schenectady, N. Y. General Elcetric Conrp. Res. Lab.) L o r .

Johann Fischer, U ber die retardierten Matrizelemenie in der Theorie der Streuung 
und Absorption von Rontgenstrahlen. (Ann. Physik [5] 11. 489—520. 13/10. 1931. 
Ziirich.) * Sk a l ik s .

G. E. M. Jauncey, Die Streuung von Rontgenstrahlen an vielalomigen Gasen. 
Die von D e b y e  (C. 1930. II. 1497) angegebene oxperimentelle Streukuryo fiir 6'6V4 
hat flachero Maxima ala die DEBYEselien Bereclmungen erwarten lassen. D e b y e  
fiihrt das auf dio Ausdehnung der Cl-Atome zuriiek. Diese GróBe der Cl-Atome kann 
durch die Theorie des Yf. (C. 1931. II- 1105) in Rechnung gesetzt werden. Die Maxima 
werden, unter Verwendung von / '- Werton fiir Ar nach WOLLAN, tatsachlich flacher, 
doch nicht geniigend. Sio werden noeh mehr heruntergedruckt, wenn dic therm. 
Schwingungen der Atomo bcriieksichtigt werden. (Physical Rev. [2] 38. 194—95. 
1/7. 1931. St. Louis [Miss.], Washington Univ.) S k a l ik s .

W. de Groot, Tdbellen fiir die Strahlungsformel von Planck. Vf. bcrechnete untor 
Mitarbeit von J. Riemens zwei Tabellen, aus denen sich der Wert der PLANCKschen 
Funktion in Abhangigkeit von Temp. u. Wellenlango ermittcln laCt. (Physica 11. 
265—74. 1931. Eindhoven, N. V. Philips’ Gliihlampenfabrikcn.) K uno W olf.

Gerhard Liebmann, Die GesanUslrahlung einiger Oxyde. Die Gesamtstrahlung 
von Oxyden wird ais Funktion der Temp. gemessen; die wahre Tomp. wird mittels 
Pyrometer bestimmt. Die ais Strahlung abgegebene Energie wird aus der vom Praparat 
aufgenommenen elektr. Energie durch Abzug der durch Konyektion abgeleiteten Warme- 
menge berechnet („wattmetr." Methode, Genauigkeit ±50% ), oder durch Messung mit 
Thermosaule bestimmt, die an der Strahlung eines schwarzen Kórpers geeicht war. — 
Ais Oxyde wurden untersucht: die M. des NERNST-Stiftes (85% Zirkonoxyd +  15% 
Yttriumoxyd); Al20 ;i in KorngroBe von 1— 2 fi oder 2—4 fi (auf NERNST-Stift auf
getragen); MgO; ć r20 3; Thoroxyd +  Ceroxyd in variablcr Zus. Die Strahlung in %  
derjonigen des schwarzen Kórpers wird ais Temp.-Funktion in Kurven dargestellt. Am 
meisten nahert sich Cc02 dem schwarzen Kórper, boi 1600° auf 90%, ferner die N e r n ST- 
Masse bei 2200° auf 80%. (Ztschr. Physik 71. 416—21. 3/9.1931. Berlin, Physikal. Inst. 
d. Univ.) ' B e u t l e r .

Clarence Zener, Wahrsclieinlichkeilen fiir unełaslische Stojie. (Vgl. C. 1931. II. 
3571.) Die Walirscheinlichkeit fiir Anderung des Quantenzustandes eines Teilehons 
durch den StoB eines zweiten wird formelgemaB angesetzt. Dazu wird eine Matrix der 
Wechsclwirkungsenergie des Anfangs- u. Endzustandes des Gesamtsystems berechnet, 
ferner die Zeit der Wechselwrkg. („StoBdauer") im Verhaltnis zu der „Pseudoschwin- 
gungs“-Dauer ais wesentlich eingefiihrt. AuBerdem geht in dio Gleichungen der Betrag 
des Verlustes an kinet. Energie des stoBenden Teilchens ein. (Physical Rev. [2] 38. 
588—89. 1/8. 1931. Calif. Inst. of Technol.) BEUTLER.

Philip M. Morse und E. C. G. Sttickelberg, Losung des Eigenweriproblems eines 
Potentialfeldes mit zwei Minima. Die Schwingungsspektren der Moll. NH3, PH;) u.
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AsH3 zeigen, daB das Zentralatom 2 Glcichgewichtslagen auf der Mittelachse iiber u. 
unter der Ebene der 3 H-Atome hat. Die Schwingungen in diesem Kraftfeld werden 
wellenmechan. behandelt u. eine exakte Lsg. wird berechnet, Es zeigt sich im Vergleich 
zu einer Storungsrechnung, daB diese in erster Naherung unrichtige Resultato ergibt. 
(Helv. phys. Acta 4. 337—54. 15/9. 1931. Massachusetts Inst. of Technol. u. Princeton 
Univ.) B e u t l e r .

David R. Inglis, Energie-Beziehungen in  komplexen Speklren. (Vgl. C. 1932.
I. 182.) Es werden dio Aufspaltungen von Termen bei reiner (j ;)-Kopplung u. bei 
gemischter ICopplung [zwischen (j j) u. (L <S)] ąuantenmechan. berechnet, die elektro- 
stat. Energicn werden iiber radiale Integrale (Sl a t e r , C. 1930. X. 1429) bestimmt. 
(Physical llev. [2] 38. 862—72. 1/9. 1931. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) B e u t l e r .

G. P. Ittmann, Zur Theorie der Stórungen in Bandenspektren. Es wird eine Theorie
fiir Stórungen der Rotationstcrme in Dublettspektren entwickelt, die dadureh zustande 
kommen, daB gewisse Rotationsniveaus eines 2i7-Terms nahezu die gleiche Energie 
liaben wie Rotationsniveaus eines 277-Tenns. Dio Storung kommt durch das Anwachscn 
kłeiner Glieder in der Wollcngleicliung zustande, die in der iiblichen Pormcl vernach- 
lassigt werden. Stórungen sind nur fur Ternie mit gleichen J-Werten u. hochstens um 
1 versclnedenen /2-Werten móglich. Die Berechnung ergibt, daB fiir Termreihen, die 
sich nach der gewdhnlichen Formel sehneiden wiirden, ein nahezu paralleler Verlauf 
mit einem Auseinanderriieken der Stellen eintritt, wo sonst das Ubcrschneiden statt- 
findet. Im Punkte der Stórung veriindert sich der ̂ -T erm  zum 2/7-Term. Die Intensitat 
der gestórten Niyeaus ist geringer zugunsten des nou auftretcnden Stórungsterms. Die 
Bereehnungen stimmen mit Beobachtungcn in den Cyanbanden -TI — >- iiberein, 
ebenso mit solchen in SiN- u. N2+-Bandon. (Ztschr. Physik 71. 616—26. 19/9. 1931. 
Utrecht, Physikal. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

Giulio Racall, Zur Theorie der Hyperfeinslruklur. Die Ursachen der Abwoioliungen 
dor Bereehnungen yon Hyperfeinstrukturaufspaltungen von den beobachtetcn Werton 
werden untersucht. Zur Erklarung der verschiedenen Aufspaltungsbotrage der 2PVs- 
u. 2P‘l,-Terme des Tl reichen die Relativitatskorrektionen nicht aus. Die Betrachtung 
von UnregelmaBigkeiten des Kernfeldes ergibt sowohl fiir kugelsymm., ais auch fiir 
achsensymm. Abwciehungen keino hinreiehendo Deutung der Befunde. — Die Auf
spaltungen der Terme von Singulett-Triplettspektrcn werden fiir allgemeine Kopplungs- 
falle (L S  u. j  j) berechnet. (Ztschr. Physik 71. 431—41. 3/9. 1931. Rom, Physikal. Inst. 
d. Univ.)  ̂ B e u t l e r .

Gr. Breit, Lfber die Hyperfeinstruklur schiuerer Elemente. (Ygl. Torst. Ref.) Das 
Versagen der Theorie der Hyperfeinstruktur bei schweren Elementen (Bi, Tl) wird durch 
Korrekturen zu beheben versucht. Infolge der liohen Geschwindigkeit der Elektronen 
wird die Relatmtatskorrektion der DlRAOschen Gleichung eingefiihrt. Die Wahr- 
scheinlichkeit der Wechselwrkg. eines Elektrons mit dem Kern hangt yon der An- 
niiherung an diesen sehr stark ab; sie kann deshalb fiir yerschiedene Komponenten des- 
selben Multipletts stark verschieden sein. Quantitative Abschatzungen werden fiir den 
niedrigsten Tl-Term (2i Jl/s, ’/>) durchgefuhrt; sie ergeben das Verha,ltnis der Aufspaltungen 
beider Terme ohne Relatiyitatsformel um den Faktor 3,4 zu klein. Der Faktor 2 kann 
der Relativitatskorrektur zugeschrieben werden; der weitere 1,7 wird durch die hóhere 
Energie des 2P s/:*Terms erklart, %vodurch die Wahrsclieinlichkeit groBer Kernnahc 
herabsinke. Doeli bleibe nach den Beobachtungcn am Tl I  u. Bi I  ein Faktor 2 un- 
eildarlich; die Hyperfeinstruktur sei deshalb nicht lediglich durch ein magnet. Kern- 
moment theoret. erklarbar. (Physical Rcv. [2] 38. 463—72. 1/8. 1931. New York, 
Univ., Dept. of Physies.) B e u t l e r .

H. Schiiler und J. E. Keyston, Eine Bemerkung iiber Intensitatsanderungen von 
llyperfeinstrukturlinien. (Vgl. C. 1931. II. 2837.) Es wird beobachtet, daB die relatiye 
Intensitat der Hyporfeinstrukturlinien von don Anregungsbedingungen abhangig ist: 
In der Hohlkathodo zeigen die Komponenten der Cd I-Linien 5086, 4800 u. 4678 A 
eine andere Intensitiitsverteilung ais sie am Loch der Hohlkathode boi der dort herr- 
schenden 50—100-mal gróBeren Stromdichte aufweisen. Selbstabsorption liegt nicht 
vor; diese kónnte nur eine Naherung der Intensitatsverhaltnisse zum Werte 1, keine 
Umkehr der Werte bewirken. Es werden die vom (2 3SV f  — 3/2)-Term ausgehenden 
Komponenten gegeniiber den vom (2 SS V f  — I/J) herriiłirenden yerstarkt. AulJere 
elektr. Folder kommen nicht in Betracht. Auch beim Hg zeigen sich Anomalien diescr 
Art. Eine Erklarung kann nicht gegeben werden; auf die Bedeutung dieser Erschcinung
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bei der Best. von Mengenverhiiltnissen der Isotopen wird hingewiesen. (Ztsclir. Physik
71. 413—15. 3/9. 1931. Potsdam, Astrophys. Observ., Einstein-Inst.) B e u t l e r .

E. T. Whittaker, Uber die Definition der Entfernung im gelcrunimien Raum und 
die Verschiebung der Spektrallinien von entfemten Liclitąuellen. E s werden einige Be- 
ziehungen zwisohen E ntfernung u. DOPPLER-Effekt in  der DE SlTTERschen W olt 
abgeleitet. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 133. 93—105. 1/9. 1931.) B e u t l e r .

Bór je Svensson, Beitrdge zu den Versuchen, den Slarkeffekt in Bandenspektren 
expcrimentell nachzuweisen. In einem Lo • SUltDO - Rohr wird bei 100 u. 115 000 V/em 
Feldstarke das Spektrum des CO untersucht. Die Angstrómbanden bei 4835, 4511, 
4393 u. 4123 A werden in 1. Ordnung eines groBen RowLAND-Gitters bei der Dis- 
persion von 4 A/mm aufgenommen, ohne daB in diesen irgendeine Aufspaltung oder 
Yerschiebung infolge STARK-Effekts bemerkbar ware. Die Feldstiirke wurde an der 
(aus Verunreinigungen) anwesenden Hg-Linie gemessen. (Ztschr. Physik 71. 450—52. 
3/9. 1931. Lund, Fysiska Inst.) " B e u t l e r .

Thad. Tucholski, Melallspeklren, die durch explosive Reaktionen erhalten werden. 
Im Quarzspektrographen werden die Liehterscheinungen folgender Rkk. aufgenommen:
I. Zers. von Metallpikraten dureh Temp.-Erhóhung, 2. ExpIosion der Pikrato durch
Initialziindung, wobei die Pikrate in eine Mischimg von Kollodium u. (92%) Nitro- 
glyeerin—Gclatine eingebettet sind, u. 3. Verbrennung der so eingebetteten Pikrate. 
Ferner wurde dio Lichtentw. dieserUmsetzungen mittels Pliotozelle gemessen. —Ungefahr 
100 Explosionen werden zur Erzielung einer Aufnahme benótigt. Es werden die Pikrate 
von Na, K, Ca, Ba, Cu u. Fe untersucht. Die Spektren, die aus 1 erhalten werden, sind 
im wesentliehen die Flammenspektren, die in der H2-02-Flamme auftreten; die Banden 
sind etwas verschieden. Die aus 2 sind auch Flammenspektren, Temp.-Schatzung 1900 
bis 3200°. Funkenlinien werden nur beim Ca (sehr schwach) beobachtet. — Die photó- 
metr. Messungen zeigen eine Obereinstimmung der Lichtentw. bei Zers. nąch 1, 2 oder 3. 
Es werden einige Beziehungen zu der entwickelten Gasmenge u. dereń Oberflache auf- 
gestcllt. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1931. 76—105. Posen, 
Univ.) Be u t l e r .

P. Swings und A. Legros, Unlersuchung eines lypischen Falles der Mulliplett- 
reso?ianz des zweiatomigęn Schwefeldampfes mittels groper Dispersicm. (Vgl. C. 1931.
II. 677.) Der Abstand zweier S-Atomc im Krystallgitter betragt minimal 2,05 A, der
im Grundzustand des S2-Mol. 1,603 A; dieser ist also ca. 20% kleiner, ein Verh., das 
hiiufig beobaehtot wird. — Infolge des Auftretcns von je drei P- u. ii-Zweigen im 
:lX  — ->• ^-Absorptionsspektrum des S2 ist das von cingestrahlten Linien herriihrende 
Fluoreseenzspektrum kompliziert. Es wird deshalb die von der einfacheń Hg I-Linie 
2967,64 A erzeugte Fluoreseenz mit einer Dispersion von ca. 1 A/mm in 20—60 Stdn. 
aufgenommen. Die aufgefundenen Rotationsdubletts bestatigen die Werte der Banden- 
analyse des S2 von ClIRlSTY u. N a u d e . Die Komplexstruktur der Fluorescenzlinien 
findet ihrc Erklarung darin, daB die cingestrahlten Linien mehrere Absorptionslinien 
des S2 iiberdeckcn. (Vgl. folg. Ref.) (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 17. 
808—11. 1931.) .. '  B e u t l e r .

P. Swings, Uber die Intensilalen der Komponenlen der Rotationsdiiblells im Resonanz- 
spektrum des Schwefcls. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1931. I. 677.) Mit einem gekiihlten Hg- 
Bogen ais Lichtąuelle wird das Resonanzspektrum des S2 in groBer Dispersion auf
genommen. Es war friiher auch von anderen Autoren (vollstandige Literaturzusammen- 
stellung) angenommen worden, daB da.s Verhiiltnis der Intcnsitaten der beiden Kom- 
ponenten eines Rotationsdubletts (m + 1  u. m — 1) druckabhiingig sei. Die An- 
wendung der S2-Bandenanalyse von CHRISTY u . N a u d e  u .  die Vermessung bei groBer 
Dispersion machen es wahrscheinlich, daB die friihere Zuordnung unrichtig war: 
Es gehoren nieht dio benachbarten Linien A u. B  bzw. F  u. D zu je einem Rotations- 
dublett, sondern A  gehort mit G u. B  mit D zu je einem solchen. A C wird von der 
Hg I-Linie 3132 A, B  D von 3126 A angeregt. — Es wird dadurch der friihere SchluB 
hinfiillig, daB dio Ubergangswahrscheinlichkeiten m — >- m Ą- 1 oder m ■—->- m — 1 
vom Druek abhiingig seien, soweit dieser sieli auf S2 grundete. (Vgl. folg. Ref.) (Buli. 
Acad. Roy. Belg., Classo Sciences [5] 17. 956—71. 1931.) B e u t l e r .

P. Swings, Uber die Rolationsquantenzahlen der Resonanzdublelis des Scliwefcls. 
(Vgl. yorst. Ref.) Die Resonanzdubletts der S2-Serie, die von 3126 A des Hg I angeregt 
wird,- haben eine Schwingungsdifferenz von Av =  77,45 cm-1 , entsprechend der Ro- 
tationsąuantenzahl m ' =  47: jene der 3132 A haben z! v =  75,71 cm-1 , entsprechend 
mf — 46. Fiir die Serie aug der 3655 A-Einstrahlung wird Av — 33,7 cm-1 gefunden,
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m '=  20, fiir 2968 A: Av  =  15,38 c n r 1, m' — 9. Aus don Bandenkonstanten wird 
fur die Temp. 850° absol. eine mittlere Rotation der S2-Moll. von to" ~  25 bcrcchnet. 
(Vgl.folg. Ref.). (Buli. Acad.Roy.Belg.,Classe Sciences [5] 17.972—74.1931.) B e u t l e r .

P. Swings, Nachweis der Existenz von isolopeti Schwefelatomen miłtels der Fein- 
struktur des JResonanzspektniins zweiatoniiger S2-Mnlekiile. (Vgl. vorst. Ref.) GemaB 
der Bandenanalyse der — y  ^-B anden des S2 von CHRISTY u. N a u d e  sind im 
Grundterm der S32S32-Moll. nur die Zustande ungerader Rotationsąuantenzahlen vor- 
handen, da infolge des Kernspin i =  0 des S32 die geradzahligen Terme ausfallen; im 
angeregten Zustand sind die geradzahligen vorhanden. Die Analyse des Vf. hat aber 
in den Fluorescenzspektren des S2-Dampfes sowohl geradzahlige ais auch ungerad- 
zahlige Rotationsterme im angeregten Term ergeben. Ais Erklarung wird die An- 
wesenheit von S2-Moll. erfordert, die aus S32- u. S33- oder S34-Atomen bestehen, dereń 
Existenz massenspektr. bereits bewiesen ist. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences 
[5] 17. 1095— 97. 1931;) B e u t l e r .

Andree Legros, Ober eine bemerkenswerte Resonanzserie des zweialomigen Tellur- 
dampfes. In  einem evakuiertcn, auf ca. 750° erhitzten Quarzzylinder befindet sich 
Te-Dampf, dessen Druck durch ein Ansatzrohr in getrenntem Ofen eingestellt wird. 
Dio Strahlung eines Hochfrequenzfunkens zwischen Mg-Elektroden wird in das Gefafi 
abgebildet u. dio Fluorescenzstrahlung senkrecht dazu im Glasspektrographen mit 
ca. 40 A pro mm Dispersion (bei 4500 A) aufgcnommen. Bclichtungszeit: ca. 50 Stdn. 
Die von 5184 A des Mg erzeugtc Resonanzserie ist schr schwach, dio yon 4481 A des Mg 
stark mit 5 anti-STOKESSchen u. m chr ais 30 positiyen Gliedern. N ach der Analyse 
von R o s e n  entspricht der Absorption der tjbergang (5 — >- 6). Mikrophotometer- 
kurven u. Tabellen der Messungen werden gegeben; das Resonanzsystem reicht von 4245 
bis 6132 A, hat 32 Glieder; in der N ahe der Ha (6563 A) werden noch einige Linieli 
yermutet, dio n ich t scharf verme(3bar sind. Die RoSENsche Analyse der Banden 
wird bestatigt. (Vgl. folg. Ref.) (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 17. 816—22.

Jean Pierard, Neue Resonanzserien im zweialomigen Tellurdampf. (Vgl. vorst. 
Ref.) In gesatt. Te-Dampf von 750° wird durch einen kondensierten Pb-Funken ais 
Lichtąuelle eino intensivo Fluorosecnz angeregt, die visuell gelbgrun, bei tieferen 
Tempp. blau erscheint. Die Aufnahmo im Glas-Spektrographen (Dispersion boi 4100 A 
ca. 27 A pro mm) orfolgt in 50 Stdn. lis werden zwoi Resonanzserien erhalten, die 
von den Pb II-Linien 4058 A u. 4245 A herruhren, yielleiclit auch eine dritte von 4387 A, 
dio der 2. tiberiagert ist. Dio erste Serie entspricht der Absorption (5 — >- 23) im 
Schwingungssckema nach R o s e n , die zweite (10 — ->- 24). Es werden je 3 anti-STOKES- 
sche u. 6 bzw. 7 positivc Glieder im Bereich von 3938 A bis 4561 A in Tabellen auf- 
gefiihrt (vgl. folg. Ref.). (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 17. 974—79.

P. Swings und J. Genard, Bemerkung iiber die Resonanzspeklren der zweiatomigen 
Molekule des Selens und Tellurs. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird gezeigt, da(3 die Beob- 
aehtungen von KESSEL iiber 2 Resonanzserien des Sc„-Dampfes, die von den Cu I- 
Linien 4063 u. 4023 A angeregt werdon, besser mit der Se2-Schwingungsformel von 
IlOSEN ais mit der von KESSEL abgeleiteten ubereinstimmen. — Weiterhin werden 
den von 4047 u. 4358 A des Hg I  angeregten Rotationstermen im Se, die Quanten- 
zahlen 110 u. 95 statt 10 u. 9 (KESSEL) zugeschricben, auch die Yielfachheit der Re
sonanzserien wird anders gedeutet. — Im Te,-Resonanzspektrum sei auch die Zuordnung 
zu Rotationstermen wegen des hohen Tragheitsmoments des Te2 unsicher genug, um 
die Deutung der Struktur der Resonanzlinien zu vereiteln. (Buli. Acad. Roy. Belg., 
Classe Sciences [5] 1 7 .1099—1106.1931. Liittich, Inst. d’Astrophys. de PUniv.) B e u t l .

K. R. Rao, Die Funkenspektren des Tellur. — Te IV  und Te VI. (Ausfuhrliche 
Arbeit zu C. 1931. I. 2166.) Das Funkenspektrum wird in einem SlEGBAHNseken 
Vakuumspektrographen im Bereich 1500—500 A aufgenommen; Variation der Selbst- 
induktion dient zur Unterscheidung der Ionisationsstufen der Spektren. Zusatzlieh 
dienen zur Analyse Aufnahmen in Quarzspcktrographen (Hilger E 1 u. E 2) von 2200 
bis 4000 A, dio durch starkę Entladungen durch Capillaren mit Te-Dampf belichtet 
werden. Das Spektrum Te VI ist ein Dublettsystem u. ahnelt dem Ag-Spektrum. 
Durch 12 Linien werden 8 Terme bestimmt: 5 s 2jS‘/, ist Grundterm mit 583490 cm-1 ; 
Ionisierungsspannung (Te5+— >- Te0+) daraus 72,0 Volt. — Das Spektrum Te IV ist 
isoelektron. mit In I, Sn II  u. Sb III. Dureh Vergleich mit diesen Spektren werden 
die Terme identifiziert: 15 Terme werden gewonnen, tiefste sind 5 p 2P l/t bei 305091 u.

1931.) B e u t l e r .

1931.) B e u t l e r .
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5 p 2P J/, bei 295868 cm-1, eine Ionisierungsspannung von (Tc3 + — y  Te4+) zu 37,7 V. 
ergebend. — Tabellen der Termo u. beoachteten Linien sind angegeben, Aufnabmen 
reproduziert. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 133. 220—28. 1/9. 1931. London, 
Imp. Coli. of Science.) BEUTLER.

Joseph Kapłan, Das Licht des NacJithimmels. Die beiden Linien 4416 ±  2 A u. 
4168 ±  2 A, die von L ord  R a y l e ig h  im Nachthimmel gefunden wurden, werden ais 
Linien des O II-Spektrums 4416,97 A u. 4169,23 A erklart. Das Fehlen der 0 2+-Banden 
im Nordlioht u. im Nachthimmel wird der Rekombination yon 0,+ +  Elektron untcr 
Bldg. zweier (xSa-) O-Atome zugeschrieben, welche die griine Nordlichtlinie emittieren. 
Die Dissoziation des 0 2 in zwei n. O-Atome erforderfc 5,06 V, in zwei (1<S0)-Atome 
13,44 V, einen Betrag, der in der Nahe der Ionisierungsenergie —13,5 V des 0 2 — y  0„+ 
liegt. Die N2+-Banden sind im Nordlicht yorhanden, weil bei N2 kein analoger ProzeB 
moglich ist. Fur das Erscheinen der beiden 0 +-Linien wird angenommen, daB ein 
0 2+-Ion bcim StoB mit einem angeregten 0 2-Mol. in 0+ -f O dissoziiert. (Vgl. folg. Ref.) 
(Physical Rev. [2] 38. 1048—51. 1/9. 1931. Los Angeles, Univ. of Calif.) B e u t l e r .

Joseph Kapłan, Ein neues 'Anzeichen fur Pradissoziation. (Vgl. C. 1931. II. 3572 
u. vorst. Ref.) Eine Verlctzung des ERANCK-C0ND0Nschen Prinzips der maximalen 
Intensitat yon Bandeniibergangen, die ohne Veranderung des Kernabstands erfolgen, 
deutet auf Pradissoziation hin. Es wird dann den Ausgangstermcn durch einen strah- 
lungslosen Dbergang auf eine Potentialkurye der AbstoBung Energie entzogen, auBerdem 
werden Atome gebildet. Letzteres wurde yon T u r n e r  fur J-Atome nachgewiesen, u. 
ergab beim Vf. die Bldg. von akt. Stickstoff. (Physical Rev. [2] 38. 1079. 1/9. 1931. Los 
Angeles, Univ. of Calif.) BEUTLER.

Joseph Kapłan, Pradissoziation im Stickstoff und Anregung der grunen Nordlichl- 
linie. (Vgl. vorst. Ref.) Es war beobachtct worden, daB die erste positiye Gruppe der 
N2-Banden, dic im allgemeinen Teilbanden mit jo 3 starken Kópfen zeigt, unter ge- 
wissen Entladungsbcdingungen nur noch einfache Kopfe aufweist. Die inzwisehen ge- 
gebene Analyse dieser Banden (N a u d e ) zeigt, daB die vom hochsten u. zwciten 3iT-Term 
ausgehenden Linien ausfallen. Sie zeigen Priidissoziationsschwaehung durch StóBe. 
Es ist das Auswahlyerbot fiir Drejimoment, das infolge der StóBe yerletzt wird, so daB 
das Mol. auf eine Abstofiungskurye strahlungslos gelangen kann. Dasselbe Verbot wird 
bei der Ausstrahlung der grunenNordlichtlinio yerletzt. (Physical Rey. [2] 38. 1079—80. 
1/9. 1931. Los Angeles, Univ. of Calif.) BEUTLER.

Harold C. Urey und George M. Murphy, Die relalive Hdufigkeit des N li und iV15.
Der yon B ir g e  u . MENZEL (C. 1932. I. 3) fur die relative Haufigkeit AT14: A71" be- 
rechnete Wert 320: 1 steht in Obereinstimmung mit esperimentellen Befunden. Diese 
wurden aus der Beobachtung der NO-y-Bandcn in Absorption u. mikrophotometr. 
Auswertung gewonnen. Dabei yerursaeht die Uberlagerung der °P12-Bandenzweigo 
der Isotopenmoll. N110 13 u. N150 10 Schwierigkciten. Die Aufnahmen erfolgen mit 
H2-Lampe u. HlLGER-E 1- Quarzspektrograph; bei der groBen Dispersion gelingt es, 
die Anteile der beiden Mol.-Sorten an der Absorption zu trennen. Es wird das Ver- 
haltnis N 150 18: N140 18 von 0,551 ±  0,02 gefunden. Das Einsetzen des Wertes 630 
fiir O18: O18 (M eck e  u . C h ild s )  ergibt 347 fiir N14: N15. Das Resultat wird ais vor- 
liiufig bezeiehnet, da noch einige Kontrollen notig sind. — Dio Verss. an N2 aus der 
Luft u. N2 aus ,,Pennsylvaniakohlc“ ergeben keinen Unterschicd des Isotopenyer- 
haltnisses innerhalb 3,4°/0. — Das Mischungsverlialtnis der O-Isotopen in altcn Ge- 
steinen u. Meteoriten soli untersuclit werden. (Physical Rev. [2] 38. 575—76. 1/8. 1931. 
New York, Columbia Univ., Dep. of Chem.) B e u t l e r .

Otto Beeck und J. Carlisle Mouzon, Die Ionisierung des Krypton und Xenon
durch 'positwe Alkali-Ionen und die Ionisierungspotentiale von Ne, Ar, Kr und X. 
(Vgl. C. 1931. II. 384.) Die friiher beschriebene Apparatur der Bombardierung yon 
Edelgasen mit positiven Ionen u. Jlessung der Ausbeute an durch StoB ionisierten 
Edelgasatomen wird durch Verwcndung von Elektrometern statt Galyanometern 
empfindlicher fiir kleine Gasdrucke gestaltet. Es zeigt sich, daB die friiher postulierte 
Regel durchbrochen wird, wonach jedes Edelgas am leichtesten von dem łon des 
benachbartcn Alkaliatoms ionisiert werde: Bei X ist Cs+ am wirksamsten, dann 
folgt K+, schlieBlieh Rb+, fiir Ar ist Rb+ fast so wirksam wie I£+. — Es scheint ein 
Schwellenwert der Beschleunigung der Ionen zur Ionisierungswrkg. beim StoB auf 
Edelgase zu existieren, der am geringsten fiir die benachbarten Edelgas-Alkaliatome ist. 
(Physical Rey. [2] 38. 967—68. 1/9. 1931. Calif. Inst. of Teehnol., N orm an  B r id g e  
Lab. of Physics.) B e u t l e r .
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L. C. van Atta, Anregungswahrscheinlichkeiten fiir Elektronen in Helium, Neon 
und Argon. Von einer Oxydkathode werden Elektronen (1 Milliamp.) zu einer Platto 
mit 2 mm Bohrung beschleunigt u. in eine Ionisierungskammer von 10 cm Lange 
gestrahlt, die He, Ne oder Ar bei geringem Druek enthalt. Die Elektronen erleiden 
teilweise Energieverluste durch Anregung von Atomen u. gelangen dann durch 2 Spalte 
in einen elektr. Analysator, der ein zylindr. ge.bogcner Kondensator (4,4 cm mittlerer 
Radius u. 0,8 cm Plattenabstand) ist u. die Abbildung auf einen zweiten Spalt bewirkt. 
Die Messung der Elektronen erfolgt mittels CoMPTON-Elektrometer, das uber einen 
Hoehohmwiderstand geerdet ist. — Es werden Elektronen von 75 bis 300 V. Geschwin- 
digkeit auf die GroBe des Energicverlustca u. dessen Wahrscheinlichkeit uńtersueht. 
Dio Genauigkeit der Best. ist sehr groB: Ho nimmt 21,13 ±  0,4 V. (spektr. 21,11); 
Ne: 16,64 ±  0,05 (16,6) u. Ar 11,53 ±  0,05 (11,6) V. von den Elektronen auf; es wird 
also in He ais niedrigsto Anregung 1 1S0 — ->- 2 1PJ (nicht die Triplett-Interkombination) 
erreicht; in No u. Ar wird 2 3P 1 angeregt. Dio Wahrscheinlichkeit der Anregung der 
genannten Termo hat fur He bei 200 V., fiir Ne bei 160 V. ein Maximum; Ar zeigt 
von 100 bis 150 V. schnell, dann langsam sinkende Ausbeutc. In He kann ein im StoB 
ionisierendes Elektron die Halfte seiner uberschiissigen Energie (uber Ionisierungs- 
potential) an das ausgel. Elektron abgeben; kleine Yerluste sind jedoeh wahrschcinlieher. 
(Physical Rev. [2] 38. 876—87. 1/9. 1931. Washington, Univ.) B e u t l e r .

O. Fischer und w. Hanie, Uber photograpliische Messung von Anregungsfunklionen 
im Argonspektrum. Mit der C. 1931.1. 2020 beschriebenon Methode wird im Elektronen- 
stoBrohr Ar von 0,015 mm Druek bei Spannungen zwisohen 15 u. 100 Volt (in 12 Stufen) 
angeregt u. das Leuchten im Spektrographen aufgenommen. Mit Hilfe yon Schwarzungs- 
marken werden die Aufnahmen photometriert u. die Anregungsfunktionen (d. h. dio 
Intensitat in Abhangigkeit yon der Voltbeschleunigung der stoBenden Elektronen) 
fiir die einzelnen Linien ennittelt. Die Ergebnisse sind in Tabellen cnthalten; Bogen- 
u. Funkenlinien zwisehen 3900 u. 4700 A wurden untcrsucht. Es ergibt sich, daB bei 
Spannungen von ca. 100 Volt die Funkenlinien fast so intensiy sind wie die Bogen- 
linien, daB also beim Ar oino holie Wahrscheinlichkeit fiir Ionisierung +  Anregung in 
einem Akt beim StoB eines Elektrons yorhanden ist. (Ztschr. wiss. Photogr., Photo- 
physik u. Photochem. 30. 141—46. Aug. 1931. Jena, Physik. Inst. d. Uniy.) B e u t l e r .

T. Barends, Intensilatsmessungen im Argonspektrum. Es wurde das Intensitats- 
yerhaltnis der (1 s—3 p)-Kombinationen des /Ir-Spoktrums gemessen. Dio Linien 
wurden mittels eines Konkaygitters photographiert. Ais Stufenabschwacher wurde 
ein Quarzplatinabschwacher benutzt. Die Aufnahmen erfolgten im Bereich von 4700 
bis 3900 A. (Physica 11. 275—81. 1931. Delft, Techn. Hochsehule.) K u n o  W o lf .

F. A. Jenkins, Yale K. Roots und Robert S. Mulliken, Das role Cyanbanden- 
system. Dio Vermessung der roten CN-Banden in groBer Dispersion zeigt, daB der 
Elektroneniibergang 2/7 — ->- 2S  zum Grundterm fiihrt. Kantenformel (in cm-1): 
v =  14403,22 +  1724,24*/ — 12,883«'2 — 2055,62 i / ' +  13,176i>"2 (Grundterm aus den 
yioletten Banden: co0"  =  2055,64; x"a>0"  =  13,25 cm-1). Die Rotationsterme werden 
aus den (2 — 1), (4 — 1), (3 — ->- 2), (4 — >- 2), (5 — 3), (5 — >- 2) u. (6 — y  3) 
Teilbanden bestimmt zu: Bv"  — 1,8904 — 0,0173y". — Der obero Term ist ein „yer- 
kehrt“ liegender 2/7-Term, A =  —52,2 cm-1, Kopplung zwisehen Fali a u. b mit 
AIBC — —31,4; Rotation: Bv' =  1,6554 — 0,01746^'. Storungen treten besonders fiir 
v =  4 u. =  5 infolge Wechselwrkg. mit dem hóheren 2JS-Term auf. Die yl-Verdopplung 
wird sehr groB in den gestorton Tormcn u. wechselt plotzlich ihr Vorzeichen dort, wo 
Terme mit gleicliem J  des 2JT-Zustands iiberschneiden (2/7 mit J  =  13J, 25J, 27i). 
Die Lage der Terme des -TI- u. des oberen 2I7-Zustands relatiy zueinander kann so 
auf 1—2 cm-1 genau fixiert werden. (Physical Rey. [2] 38. 1075—77. 1/9. 1931. Uniy. 
of Calif.; Findlay Coli.; Uniy. of Chicago, Depts of Physics.) B e u t l e r .

L. Goldstein, tJber die Intensitatsveńęilung in den kontinuierlichen Banden des 
Hz-Speklrums. Es wird dio Intensitatsverteilung im H2-Kontinuum wellenmechan. 
berechnet, das durch die Instabilitat des l 3J?-Terms entsteht. Ais obero Terme werden 
MORSE-Funktionen der stabilen Tripletterme eingesetzt, fiir den instabilen Endterm 
eine ebene d e  B r o g l ie -Welle. Es ergibt sioh, daB die Intensitat am gróBten fur das 
ultrayioletto Ende jedes Triplettubergangs ist (kinet. Energie der H-Atome gleich 0), 
daB also jedes solche Band nach Rot abschattiert ist. Dies steht in t)bereinstimmung 
mit den Beobachtungen. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 485—88. 28/9.1931.) B but.

H. Stahl, tlber den Einflup von Druek und Fremdgasen bei der Inlensitdtsschwdchung 
der Balmerlinien durch schwache magnetische Fclder. Es werden in einem besonders
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konstruierten Entladungsrohr Kanalstrahlen senkrecht zur Strahlrichtung in cinem 
Magnetfeld beobachtet, u. zwar 1. H-Kanalstralilon in  H2, 2. in N2, O, oder He, 3. He- 
Kanalstrahlen in H„. Die BALMER-Linien ersoheinen in letzterem Palle durch StoB- 
anregung. Magnet. Feldstarke bis 40 Gauss, die Auslóschung der BALMER-Linien 
wurde im  Spektrographen durch photograph. Photometrierung bcstimmt. — Durch 
das Magnetfeld wird der polarisierte Anteil des BALMEE-Lichtes geschwacht, StóBe 
(Druckerhóhung) wirken depolarisierend. (Ztschr. Physik 72. 478—87. 28/10. 1931. 
Berlin-Reinickendorf.) B e u t l e r .

Egil A. Hylleraas, Uber die Elektronenlerme des Wasserstoffmolekiils. Das Wasser- 
stoffmol. wird nacli der Methode rechner. behandelt, daB zunaehst Gleichungcn fur 
das Mol.-Ion H2+ aufgcstellt werden: Ein Elektron im Kraftfeld von 2 Kernen wird 
nacli SciTRODINGERschen Ansiitzen behandelt. Daraus wird durch numer. Aus- 
wertung die Energie des H2+-Ions im Grundzustande zu 16,182 ±  0,004 Volt ge- 
wonnen. Dann werden die Eigenfunktionen des H2 angesetzt u. die Werte fiir die Energie 
des Mol. durch eine Stórungsrcchnung erhalten. Fiir die Dissoziationswarme des II„ 
wird 4,37 ±  0,12 Volt bcrechnet; 4,42 Volt wird fiir den wahrscheinlichsten Wert 
gehalten. Die Stórung in den angeregten Zustanden wird klein, wenn fiir das aufierste 
Elektron mit ,,halbcn“ Kernladungen gerechnet wird. Unter Vernachlassigung einiger 
Korrekturglieder werden die angeregten H2-Terme bercchnot; fiir kleine Kernabstande 
(gcringc Scliwingungszahlen) sind die Werte gcnau. Der Grundzustand muB wegen 
seiner groBcn Stórungsenergie gesondert behandelt werden. Die berechneten Disso- 
ziationswarmen der 2-quantig angeregten Tenne (z. B. 2p 11J u. 2p 3IJ) stimmen auf 
maximal 0,2 Volt mit den Beobachtungen iiberein, auch dic Kernabstande u. Os- 
cillationskonstanten kommen richtig heraus (Tabelle). (Ztschr. Physik 71- 739—63. 
26/9. 1931. Bergen, Chr. Michelsens Inst.) BEUTLER.

H. S. W. Massey, Das dreialomige Wasserstoffion H3+. Das łon H3+ ist in Ent- 
ladungen massenspclćtroskop. nachgewiesen worden. Es werden wellenmechan. die 
Stabilitiitsbcdingungen fiir II3+ untersuclit. Dabei wird von H.,+ u. II-Atom u. anderer- 
seits von H2 u. H+ ausgehcnd die Stórungsenergie u. Wechselwrkg. berechnet; der 
lctzto Fali ist einfacher auszuwerten, da das eine Teilchen (H+) kein Elektron besitzt. 
Fiir H2 wird sowohl der 12- ais auch der 3i,’-Term berueksiclitigt. Dic Reclinung ergibt 
eine sehr gcringc Bindungsfestigkeit des H3+, so daB nicht cntschieden werden kann, 
ob die Bindung noch ais homóopolar oder nur ais Polarisationsverb. zu bezeichnen ist. 
Der Kernabstand ist sehr grofi. — Bei der Bercchnung erweisen sich die Symmetrie- 
verhiiltnisse der Kerne ais sehr wesentlich. Infolge des Kernspins des Protons ist die 
Zusammenfugung von 3 Protonen in symmctr. Funktionen naeh der FERM I-Statistik 
yerboten. Es wird geschlossen, daB deshalb 3 gleiche Atome ohne Kernspin leiehter 
stabile Verbb. (z. B. 0 3) ergeben ais solclie ohne Kernspin (z. B. N3). (Procecd. Cam
bridge philos. Soc. 27. 451—59. 31/7. 1931. Cambridge, Trinity College.) B e u t l e r .

A. Fowler und J. s. Badami, Das Spektrum der Wcisserstoff-Stickoxydulflamme. 
Es werden Flammen von N„0 mit H2 erzeugt, bei denen entweder beide Gase gemischt 
(in ycrschiedenen Verhaltnissen) an der Luft verbrannt werden oder auch beide ge- 
trennt einem Geblase zugefiihrt werden, H2 der auBeren, N20  der inneren Zuleitung, 
in einigen Fallen auch umgekehrt. Dic auftretcnde Verbrennungszone des H2 +  N20 
hat eine aprikosenfarbene stark leuchtendc u. eine grunliehe Zone; die Flammcnformen 
unter den Yerschiedcncn Misehungsbedingungen werden beschrieben u. in Reproduk- 
tionen wiedergegeben. — Die Aufnahmen in kleinem Quarzspektrographen zeigen, 
daB alle liier auftretenden Banden auch bei der NH3 -f 0„-Flammc Yorhandcn sind: 
Die a-Banden des Ammoniaks (NH2 ?), die /J-Banden (XH, 3360 A), die OH-Banden 
u. die NO-Banden (3. positive Stickstoffgruppe). Fiir diese Bandensj'steme wird aus- 
fuhrlich die Literatur angegeben. Ais Verunreinigung treten die Na-D-Linien u. die 
Cyanbanden auf. AuBerdem zeigt sieli ein Kontinuum iiber das ganze sichtbare Gebiet. 
Die Intensitatsverteilung auf die einzelnen Banden ist bei den Ycrschiedenen Flammen- 
formen wechsehid, die ScHUSTER-Banden (NH3) werden nicht beobaehtet. (Proceed. 
Roy. Soc., London Serie A. 133. 325—32. 1/9. 1931. South Kensington, Imper. 
Coli.) B e u t l e r .

F. W. Loomis und R. W. Wood, Der Kernspin des Kalium. Im 13 m-Gitter- 
spektrographen (105 000 Linien) wird in 4. Ordnung das Absorptionsspektrum des 
K-Dampfes (in Stahlrohr geheizt) mit der Sonne ais Liehtąuelle aufgenommen. Im 
Gebiet Yon 6440—6700 A, das untersucht wurde, sind die starken Banden (2 — >- 0), 
(1 — ->- 0), (1— >- 1), (0 — >- 1) u. (0 — ->-2) des roten Systems auBer einigen



1932. I .  A r  Ato m stu u k tu r . R a d io c h em ie . P iio to c h em ie . C37

schwacheren vorhanden. In der (0 — ->- 2)-Bandc zeigt sich deutlich, daB in dem ein- 
fachen Q-Zweige die Linien mit alternierender Intensitat erscheinen. Das K-Atom 
muB also einen von 0 yerschiedenen Kemspin besitzen, wenn auch die Atomlinien 
bisher ais einfach geltcn. Es wird ein Wcrt fiir i von 1, oder 2 yermutet. Die Móg- 
liclikeit des Ausfallens alternierender Rotationslinien w'ird durch Priifung der Linien- 
abstiinde an der Bandenformel ausgesehlossen, da sonst keine verniinftige Beziehung 
der Bandenkonstanten fiir K2 zu Na, u. Li2 besteht. (Physical Rev. [2] 38. 854—56. 
1/9. 1931. New York, Tuxedo Park, The Alfred Loomis Lab.) Be u t l e r .

Harold C. Urey, Die alternierenden InlensiWien in den Nar Banden. Dio von 
L oom is u . W ood  (C. 1928. II. 1744) gegebeno Rcproduktion der Na2-Banden wird 
photographiert u. mikrophotometr. ausgewertet. Es zeigt sich, daB alternierondo 
Intensitaten auftreten mit starkeren, ungeraden Linien — wobei die Nummerierung ais 
„2,£-Rotationsniveaus“ durchgefiihrt wird. Besonders deutlich ist dies am gut auf- 
gelostcn P -Zweig (Termo 28—57), doch auch im Q- u. R -Zweig bemerkbar. Der Kern- 
spin wird zu S 5/2 goschiitzt; es treten wie bei II2 in don Kernen antisymm. Terme auf. 
Eine quantitative Vermessung ist im Gange. (Physical Rev. [2] 38. 1074—75. 1/9. 
1931. New York, Columbia Univ. Dep. of Chem.) Be u t l e r .

Takeo Hori, Das Emissionsspeklrum des Natriumhydrids. Das C. 1930. II. 1036 
beschriebene Absorptionsspektrum des NaH wird durch ein Emissionsspektrum er- 
ganzt, das von 3540—5050 A reicht u. ca. 1600 Linien umfaBt, also viel komplizierter 
ist ais das Absorptionsspektrum (3680—4450 A). Lićhląuelle: Na-Lichtbogcn in H2 
von 20 cem Druck bei 450 Volt u. 2,5—3Amp.; Abstand zwischen Kathode (ge- 
schmolzencs Na in Messingschale) u. Anodę (Cu-Stift) ca. 5 mm Aufnahme in 1. u.
2. Ordnung eines 2 m-Gitters (mit 0,12 mm u. 0,24 mm pro A Dispersion) in 1,5 bis
5 Stunden. — In  Tabellen sind die Bandenlinien mit Intensitat u. Zuordnung auf-
gefiihrt. Das gesamte System ist cin — y  ^E-tlbergang mit den Kernschwin- 
gungen: v =  23696,1 +  335,24 u' +  4,416 u’- —  0,3147 u '3 — (1170,8 u" — 18,9 m"2).
Tragheitsmomcnte der beiden Terme: I "  =  5,65'10_,io g-cm2, 1' =  14,66-lO-40 g-cm2; 
Kernabstiinde: r ” — 1,88-10~8 cm, re' =  3,03-10-8 cm. Dio Dissoziationsenergien 
betragen: Grundterm 2,24 Volt; angeregter: 1,47 Volt. Der Grundterm zerfallt in 
zwei n. Atome, der angeregte in (l2 S—)H-Atom u. (22P—)Na-Atom. — In  dem Gang 
der Schwingungsąuanten des angeregten Term zeigen sich Entkopplungserseheinungen. 
(Ztschr. Physik 71. 478—531. 3/9. 1931. Port Arthur, Physik. Lab. d. Techn. Hoch- 
schule.) Be u t l e r .

D. S. Hughes, Die Isolopenaufspillung in den Speklren des L i i .  Dio Lil-Linien 
6708 A (l2 S  — y  22P) u. 3232 A (i2<S—23P) werden in Absorption (langes Rohr bei 
yariablem Dampfdruck des Li), die Linie 6104 A wird in Emission aus einer Hohlkathode 
aufgenommen. Lichtąuclle fiir dio Absorption: Kohlebogen oder Cu-Bogen mit Li- 
Carbonat (erzeugt verbreitcrte, nicht selbstumgekehrte 3232 A-Linie). Aufnahme in 
4. Ordnung in Plangitter oder Konkavgittcr (6 m) mit je 90 000 Strichen. Dio Auf- 
nahmen u. Mikrophotometerkurycn sind reproduziert. Es werden die Dublettauf- 
spaltungen (Ax) u. die Isotopenverschiebungen (A2) fiir Li7 u. Li8 gefunden zu: 

Linie 6707,84 A A 1 =  0,155 A A a =  0,156 A
„ 6103,59 A zlx =  0,112 A A2 =  0,00 A
„ 3232,67 A A 1 =  0,01 A At =  0,058 A.

(Physical Rev. [2] 38. 857—61. 1/9. 1931. Univ. of Chicago.) B e u t l e r .
W. R. van Wijk und A. J. van Koeveringe, Intensilalsmessungen im Banden- 

speklrum des Lithiums. In  einem Stahlrohr von 60 cm Lange u. 2 cm Weite, das Glas- 
fenster an den Enden tragt, wird Li-Dampf durch Heizen des mittleren Teils erzeugt. 
Das Absorptionsspektrum wird mit W-Lampe oder Kohlebogen ais Lichtquelle im
6 m-Gitter aufgenommen (1/2—1 Stunde Beflchtungszcit). Die Emissionsbanden im 
Kohlebogen werden durch Verwendung einer Kathode, die mit Na-Salz gefiillt ist, 
vóllig unterdriickt. — Die Li2-Banden bei 4900 A u. bei 6554 A werden in erster Ordnung, 
die bei 4838 A in 2. Ordnung aufgenommen. Mittels Intensit-atsmarken u. MoLL-Mikro- 
photometer werden die Intensitaten der Bandenlinien yermessen. Es ergibt sich fiir 
das Verhaltnis der alternierenden Intensitaten der Rotationslinien der Wert 1,63, in 
Obereinstimmung mit dem Befund yon H a r v e y  u . J e n k in s . Dies sichert den Wert
i =  3/s fur den Kemspin des Li7-Atoms. Das Intensitatsverhaltnis der Q-Linien zu 
den P-Linien in der 4900 A-Bande wird zu 2,0 gefunden. Die Photometrierung der 
Isotopenbandenlinien Li6 Li7 ergibt fiir das Mengenyerhaltnis Li7: Li6 den Wert 7,2,
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der nicht mit dem Wert 13 aus dem At.-Gew. iibereinstimmt. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 132. 98—107. 2/7. 1931. Utrecht, Physik. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

B. Trurnpy, Die konlimtierliche Absorption in Lithium- und Natriumdampf. Experi- 
mentelle und łheorełische Untersuchungen. Das Absorptionsspektrum des Li-Dampfes 
wird im Quarzspektrographen in der Nahe der Seriengrenze des Li-Atoms (ca. 2320 A) 
aufgenommen. Das Grenzkontinuum wird bis zur Durchlassigkeitsgrenze des Quarzes 
(2150 A) erhalten. Es wird mit Hilfe von Schwarzurigsmarken photometriert u. so 
der Abfall des Absorptionskoeffizienten innerhalb des Kontinuums in Abhangigkeit 
von der Wellenlange bestimmt [von v/ R  =  0,396 (Seriengrenze) bis v/R  =  0,423 
(Apparaturgrenze)]. Der Bezug der Absorption auf den Wert der „Zahl der Dispersions- 
elektronen“ /  ergibt einen Verlauf von df/dE (E — vjR—0,396), das mit wachsendem 
E  etwas abnimmt (ea. 5%). Dies stimmt mit den friiher ausgefuhrten wellenmechan. 
Rechnungen iiberein. — Fur Na sinkt die Intensitat des Kontinuums viel schneller 
von der Seriengrenze nach Ultraviolett ab; dieses Verh. wird auch von der Theorie 
quantitativ richtig wiedergegeben. (Ztschr. Physik 71. 720—34. 26/9. 1931. Trondjem, 
Techn. Hochsch.) B e u t l e r .

Otto Laporte, George R. Miller und Ralph A. Sawyer, Das ersle Funken- 
spektrum des Rubidium (R b ll). (Vgl. C. 1931. II. 960.) In einer He-Entladung mit 
Hohlkathode, in der etwas Rb sich befindet, oder im Funken zwischen ausgebohrten 
Al-Elektroden, die mit RbOH gefullt sind, ais Liehtąuellen wird das Rbll-Spektrum 
erhalten. Im Vakuumspektrographcn werden in 3. Ordnung die Resonanzlinien ver- 
messen, auBerdem wird das Spektrum in Glas- u. Quarzspektrographen aufgenommen. 
Die Analyso von REINHEIMMER u . von OTSUKA war im wesentliehen korrekt, aber 
unyollstandig. Dio Einordnung wird mit Hilfe der Aufspaltung der ticfsten Terme 
(Resonanzlinien) durcligefuhrt., Es liegt eine gemischte Kopplung der Elektronen vor, 
die naher zur (j j) Kopplung liegt. Die gefundenen Terme haben die Elektronen- 
konfigurationen: ip 5 id, 4 ps 5 s, 4 p5 5 p, 4 p6 5 d, 4 ps 6 s; ihre Abstande werden 
mit denen des KrI-Spektrums yerglichen. Die SP2- u. 3P 1-Terme aus 4 ps (5 s, 6 s) 
werden von den gleichen Termen von 4 p5 (4 d, 5 d) untersehieden. Die Anregungs- 
energie des R b ll wird von metastabilen He-Atomen geliefert u. erzeugt (durch Reso- 
nanz bei StóCen) ein Intensitatsmaximum, das eine Prufung des energet. Termschemas 
bedeutet. Ionisierungspotential Rb+ — >- Rb++: 27,3 Volt. (Physical Rev. [2] 38. 
843—53. 1/9. 1931. Ann Arbor, Univ. of . Michigan.) B e u t l e r .

Wilhelm Schiitz, tiber das Kernmoment des Casiums. Vf. berichtigt die von 
B a r t h  u . S c h u tz  (C. 1931. II. 2966) angegebenen Resultate einer photograph.-photo- 
metr. Messung des Intensitatsverhaltnisses der Hyperfeinstrukturkomponenten der 
Cs-Linie 4555. Eine erneute Auswertung des Beobaehtungsmatcrials ergibt den Wert 
T7korr. =  1,41 u das Kernmoment i =  5/„. Ais maximale Fehlergrenzen fiir den letzten 
Wert werden die Kernmomente i =  ?/2 u. 4/2 angegeben. (Naturwiss. 19. 1007. 11/12. 
1931. Miinchen, Physikal. Inst. d. Univ.) G. S c h m id t.

J. C. McLennan und M. F. Crawford, Die Hyperfeinstruktur des Thallium II . 
(Vgl. C. 1931. I. 422.) Ais Lichtąuelle diente eine kondensierte Entladung oder eine 
elektrodenlose Entladung mit groBer Kapazitat in Tl-Dampf in einem (Juarzrohr. Auf- 
nahmen in 1. bis 4. Ordnung eines 3 m-Gitters von 60000 Strichen. Es werden ca. 
60 TlII-Linien zwischen 2298 u. 7072 A aufgenommen; dereń Feinaufspałtung wird 
in Tabellen angegeben, die Termaufspaltung fiir ca. 40 Terme wird berechnet. Zur 
Erklarung wird das Kernmoment i — 1/i angegeben, keine der beobachteten Linien 
zeige Andeutungen fur das von SCHULER u. K e y s to n  (vgl. C. 1931. II. 1977) gefundene 
Tl-Isotop TI203. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 132. 10—21. 2/7. 1931. Toronto, 
Mc Gill-Uniy.) BEUTLER.

J. B. Green und John Wulff, Der Paschen-Back-Effekt der Hyperfeinstruktur 
des Thallium II. (Vgl. C. 1931.1. 1570, 1931. II. 2836, sowie vorst. Ref.) In  Ar von
5 m m  D ruck w ird bei 550 V olt u. 3 Amp. ein starkes Funkenspektrum  des T l 
erzeugt; Aufnahm e in  5. O rdnung des 6,3 m -G itters bei magnet. Feldstarken von
0,14700, 32500 u. 43350 GauB. E s w ird die Linie 3092 A des Tl I I  untorsucht (j =  0 — y  
j =  1). D a keine RUSSELL-SAUKDERS-Kopplung vorliegt, werden die Form eln von 
H o u s to n  fu r gemischte K opplung zur Bereehnung der A ufspaltung des Tl II-T erm s
6 s 6 p 1P l im Magnetfeld angewendet; bei 43350 GauB ist der PASCHEN-BACK-Effekt 
fast vollstandig. Die Beriicksichtigung des Kernmoments i — 1j 2 ergibt eine theoret. 
Lage der parallel u. senkrecht polarisierten Komponenten der 3092 A-Linie, die mit 
der gefundenen fiir alle Feldstarken vóilig ubercinstimmt. Linien vom Tl-Isotop er-



1932. I. A,. A t o m s t r u k t u r . R adtocijemir. P hotochEm ie . 639

scheinen niclit. Die von Mc L e n n a n  u . C r a w f o r d  angegebcnc Struktur sei unrichtig, 
da ungeniigendes Auflósungsvermógen angewcndet ist. (Ztsclir. Physik 71. 593—99. 
19/9. 1931. Tiibingen, Physik. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

A. Harvey, Deut-ung der Spektren von CaF und SrF. (Ygl. C. 1931. I. 3331.) Dio 
Spektren yon CaF u. SrF werden mittels 6 m-Gitter in Emission u. Absorption (1100 
bis 1200°) aufgenommen. Die Rotationsstruktur ist nicht auflósbar; infolge der nie- 
drigeren Temp. bei den Absorptionsaufnahmen sind nur geringcre Rotationscjuanten- 
zahlen entwickelt; aus dcm Abstand der Kopfe der P- u. <2-Zweige gelingt eine Analyse 
der Banden. Es ergibt sich fiir CaF:

-n±  — >- vt =  16493,6 c m -'; B, =  0,3246 cm- 1 1
„ a . .  ’ _  \ B" =  0,3215 cm-1-Tli — >- *2: —  16565,8 cm *; B .2 =  0,3268 cm

Daraus ergibt sichfurden Grundterm des CaF: =  86-10~40 g-cm2, r0"  =  2- 10-8em.
Die Banden der ~S — >- 2.2-Systeme sind naeh Rot abschattiert, die Feinstruktur 
ist tcilweise aufgelóst; die zweifachcn Kopfe werden zwei i?-Zweigen zugeschrieben, 
die aus einer groBen ę-Typ-Verdopplung entstehen. — Infolge der hohen Rotations- 
ąuantenzahlen in den Bandenkópfen treten UnregclmiiBigkeiten in den Kantenformeln 
auf; einige Umnummerierungen in den Bandenserien2i 7 ^  — y  + ^ u. - 2 ^  + '' — y
-2 W werden vorgenommen. — In den SrF-Banden — y z g W  wjrci <}er j so.
topeneffekt fiir Sr80 u. Sr88 aufgefunden; fiir CaF kann ein soleher nicht nachgewiesen 
werden. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 133. 336—50. 1/9. 1931. Univ. of 
Calif., Dop. of Physics.) Be u t l e r .

L. W. Johnson und R. C. Johnson, Das Bandcnspeklrum des Yttriumoxyds (YO). 
Mit einer Bemerkung iiber die ScO- 'und LaO-Systeme. (Vgl. Me g g e r s  u. W h e e l e r ,
C. 1931. II. 960.) Ein Kohlobogen, dessen Anodo ausgebohrt ist u. ein Gemenge von 
Yttriumoxyd mit etwas Na2C03 enthalt, wird mit 10—15 Amp. betrieben. Eine gelbo 
Flamme steigt ca. 7 om iiber den Bogen auf u. gibt Spektrogramme der YO-Banden 
in 1. Ordnung eines 6 m-Gitters bei 15—30 Min. Exposition. — Im Bereieh Gelb-Rot 
des Spektrums werden 4 Bandensysteme mit yerschiedenen Elektronenspriingen 
analysiert, jedes hat 0 — ->- 0, 0 — y  1 u. 1 — ->- 0 t)bergiinge. Die Aufstellung von 
Kantenformeln begegnet Schwicrigkeiten: die theoret. Formel bezieht sich auf die 
Ursprungspunkte der Einzelbanden (O-Rotation), die hier sehr entfernt von den Kanten 
zu liegen scheinen. Rotationsstruktur ist nicht aufgelóst. Die Konstanten fur die 
Schwingungsgleichung F v =  wc (v +  | ) —xc-we (v -(- £)2—yc-we (v +  i )3 sind deshalb 
etwas yerschieden, je naeh ihrer Ableitung aus den Schwingungsiibergangen. Fiir die 
Systeme I—IV werden angegeben (in cm-1):

System Ableitung: < Ve < < y "  K ve

■ 1

11 1
III
IV

(1.0) u. (0,0) 
(0,0) u. (0,1)
(1.0) u (0,0) 
(0,0) u. (0,1)

(0,0)
(0,0)

812,09
804,77
815,64
809,82

2,885 
2,793 
3,006 
2,589 

wie I ? 
wie 11 ?

0,0160

0,0087 i 
0,0055 |

!

854,45
845,70
857,53
851,82

2.427 
2,391 
2,270 
2,168 

wie I 
wie II ?

0,0094

0,0386
0,0160

16761.0 
16760,8
16324.2
16324.2
16854.1 
16418,6

Es wird yermutet, daB I der -TI\ — ->- 2E- u. daB II  der 2/7iV, — >- ^-Ubergang ist 
mit einer Aufspaltung des yerkehrt liegenden 277-Terms von 436,7 cm-1. Ferner wird 
yermutet, daB die Serien III. u. IV. dio P-Zweige der Banden sind, dereń (2-Zweig- 
kanten die Systeme I  u. II  bilden. — Im Blau-Grun werden ebenfalls nacli Rot ab- 
schattierte Banden aufgenommen, dio ein System V mit der Formel bilden:

854,64 W  -ł-ł) — 2,71 (»"-f*)2
—  04 (o"-fi) — 2,81 (w" i)s

Es liegt ein Dublettsystem 2S  —>- -S  vor, das zum gleichen Endzustand wie 277 —y  
fiihrt; die beobachteten Kanten werden yon den Iłv  u. 7?„-Zweigen gebildet.

Analog sind die Systeme des ScO folgendermaBen gedeutet: I  ais 2S  — y  2E ;
II, III, IV u. V ais 2f l ’i , , '/. — y  2i ’-t)bergang. In LaO seien naeh der Analyse von 
JEV0NS: 3 ein 2S  — y  Ż; 4, 5, 6 u. 7 das 227 — y  ^-System ; dagegen werden 1 u.
2 dem tlbergang von einem hóheren 277-Torm zum gleichen ^-Grundterm  zugeordnet. 
(Proeeed. Roy. Soc., London, Serie A. 133. 207—19. 1/9. 1931. London, Univ. Kinga 
Coli.) ‘ B e u t l e r .
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Allan C. G. Mitchell, Vergleich der LichtgueUen jur Zinkresonanzstrahlung. Eine 
mit Zn-Dampf gefiillte Resonanzzelle dient dazu, verschiedene Lichtquollon der Zn- 
Linie 3075 A in bezug auf dereń Wirksamkeit zur Erzeugung yon Resonanzfluorescenz 
zu untcrsuchen. Die Zn-Zelle enthalt Dampf yon den Sattigungsdrucken zwischen 
320—400°. Ais Lichtąuelle dienen: 1. Ein Entladungsrohr mit Al-Elektroden, das 
mit 4500 Volt u. 0,5 Amp. betrieben wird. Dieses tragt in der Mitte einen T-Ansatz, 
in dem Zn-Metall auf 450—470° gekeizt wird. 2. Eine Birne mit Gluhkathode u. lialb- 
zylindrischer Anodę (Ni), dio mit 5 Amp. bei 110 Volt betrieben wird. Sie enthalt 
etwas Zn u. befindet sieli in einem Ofen bei 370°. 3. Ein Rohr mit Hohlkathode aus 
Ni, die etwas Zn enthalt; Betrieb bei ca. 1 mm He mit 750 Volt u. 0,2 Amp. Das Licht 
wird durch ein yon einem Gasstrom umspiiltcs Fenster beobachtet (nach CARIO u . 
L o ch te -H o ltg rey en ). — Die 3 Lichtąuellen erweisen sich ais ungefiihr gleich in 
der Ausbeute an Resonanzstrahlung; 1. ist an Intensitat uberlegen, lauft aber inkonstant.
2. u. 3. geben konstantę Liehtstiirke; 2. arbeitet am ókonomischsten. (Journ. Franklin 
Inst. 212. 305—16. Aug. 1931. Philadelphia, PA. Bartol Research Foundat.) Beutl .

J. Fridrichson, Unlersuchungen iiber die Fbuorescenzslrahlung des Mangandampfes. 
(Vgl. C. 1931. I. 3332.) Ein 6 em langes u. 3 cm weites QuarzgefaS wird entgast, mit 
etwas reinem Mn yersetzt, evakuiert u. abgeschmolzen. In den auf 700—900° erhitzten 
Mn-Dampf wird axial zum Gefafi das Liehtbiindel eines stark kondensierten Mn-Funkens 
abgebildet u. seitlich das Fluorescenzliclit im Quarzspektrographen aufgenoinmen. 
Es zeigen sich die Linien 4032 u. 2798 A in Fluorescenz (1 S—2 JP' u. 1S—2 3P) bei 
ca. 4 Stdn. Belichtung. WeiBes Licht (Gliihlampe) ergibt 4032 A ais Fluorescenz. 
Bei gróBerer Dispersion wird 4032 A in 3 Triplettkomponentcn aufgelóst (3P 0, j, 2), 
die Auflósung der Linie 2798 A gelingt nur unyollkommen. — Die Anregung deB Tri- 
pletts 4032 A golingt auch gut mit Cu- u. Ag-Funken, schleehter mit Co-, Cr- u. Zn- 
Funken ais Lichtąuelle. Dies wird der Absorption der Stickstofflinie 4035 A aus dem 
Funken durch den Mn-Dampf zugeschrieben; die Triplettkomponenten werden dann 
durch Resonanz boi StoBen zweiter Art erzeugt. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences 
Lettres Serie A. 1931. 69—75. Warsehau, Univ.-Inst. f. Exp.-Physili.) B e u t l e r .

J. C. Mc Lennan, Elizabeth J . AUin und K. E. Hall, Das Kernmoment des 
huliumatoms. (Vgl. C. 1931. I. 423.) Ein Quarzentladungsrohr, dessen 2 zylindrische 
Róhren (8 cm lang, 2,5 cm Durchmesser) durch eine Capillare von 4 cm Lange u. 0,8 cm 
Durchmesser yerbunden sind, wird mit Hochfreąuęnz (Rólirengenerator) von 10 000 
bis 14 000 Periodcn durch AuBenelektroden erregt. InCl3 ist in das Quarzrohr yor 
der Eyakuicrung eingefiihrt. — Im Stufengitter (45 Platten von je 1,476 cm Dicke 
u. 0,1 cm Stufenhohe) werden die Linien 4511 u. 4102 A untersucht, mittcls Quarz- 
Lummerplatte von 13 cm Lange, 1,45 cm Breite u. 0,496 cm Dieke diese selbcn Linien 
u. auBerdem 3039, 2933, 2837 u. 2754 A. Aufnahmen der Linien sind in Reproduktionen 
gegebcn, ihre Aufspaltungon in Tabellen. Fiir die einzelnen Terme wird berechnet:
5 p 2Py , : Aufspaltung 0,343 cm-1 ; 5 p ~P3l,: 0,081; 6 s 2iS‘/5: 0,313; 5 d 2D1/ ,:—0,06;
7 s 2<S>/,: 0,10; 6 d -D‘/t : 0 cm-1. Es wird das Kernmoment von i =  { fiir die beste Deu- 
tung der Aufspaltung u. Intensitaten der Hyperfeinstruktur angegeben, abweichend- 
von J a c k so n . (Proeeed. Roy. Soe., London. Serie A. 133. 333—35. 1931. Toronto, 
Mc GiLL-Univ.) B e u t l e r .

R. J. Lang und R. A. Sawyer, Das ersłe Funken spektrum des Indiums, In  II .  
Ais Lichtąuelle dient eine Entladung in He oder Ne, boi der In in einer Kohle-Hohl- 
kathode oder ais Auskleidung einer W-Hohlkathode sich befindet. Aufnahmon im 
Vakuumspektrographen bis 500 A herab, ferner in Quarz- u. Glasspektrographen von 
groBer Dispersion. — Die absol. Termwerte wurden so berechnet, daB die R y d b e rG - 
Nenner der Serien den gleichen Gang aufweisen, wie im Alll-Spektrum. In Tabellen 
sind die Wellenlangen yon ca. 120 beobachteten Linien des In II-Spektrums mit Inten
sitat u. Zuordnung angegeben, ferner die Werte yon ca. 40 Termen, die ein Singulett- 
u. ein Triplett8ystem mit yerhaltnismaBig starken Interkombinationen bilden. In 
den 3P-Termen zeigen sich UnregelmaBigkeiten; die -Terme yerletzen die Serien- 
formel u. die Intervallregeln. Der tiefste Term 1»S'0 liegt bei 152 213 cm-1 ; die Ioni- 
sierungsspannung In+ — y  In++ betragt 18,79 Volt. (Ztschr. Physik 71. 453—59. 
3/9. 1931. Charlottenburg, Physikal. Techn. Reichsanstalt.) B e u t i e r .

H. Schiiler und J. E. Keyston, Hyperfeinstruktur und Kemmcmente des Queck- 
silbers. (Vgl. C. 1931. II. 2966.) In einer Glimmentladung von Edelgasen mit Hg- 
Zusatz oder einer Glimmentladung in reinem Hg, die in einem besonders konstruierten 
Rohr mit gekuhlten Fe-Elektroden bei 1800 Volt u. 150 mA betrieben wird, werden
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sehr scharfe Hg-Linien erzeugt. Vorzerlegung im Prismenapp., Auflósung der Linien 
m it PŹROT-FABRY-Etalons in 12 Stufen zwisehen 2 u. 20 mm Aufl6simgsvermogen: 
Fiir Rot u. Grtin oa. 1 000 000, fiir Violett ea. 400 000. Dio Doutung der Hyperfein- 
strukturen ergibt: Die Isotopen 198, 200, 202 u. 204 haben das Kernmoment 7 =  0, 
Hg189 hat I  =  £ u. Hg201, I  =  f. Hg199 hat regelrechte Lago der Hyperfeinstruktur- 
termo (wie Tl), Hg201 hat „verkehrte“ (wie Cd). Die Aufspaltungsbetrage sind in diesen 
beiden Fallen nahezu gleieli. Die geradzahligen Isotopen zeigen einen Effekt der Tem i- 
versehiebung, der in den Linien Hyperfeinstrukturkomponenten von nahezu gleiehem 
Abstand naeh der Protonenzalil geordnet erzeugt; die Schwerpunltte der Multipletts 
infolge Kernspinaufspaltung liegen auf dieser Reihenfolge. Anomalien der Aufspaltung 
zeigen sieh fiir die 1P 1-Serie; diese Serie zeigt aueh in der Lage der Terme Unregel- 
maBigkeiten. Die beobachteten Intensitaten stimmen mit denen iiberein, die aus den 
Multiplett-Summenregeln u. den von ASTON gefundenen Mengenverhaltnissen der 
Isotopen berechnet wurden. (Vgl. folg. Ref.) (Ztsehr. Physik 72. 423—41. 28/10. 1931. 
Potsdam, Astrophys. Observ. ElNSTEIN-Inst.) BEUTLER.

W. Zehden und M. W. Zemansky, Hyperfeinstruktur und Absorption der Queck- 
silberlinie 2537. (Vgl. vorst. Ref.) Die neuen Werte der Hyperfeinstruktur der 2537 A- 
Linie des Hg weichen von den fruheren erheblieh ab. Es wird eine Neuberechnung 
der Absorptionswerte fiir dieso Linio durchgefiihrt, die auf die Struktur (von SCHULER 
u. KEYSTON) u . die Werte der Oscillatorenstarke der Linie begriindet ist. Es zeigt 
sieh, daB die Beobachtungen von KOPFERMANN u . T ie t z e  in guter Obereinstimmung 
mit dem neuen Strukturbilde stehen. (Ztsehr. Physik 72. 442—4G. 28/10. 1931. Berlin- 
Dahlem, Kais. Wilhelm Inst. f. physik. Chem.) B e u t l e r .

A. G. Shenstone, Ullraionisierungspotentiale im Quccksilberdampf. Der nouo 
3P 2°-Term im Hgl-Spektrum (P a s c h e n ,  C. 1930. II. 3705) bei 15 925 cm-1 hat wahr- 
seheinlich die Konfiguration 5 d 96 s2 6 p  mit einem aus der 5 rf-Sehale angeregten 
Elektron, wie aus dem Vergleieh mit analogen Spoktren geschlossen wird. Von der 
Konfiguration 5 d B6 s2 sind noeh liohere Terme zu erwarten; die Storung in der Folgę 
der “Pn-Termo ist ein Beweis dafiir. Ein Teil dieser Terme, die zu dem (2D-)Hg+-Ion 
konvergieren, liegt uber der Seriengrenze de3 n. Hg I-Spektrums, dem (25-)Hg+-Ion. 
Diese Termo stohen in Wechselwirkung mit dem Kontinuum an der Seriengrenze, sio 
kónnen den E ffekt der „Autoionisation“ erleiden, der der Pradissoziation der Moll. 
entsprieht, ais AUGER-Effekt die Umwandlung des diskreten Term in ein Hg-Ion u. 
ein Elektron unter Freiwerden von kinet. Energie bewirkt. Die Ultraionisierungs- 
potentiale des Hg werden ais solcho Termo iiber der Seriengrenze gedeutot, die spontan 
in ein łon u. Elektron zerfallen. Fiir diesen tlbergang sind die gleichen Auswahlverbotc 
wirksam wie fiir die Pradissoziation: L, S, I  u. dio Symmetrie gerade oder ungerade 
miissen erhalten bleiben. Nur unter den gleiehen Bedingungen finden auch „Stórungen“ 
unterhalb der Seriengrenze statt. (Physieal Rev. [2] 38. 873—75. 1/9. 1931. Princeton 
Univ.) B e u t l e r .

Walter M. Nielsen, Der Temperatur einflu/3 auf das kontinuierliche Bandenspektrum 
des Quecksi\berdampfs. Li einem Kolben mit Aquipotential-Oxydkathode u. innen 
heizbarer Anodę wird eine Entladung von ca. 10-6 Amp. u. 23, 33 u. 43 V. (2 cm Elek- 
trodenabstand) in Hg-Dampf yon 1 bis 10 mm Druck eine Entladung erzeugt. Auf- 
nahmo durch ein Quarzfenster im Quarzspektrographen, so daB die Entfernung 
Kathode—Anodę langs des Spaltes abgebildet wird. Es bilden sieh Schichten in der 
Entladung aus; pro Schicht 5 V. Spannungsabfall, wie durch Abziihlen (auch bei 
hoheren Spannungen) ermittelt wird. Es ersoheint auf der Aufnahme eine breite Hg- 
2537 A-Linie, das Kontinuum bei 3300 A u. das bei 4850 A, sonst keine Hg-Linie. 
Die Variation der Tempp., im Raume u. an der Kathode u. Anodę (durch Regulierung 
von dereń Heizung) ergibt, daB bei hóherer Temp. die ultraviolette Bandę u. die 
2537-Linie ganz uberwiegend sind (750° absol.), bei niederer (500° absol.) dagegen die 
4850 A-Bande vorherrscht. Die Beriicksichtigung der Verschiebung des Gleichgewichts 
zwisehen (2 3P,-) u. (2 3P 0-) Hg-Atomen in Abhangigkeit von der Temp. ergibt einen 
volligen Parallelismus zwisehen dem Intensitatsverhaltnis der beiden Banden u. dem 
Mengenverhaltnis der beiden Atomterme. Deshalb wird die Erzeugung der 4850 A- 
Bande den (2 3P 0-), die der 3350 A-Bande den (2 3P r ) Hg-Atomen zugeschrieben. 
(Physieal Rev. [2] 38. 888—98. 1/9. 1931. Duke Univ.) B e u t l e r .

Heinrich Knhn, Zur Deulung der Quecksilberbanden. (Vgl. vorst. Ref.) Die von 
L o r d  R a l e i g h  im langwelligen Ultraviolett aufgefundenen diffusen Hg2-Banden- 
serien werden ais Fluktuationen gedeutet, ais Ubergange yon einem oberen stabilen
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Hg2-Mol.-Term zu einem unteren mit eincm sehr flaohen Minimum. Die „Herz“-Serie 
(durch Kern der 2537 A-Linie angeregt) hat einen oberen Term, der in ein n. u. ein 

-(2 3P0-) Hg-Atom dissoziiert; ihr gohort das Kontinuum bei 4850 A an; die Fliigel 
(,,wing“) -Serie liingegen (durch andere Wellenlangen angeregt) geht von einem Term 
aus, der in (2 3P1-) Hg u. ein n. Hg-Atom zerfallt; von dessen Potentialminimum fiihrt 
das Kontinuum bei 3300 A zu der PotentiaIkurve (AbstoBungsast) des n. Hg2-Mol. 
Die Beobachtungen iiber die Anregung, Auslóscliung (H2), Temp.- u. Druekabhangjgkeit 
der beiden Bandensystcme werden durch diese Deutung erklarlich. Die Extrapolation 
der Bandenserien liofert eine Dissoziationswiirmc von 1 ±  0,5 kcal fiir Hg2 (in 2 Hg- 
Atome). Es wird darauf hingewiesen, daB die Methode, die Dissoziationswarme von 
Moll. durch Abnahme der Bandenabsorption zu bcstimmen, dann zu falschen Scliliissen 
fiihren muB, wenn der Grundzustand der Absorption (wie bei Hg2) nicht ein stabiles 
Mol., sondern ein StoBzustand positiver Energie ist (AbstoBungskurve). (Ztschr. Physik
72. 462—71. 28/10. 1931. Gottingen, Zweites Physikal. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

N- Kremenewsky, Uber die Bandenabsorption des Quecksilberdampfes im dufiersten 
UUrcCwoleit. (Vgl. WlNANS, C. 1931. I. 21.) Das Licht einer H 2-Lampe wird durch 
FluBspatlinso in ein Rohr geleitet, in dem sich 1—5 cm He-Druck u. Hg-Dampf bei 
hoheren Tempp. (bis 350°) befindet, wird dann durch eine zweite FluBspatlinse auf 
don Spalt eines Vakuumspektrographen geworfen. Bei der Dispersion von 16 A/mm 
wird das Absorptionsspektrum des Hg-Dampfes im Bcreich 1400—2300 A aufgenommen. 
(Reproduktionen der Aufnahmen.) Die Absorptionslinie des Hg 1849 A verbreitert sieli 

-mit zunehmendem Dampfdruck, im wcsentlichen naeh langen Wellen zu (gr-Bande); bei 
160° Hg-Sattigungsdruck erscheint eine zweite Bandę (h) mit Maximum bei 1807 A, die 
sich naeh langen Wellen zu bei Druckerhóhung verbreitert; bei 260° flieBen g u. li 
ineinander. Gleichzeitig erscheint eine neue Bandę (k) bei 1692,5 A, die bei Druck
erhóhung intonsiyer wird. Bei 295—305° treten bei 2100 A kanellierte Absorptions- 
banden (/) auf; zwischen 2038 u. 2109 A liegen 21 Maxima, dereń zfv-Abstand von 70 
auf 117 regelmaBig ansteigt. Die Konyergenzstelle dieser/-Banden liegt in der Gegend 
von 1850 A ; sie werden einem angeregten Hg2-Term zugeschrieben, der bei der Dis- 
soziation ein (2 1P 1-) Hg-Atom liefert. -— Die boi 1402,7 A liegende Hg-Linie (XS—3 1P) 
macht sich bei Temp.-Erhóhung durch Entw. einer Absorptionsbande bemerkbar, 
die bei 340° von 1395 bis 1413 A reicht. — Es zeigt sich bei der Bestrahlung mit dem 
H2-Licht eine sichtbare Fluorescenz im Hg-Dampf, die die griino Hg-Linie enthalt. 
(Ztschr. Physik 71. 792—97. 26/9. 1931. Leningrad, Opt. Staatsinst.) B e u t l e r .

M. L. Pool, Lebensdauer des metastabilen Quecksilbers und Nachweis eines lang- 
lebigen, metastabilen Stiekstoffmolekuls im Schwingungszustand. (Vgl. C. 1933. I. 14.) 
Eine Hg-Resonanzzelle von 2 em Durchmesser u. 12 cm Lange enthalt Hg von 21° u. 
N2, der dauernd iiber P20 6 u. h. Cu u. CuO zirkuliert. Sie wird durch 2 gekiihlte u. 
magnet, abgelenlite Hg-Bogen, die parallel der Zelle stehen, durch Spalte bestrahlt. 
Im Strahlengang befinden sich rotierende Sektoren, welche das Lielit unterbrechen 
u. naeh ca. 3—30 • 10-J soc Dunkelpause einen weiteren Strahl freigeben, der 4047 A 
Licht yoii einer Hg-Lampe die Resonanzzelle axial durchsetzen u. in einen Spektro
graphen gelangen liiBt (fur ca. 1 ■ 10“4 sec, 7io der Dunkelpause). Die Absorption der 
4047 A seitens metastabiler Hg-Atome im ResonanzgefaB wird in Abhangigkeit von 
der Dauer der Dunkelpause verfolgt. Es zeigt sich, daB die Zerstórung der Hg*-Atome 
nicht einem logaritlnn. Gesetz folgt. Zur Erklarung wird angenommen, daB dic bei 
der Erzeugung der 2 3P0-Hg-Atome (aus solchen im 2 3P 1-Term) entstehenden meta- 

-stabilen N2-Moll. (im ersten Schwingungsterm) wieder beim StoB auf metastabile 
Hg-Atomo den 2 3P 1-Term zuriickbilden. Die metastabilen N2-Moll. werden nicht durch 
Ausstrahlung, nur durch StóBe zerstórt u. durch Diff usion zur Wand. Es werden Formeln 
aufgestellt u. folgende Eigg. der angeregten N2-Moll. berechnet: maximale (beob.) 
Lebensdauer: 0,52-10-3 sec; Zentrenabstand beim StoB: 0,85-10_8cm; Wahrseheinlich- 
keit der Zerstórung beim StoB auf N2: 8-10-5; Diffusionskoeff.: 2,4 g-cm-2 sec-1 sec_1- 
dyn-1. Fiir die (2 3P 0-)Hg-Atome wird berechnet: Maximale (beob.) Lebensdauer: 
2,54-10-3 sec; naturliche Lebensdauer: unendlich; Zentrenabstand beim StoB (auf 
No): 3,2■ 10~3 cm; Wahrsoheinliehkeit der Zerstórung durch StoB: 3,3-10-6; Diffusions
koeff.: 0,129 g-cm-2-sec-1 -dyn-1. (Physieal Rev. [2] 38. 955—66. 1/9. 1931. Ohio 
State Univ., Mendenhall Lab. of Physics.) B e u t l e r .

Allan C. G. Mitchell, Bemcrkung iiber die diffusen Banden, die in Mischungen 
von Ammoniak und angeregtem Quecksilberdampf auf treten. Bei der Bestrahlung einer 
Hg-Resonanzzelle, die 3 mm NH3 enthalt, wird ais Fluorescenz ein kontinuierliches
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Band zwischen 2600 u. 5600 A gefunden, dessen Intensitatsmaximum boi 3400 A liegt.
— Dieso Banden sind, entgegen einer friiheren Ansicht des Vf., nicht mit denen des 
kochenden Hg ident. (Journ. Franklin Inst. 212. 341—42. Aug. 1931. Philadelphia, 
Pa. Bartol Research Found.) B e u t l e r .

K. Butkow, Absorptionsspeklrcn einiger Quecksilber- und Cadmiumhalogenide im 
Dampfzustand. In 30 cm lange u. 2 cm weite Quarzrólircn werden dio Salze HgJ2, 
CdJ2 oder HgBr2 eindestilliert. Nach' Evakuierung wird abgesclimolzen u. das Ab
sorptionsspektrum der Salzdampfe bei erhohten Tempp. mittels W-Lampe oder II2- 
Entladungsrohr ais Lichtąuelle im Quarzspektrographen bei Dispersion von 3 bis 
10 A/mm aufgenommen. HgJ2: Absorption boi 0,01 mm bis 1,3 Atm. Druck auf
genommen ergibt kontinuierliclies Absorptionsmaxima bei 1. 2680, 2. 2240 u. 3. 2080 A, 
das zwoi to ist am intensivsten; Endabsorption bei 1950°, bei Druckerhóhung zu langen 
Wellen vorruckend (1,3 Atm: 4400 A). Abstand zwischen 1. u. 2.: 0,91 Volt. — CdJ„: 
Im Bercich 0,01 bis 300 mm Druck aufgenommen (315—670°) zeigen sich 3 Maxim"a 
der kontinuierlichen Absorption: 1. 2610, 2. 2205 u. 3. 2075 A, das letzte erscheint 
zuerst. Endabsorption bei 1950 A, riickt nach Rot boi Drucksteigerung. Abstand 
zwischen 1. u. 2. betragt 0,87 Volt. — HgBr2-. Druckbereich von 0,01 bis 240 mm Hg 
(73—267°). Endabsorption bei 1950 A, bei Druckerhóhung Masimum bei 2100 A, 
bei 1,5 mm Druck weiteres Maximum bei 2270 A; noch hóherer Druck verlagcrt nur 
die Durchliissigkeitsgreze nach Rot. Abstand der Maxima: 0,44 Yolt.

D o u t  u n g: Der Vergleich mit den Fluorescenzbefunden yon TERENIN ergibt, 
daB das lśingstwellige Maximum eine Zerlegung der Molekule MJ., in M J  -f- J  +  kinet. 
Energio bedoutet, das zwcito eine solche in M J  +  J '  +  kinet. Energio, das dritte 
in M J' +  J '  +  kinet. Energio. Der Botrag der kinet. Energie, der bei der Dissoziation 
entsteht, ist recht bctriichtlich (ca. 30—40 kcal). Im ITgBrz entspricht das Absorptions- 
maximum 2270 A der ersten, das bei 2100 A der zweiten Cleichung. — Dor Vergleich 
dieser Spektren mit denen der betreffenden Salze in organ. Lósungsmm. zeigt, daB 
die Maxima im wesentlichen erlialten bleiben, im Lósungsm. sich mit dessen wachsender 
Dipolstarke nach Rot vorschieben. — Infolge der Entstehung groBer Betrage kinet. 
Energie bei der opt. Dissoziation ist zur Best. der Dissoziationswarmen dio Beriick- 
sichtigung thermochem. Daten notwendig. Es werden so.folgende Warmetónungen 
erhaltcn:

M  +  2 (X) M  +  X M X  +  X

HgJ2 .
IIgBra 
CdJs .

69 kcal 17 kcal 52 kcal
88 kcal 26 kcal 62 kcal
80 kcal 32 kcal 48 kcal

(Ztschr. Physik 71. 678—88. 19/9. 1931. Leningrad, Opt. Staatsinst.) B e u t l e r .
L. Schwartz, Bemerkung iiber das UUraviolettspeklrum des Indens. Frisch dest. 

Inden wird in reinem Hexan gel. u. in einer Kiivette variabler Dieke sein Absorptions
spektrum mit Hg-Bogen (auch mit H.,-Lampe) aufgenommen. Bei 2500 A besteht 
schon in Lsgg. von 1 mm Dicko u. 1/10000-Konz. intensive Absorption; bei 2300 
herrscht wieder gróBere Durchliissigkeit. Absorptionsbanden werden gefunden bei 2800, 
2700, 2625, 2560, 2500 (am intensivston), 2420 (2340 ?) u. 2200 A. Das B eersc Iic  
Gesetz ist erfiillt. Die molekularen Absorptionskoeff. fiir 19 Wellenlangen zwischen 
2130 u. 2660 A werden angegeben, eine graph. Darst. ist beigefugt. — Die Banden 
sind iihnlich gelegen wie die des Benzols u. Indols. (Arch. Physiquc biol. Chim.-Physicjuo 
Corps organisćs 9. 131—33. Aug. 1931.) B e u t l e r .

Artur Kutzelnigg, Zur Luminescenz der Zinkverbindungen. In Erganzung der
C. 1930. I. 3463 referierten Arbeit wird die Luminescenz von gefalltem Zinkozyd, von 
Zinkhydrozyd u. von bas. Zn-Verbb. naher behandelt. (Analysenąuarzlampe.) Amorphes 
Zn(OH)2, sowie die von FEITKNECHT (C. 1930. II. 3727) angegebenen kiystallisiertcn 
Modifikationen zeigen nur schwache u. undeutliehe Luminescenz. Stark u. noch 
bei starker mkr. VergróBerung erkennbar fluoresciert dagegen das durch Alterung 
von Zn(OH)2 unter Lauge oder durch Hydrolyse von Zinkatlsg. gewónnene ZnO (im 
feuchten oder lufttrockenen Zustand). Boi der Fiillung von ZnS04-Lsg. mit weniger 
ais der aquivalenten Laugenmcnge entsteht bas. ZnS04 (róntgenograph. festgestellt), 
das blaulichweifi fluoresciert. Auch das bas. Nitrat u. bas. Chlorid fluorcscieren, dieses 
hellbliiulich, jenes griinlichweiB. Heli fluoreseieren ferner auch einige bas. Yerbb. 
anderer Metalle. — Die Fluoresccnz des ZnO ermóglicht dessen Nachweis. (Ztschr.
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anorgan. allg. Chem. 201. 323—28. 8/12. 1931. Wien, Techn. Inst. d. Hochschule f. 
Welthandel.) K u t z e l n ig g .

Bawa Kartar Singh und Bliutnath Bhaduri, Pholotropie und pholochemische 
Veranderungen emir/er Campherderirate in Losung. a-Naphthylamino-(-f-)-campher 
zeigt nicht nur in Chlf. (C. 1921. III. 898), sondern auch in Bromoform, alkoh. Lsgg. 
von Jodoform u. Hoxachlorathan, ferner in Chloralalkoholat, Methylenjodid u. etwas 
auch in CC14 Pliototropie, nicht aber in A., Aceton, Bzl., Athylenbromid, Jodathyl u. 
Jodmethyl. Spuren Na-Athylat u. W. hemmen. Die Lsgg. in akt. Fil. werden am 
Licht griin, bei nicht zu langer Expositionsdauer reversibel; sonst wird im Dunkeln 
die Lsg. nicht wieder farblos, sondern gelb bis gelbrot. Dabei tritt saure Rk. auf. 
Die VeriLndcrung des spezif. Drehvermógens der griinen Lsgg. in Chlf. u. Bromoform 
setzt allmahlich ein u. ist bedingt durch photochem. Osydation der Verb. zu a-Naph- 
thyliminocampher, der auch die gelbe Farbo bedingt. Offenbar wird die Oxydation 
durch die phototropo Umwandlung induziert. ( +  )-, (—)- u. rac.-Form verhalten sich 
gloich; dagegen yerhindort Acetylierung die Umwandlung. Vff. hatten friiher an- 
genommen, daB dio griino Farbę durch ein Chinhydron aus Keto- u. Enolform be
dingt ist. Móglich ist auch noch, daB untor Betciligung des Lósungsm. (Chlf. oder 
Bromoform) Bldg. eines Di- oder Trinaphthylmethandcriv. (u. Halogenwasserstoff- 
saure) stattfindet, das dann zum Carbinol (odor dessen Chlorid) photochem. oxydiert 
wird. Die hemmonde Wrkg. des W. u. Athlyat beruht darauf, daB sio den Ubergang 
des Carbinols in eine farbige ionisierte Form verhindern:

NHK

=c8h I4< ? h -b H \ c o

y
(Trans. Faraday Soc. 27. 478—83. Aug. 1931. The Chem. Lab., Rayenshaw Coli., 
Cuttcck, Indien.) BERGMANN.

Fritz Sauter, Uber den alomaren PJwloeffckl in der K-Schale nach der relaiwistischen 
IVellenmtchanik Diracs. Dio friiher (vgl. C. 1931. II. 1983) in gesohlossener Form 
angegebenen Rechnungen werden naherungsweiso weitergefuhrt. Es werdon For- 
meln fiir die Intensitatsverteilung der Pliotoelektronen u. fiir den Absorptionskoeff. 
erhalten, dio auch bei harter einfallender Strahlung angenahert giiltig sind. Ferner 
werden Aussagen uber die Polarisationsycrh&ltnisse der Pliotoelektronen gewonnen. 
(Ann. Physik [5] 11. 454—88. 13/10. 1931. Leipzig, Inst. f. theoret. Physik d. 
Univ.) _ _ S icalik s .

W. Flechsig, Uber die Stromspannungsabhdngigkeit bei der lichteleklrischen Leitunrj 
in Krystallen. Es wird uber Unterss. an Steinsalz beriehtet, das durch Bestrahlung 
mit Rontgenlicht eine Gelbverfarbung erhalten hat. Diesos zeigt nach Gu d d e n  u . 
POHL wie die yon Natur aus lichtelektr. leitenden Substanzen die Erscheinung der 
Sattigung (nachgewiesen bei Ivrystalldicken von der GróBenordnung VlO mm). Dio 
Stromspannungskurve ist eine Parabel. — Boi den Verss. des Vf. wurde an weit iiber 1 mm 
dicken Krystailstucken schon bei unerwartet niedrigon Spannungen der parabelformige 
Verlauf der Stromspannungskurve gefunden. Die Sattigungsspannung liegt schon 
bei 7500 V., wahrend sie bei 100000 V. zu erwarten war. Zur Deutung des Effektes 
wurden „Lichtsonden“-Messungen angestellt. Aus ihnen geht hervor, daB der Sat- 
tigungscharakter auch yorhanden sein kann, wenn die Elektronen nicht den ganzen 
Krystall durchlaufen u. daB die Gultigkeit des Quantenaquivalents sehr wahrscheinlich 
ist. Zur Deutung der Sattigungsfeldstiirke reiclit das yorhandene Materiał nicht ganz 
aus. Die Abhangigkeit der Sattigungsfeldstarke von der Verfiirbung u. eine eigen- 
artige Kuryenverzerrung, die bei sehwacher Verfarbung u. tiefer Temp. auftritt, 
scheinen daraufhin zu deuten, daB die Sattigungsfeldstarke nicht mit der Ablósung 
der Elektronen, d. h. der Beschaffenhoit des lichtabsorbierenden Zentrums selbst, 
sondern auch mit der seiner Umgebung, d. h. also mit der Weiterleitung der Elektronen 
zusammenhangt. (Physikal. Ztschr. 32. 843—47. 1/11. 1931. Berlin-Charlotten- 
burg.) Sk a l ik s .

W. Schottky. Leilungs- und Photoeffekle an Sperrschichten. Yortrag. Ein Uber-
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blick iiber don Stand der Kenntnisse wird gegeben. (Physikal. Ztschr. 32. 833—42. 
1/11. 1931. Berlin-Siemensstadt.) SKALIKS.

F. V. Kórosy und P. Seleuyi, tlbcr ein physikalisches Modeli dar Sperrschicht- 
Pliotozdlen. Aus einer Vakuumphotozelle, einem Se-Gleiehrichter u. einem 10000 Si- 
Widerstand wird ein Modeli aufgebaut, welches alle charakterist. Eigg. einer Sperr- 
schichtphotozelle besitzt. Die Resultate der Bereehnungen u. der Modellverss. werden 
mit Yers.-Ergebnissen an Se-Sperrschichtphotozellen Yergliehen. (Physikal. Ztschr. 32. 
847—50. 1/11. 1931. Budapest-Ujpest.) Sk a l ik s .

B. Lange, Uber die Temperalurabhdngigkeil des Sperrschichi-Photoeffekts. Es wird 
eine Apparatur beschrieben, welelie Unterss. im Gebiet von der Temp. der fl. Luft 
bis zu 100° erlaubt. Die Photozelle befindet sieh in einem doppelwandigen zylindr. 
Cu-GefaB, das elektr. geheizt bzw. mit fl. Luft gekiihlt werden kann. — Messungen 
der Temp.-Abhangigkeit einer Cu.fi-Iiinterwandzelle, die ais vordere Elektrodo nur 
einen kathod. aufgestiiubten Au-Ring besafi, ergaben Kurven vom Typus der von 
T e ic h m a n n  (ygl. C. 1931. I. 2315) angegebenen, nur lag das Maximum des Photo- 
stromes bereits bei einer Temp. von — 75° u. das weitere Abklingen des Photostromes 
erfolgte nicht so rasch. Bei tiofen Tempp. wurde keine Richtungsumkehr des Photo
stromes beobachtet u. kein vólliges Verschwinden des Stromes bei Tcmpp. der fl. Luft. 
Bei den Vcrss. von T eic h m a n n  diirfte sich ein Yorderwandeffckt uberlagern. — 
Sehr groB ist die Anderung des Dunkelwiderstandes mit der Temp. Sie liiBt sich nach 
den klass. Elektronenformeln u. den Formeln von VAN’t H okf u . KONIGSBEltGER 
befriedigend berechnen. Aus der Steigung der Widerstandsgeradcn wird die Elektronem- 
ablosearbeit bestimmt. Die Gerado hat einen deutlich ausgepragten Knickpunkt 
bei — 73 ±  5°. Diese Temp. lieB sieh beliebig oft reproduzieren, entspricht also einem 
Umwandlungspunkt von Cu30. Dio Angaben von Vog t  (C. 1 9 3 1 .1. 1070) u. v. A u w e r s  
(C. 1 9 3 1 .1. 1893) iiber andere Umwandlungspunkte konnten nicht bestatigt wrerden. — 
Zunehmende Temp. yerschiebt dio spcktrale Empfindlichkeit nach langeron Wellen. — 
Der Photostrom von Cu„0- Vorderwandzellen im Bereich der Zimmertemp. iindort sich 
sehr viel weniger. Das orkliirt sich zum Teil durch die andersartige Herst. Die Vorder- 
wandzello ist wegen ihres etwa 10-mal kloineren Temp.-Koeff. u. ihres hoheren Wir- 
kungsgrades fiir photometr. Messimgen giinstiger. Ahnliches gilt von der Se-Vorder- 
wandzelle. — Vf. ist der Meinung, daB die Temp.-Abhangigkeit sekundarer Art ist u. 
daB der primare Photoeffekt temperaturunabhangig ist. Gestiitzt wird diese Auf- 
fassung durch Best. der ultraroten Grenzwellenlange der Sperrschichtzellcn, dio sich 
ais temperaturunabhangig erwies. — Dio Abnahme des Photostromes kurz nach Ein- 
schalten der Lichtąuelle ist scheinbar weder auf einen Temp.-EinfluB noch auf einen 
thermoelektr. Effekt zuriickzufuhren. Verss. zeigten, daB dieses Abklingen durch 
einen inneren Photoeffekt des krystallinen Halbleiters seine Erklarung findet. (Physikal. 
Ztschr. 32. 850—56. 1/11. 1931. Berlin-Dahlcm, Kaiser Wilh.-Inst. f. Silicat- 
forsch.) Sk a l ik s .

R. Sulirmann, Newe Beobachlungen iiber Feld- und Pholoeffekte an aufieren Grenz- 
fldchen. Vf. gibt neuero Ergebnisse von Unterss. an Monoschichten, die aus Alkali- 
metall bestehen, das in sehr feiner Verteilung auf einer metali. Unterlage nieder- 
geschlagen ist. Diese diinnen Alkalimetallschichten zeigen ein eigenartiges, von der 
Schichtdicke abhangiges Yerh. in ihrer spektralen Empfindlichkeitsverteilung u. bei 
Einw. auBeror Felder auf die Menge der von ihnen emittierten Elektronen. Dio Verss. 
des Vf. fiihrten zu der Annahme, daB spektrale Selektmtiit stets dann zu beobachten 
ist, wenn auBerst fein verteiltes Alkalimetall durch eine Zwischensehicht, die das 
Alkalimetall in irgendeiner Weise locker zu binden vcrmag, von einer metali, leitenden 
Unterlage getremit ist. Vf. unternimmt Verss. mit Naphthalin u. mit Paraffin (Gegen- 
vers.) ais Bindemittel. Im AnschluB an die Verss. mit Metallspiegel u. K-Schicht 
ivird fiir dio hoho Elektronenemission die Erklarung gegeben, daB die Metallober- 
flache infolge ihrer Elektronenaffinitat dio Valenzelektronen des Alkalis anzieht u. 
die auf ihr sitzenden Atome polarisiert (Doppelsehiclit). Je starker die Polarisation 
der adsorbierten K-Atome ist, je groBer ist die Verminderung der Austrittsarbeit, 
was lichtelektr. eine Verschiebung der n. Empfindlichkeitskurve des Tragermetalls 
nach langen Wellen bedeutet. SchlieBlich werden noch einige Feldeinfliisse an Elek
tronen emittierenden Oberflachen angegeben. (Physikal. Ztschr. 32. 929—37. 1/12. 
1931. Breslau.) G. Sc h m id t .
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Robert Jaeger, Physik und Elcktrizitatslehrc. Leipzig: Fischera modizin. Buchh. 1931.
(XVI, 175 S.) gr, 8°. Laboratoriumstechnik u. Rontgenverfahren. Bd. 5. p, M. 8.— :
Lw. p. M. 9.80.

A2. Elektrochem ie. Thermochemie.
R. T. Lattey, O. Gatty und w. G. Davies, Der Tem/peraturkoeffizienl der Di- 

elckirizitatskonstanle von Wasser. Nach der Methode von L a t t e y  u. G a t t y  (C. 1929.
II. 1628) bestimmen Vff. die Temp.-Abhangigkeit der DE. (D) von W., die man be- 
kanntlich fiir dio Berechnung der Verdurmungswarme von Elektrolytlsgg. braucht 
(C. 1926. II. 167). Die DE. (D) des W. ist bei 18° 80,82; bei 25° ist — d log D/d log T  =
1,376. (Philos. Magazine [7] 12.1019—25. Nov. 1931. Oxford, Electrical Lab.) B e r g .

M. Wolfke und J. Mazur, Die Tewperalurabhdngigkeit der dielektrischen Polari- 
sation von Schwefelkohlenstoff. Die Gcsamtpolarisation von CS2, die von — 112 bis — 60° 
gemessen wurde, zeigt bei — 90° eine Unstetigkeit, so wie dio DE. u. die D. Offenbar 
findet liier eine Umwandlung einer fl. Modifikation in eine andere statt. (Naturę 128. 
871— 72. 21/11. 1931. Warscliau, Teehn. Inst.) B e r g m a n n .

G. Devoto, Untersuchungen iiber die Dieleklrizitatskonstante von Fliissigkeiten.
IV. Wdsserige Losungen von Kaliwtncldorid. (III. vgl. C. 1930. II. 3003.) Die Messungen, 
sollen fiir verd. KCI-Lsgg. das Vorzeichen des Koeff. d e/d c (e Dielektrizitatskonstante, 
c Konz. der Lsg.) zeigen. Iu  dem untersuchten Konz.-Gebiet, unterhalb 0,001-m., 
ist der positiye Koeff. der DE. verschwindend u. liegt innerhalb der Versuchsfehler 
(e =  81,09 ±  0,06 bei 2-10-4-m. KC1 u. £ =  81,23 db 0,05 bei 10-3-m. KC1). (Gazz. 
chim. Ital. 61. 733—35. Sept. 1931. Mailand, Technol. Inst. d. Univ.) Sc h n u r m a n n .

W- E. Berkey und R. C. Mason, Messungen am Dampfslrom von der Kathode 
ein es Valcuumbogens. Zwischen Cu-Elektroden (geheizter Kathode) wird ein Dampf- 
strom von der Geschwindigkeit 2-10e cm/sec gemessen; es wird daraus auf das Vor- 
handensein zahlreicher Ionen gcschlosscn. (Physical Rcv. [2] 38. 943—47. 1/9. 1931. 
Kes. Lab., Westinghous El. Co.) B e u t l e r .

B. Wellman, Biickslopkfaft der Oasmokkiile aus der Kathode eines Bogens. Es 
wird die in T a n b ERGs Verss. (C. 1931. I. 3439) auftrctcndo lluckstoflkraft auf die 
Kathode berechnet. (Physical Rev. [2] 38. 1077. 1/9. 1931. Research Lab., Gen. El. 
Comp.) Be u t l e r .

R. C. Mason und W. E. Berkey, Biicksto/3 der von einer Bogenkathode emittierten 
Oasmolekiile. Die von W e ll m a n  (vorst. Ref.) bcrechneto RiickstoBwrkg. des von der 
Bogenkathode des TANBERGschen Vers. (C. 1931. I . 3440) em ittierten  Dampfes is t 
infolge eines bei T a n b e r G unterlaufenen D ruckfehlers 10-mal zu hoch. (Physical Rev. 
[2] 38.1783—84. 1/11.1931. W estingliouseEIec.& M fg.C o.R es.Lab. E . P ittsburgh .) D i d .

Charles T. Knipp und Julian K. Knipp, Elektrodenlose Entladung: Methode 
zur Messung des induzierten Stroms, der Siromdnderung in Abhangigkeit vom Druck 
fiir verschiedene Oase. (Vgl. C. 1931. II. 1390.) Ein ringformiges Entladungsrohr 
lauft in einer Hochfreąuenzspule. Es zeigt sich, daC durch die Entladung eine Gas- 
strómung bewirkt wird, die am intensivsten in 0 2 von 0,06 mm Hg ist. Untersucht 
werden H2, He, N2, 0 2, Ne u. Ar. Die Intensitat des Leuchtens im Entladungsrohr 
lauft fiir jedes Gas ungefiihr der Strómung parallel. (Physical Rev. [2] 38- 948—54. 
1/9. 1931. Res. Lab., Westinghouse El. and Mfg. Co.) B e u t l e r .

M. Wehrli und p. Bachtiger, Sondencharakteristiken und behinderte Bogen- 
entladung. In einem Bogen in N2 von 20,6 bis 457 mm Druck zwischen W-Elektroden 
werden Sondencharakteristiken gemessen, wobei die Sondę langs der Bogenachse ver- 
schoben wird. Es wird eine behinderte Entladung im Mcchanismus erklart u. das 
Raumpotential festgelegt. (Helv. phys. Acta 4. 290—302. 15/9. 1931. Basel, Physikal. 
Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

W. B. Nottingham, G-itterslrome vor der Ziindung gitlergesteuerler Oliihkathoden- 
guecksilberbogen (Thyratrons). (Physical Rev. [2] 37. 1019. 1931. Bartol Res. 
Found.) D id l a u k is .

E. F. Lowry und W. T. Millis, Zeitliche Verdnderungen in oxydbedeckten Drahten. 
Jilit dem Oscillographen werden zeitliche Veranderungen in der Elektronenemission 
oxydbedeckter Drahte untersucht. D er zeitliche Abfall der Emission wird verglichen 
mit der Geschwindigkeit der Wiederherst. nach kurz dauemden Stromzeiten. Ahnliche 
Erscheinungen wurden auch bei thorierten u. barierten Drahten beobachtet. Der Effekt 
tr itt nicht ausnahmslos bei allen oxydbedeckt«n Drahten auf. (Physical Rev. [2] 37. 
1019. 1931. East Pittsburgh, Westinghouse Electric and Mfg. Co.) D id l a u k is .
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Herbert Nelson, Einige thermionische Eigenscliaflen ton auf Wolfram niedcr- 
geschlagenen Bariumschichten. Dio Versuchsróhre war so konstruiert, daB die Messuugen 
zwecks Vermeidung von Fchlerąuellen infolge von Endverlusten, Ungleichf órmigkeit 
der Bedeckung u. Potentialabfall langs des Drahtes nur an einem kleinen Oberfliichenteil 
gcmacht wurden. Dio Elektrononstróme wurden mit einem Rohrenelektrometer ge- 
messen. Die spezif. Emission der Oberflache nahm zu mit der Dieke der Bariumsehicht, 
jedoeh nur bis zu einem gewissen Maximum. Bei noch groflerer Dicke der Schicht fiel 
sie wieder. Zwisehen den thermion. Konstanten u. dem Kontaktpotential gibt es eine 
Gleichung der RiCHAKDSON schen Form. Fur alle Sehichtdicken war die Geschwindig- 
keitsverteilung der emittierten Elektronen maxwell. Ungleichfórmigkeiten in der 
emittierenden Oberflache yerflacliten die MAXWELLsche Verteilungskurve. (Physieal 
Rov. [2] 37. 1018—-19. 1931. New Yersey, Radiotron Co. Harrison.) D id l a u k is .

Leon B. Linford, Eine Schiitzung der Schollengrófie auf einem thorierten Wolfram- 
draht. B ekanntlieh leisten oxyduberzogene Drahte der SCHOTTKYschen Gleichung fiir 
die Emission in starken beschleunigenden Feldern nicht Folgę. B e c k e r  u .  Mu l l e r  
(C. 1928. II. 2346) zeigten, daB die Emission von thoriertom Wolfram viel groBeren 
Oberflachenfeldern entspricht ais gemaB der Bildkiaft auf Entfernungen iiber 10-5 cm 
von der Oberflache zu erwarten ware. Die eine Erklarung nimmt an, daB diese groBen 
Felder einer ungleichmaBigen OberfIachenverteilung der positiven Ionen zuzuschreiben 
sind. W01111 ™an diese Schollen ąuadrat. schaclibrettartig annimmt, mit einer be- 
stimmten Potentialdifferenz V0 zwisehen benachbarten Feldern, ergibt sieh aus friiher 
gemessenen Feldverteilungen eine Kantenlilngo der Schollen von etwa 2 • 10” 1 cm, 
mit einer Potentialdifferenz F0 von 0,5 Volt. Aus dem Oberflachonfeld u. der Potential- 
schwelle bei einem bekannten beschleunigenden Fcld ergab sieh die Austrittsarbeit 
beim Felde 0 zu 2,7 Volt, d. li. 1,8 Volt weniger ais bei reinem W. (Physieal Rev. [2] 37. 
1018. 1931. Princeton Univ.) D id l a u k is .

B. Gudden, Uber Leitungs- und Plioloelektronen in Isolatoren und Halbleitern. 
Eine t)bersicht wird gegeben. Die Darst. beschrankt sieh auf krystallisierte, chem. 
einfach gebaute Korper; Fil. sowie teehn. Isolatoren u. Halbleiter sind nicht bertick- 
sichtigt, auch die Ionenleitung in festen Kórpern bleibt auBer Betracht. Zwei Frage- 
stellungen werden behandelt: 1. Was ist iiber den Mechanismus der nichtmetall. 
Elektronenleitung bekamit? 2. Wolier stammen die Leitungselektronen ? (Physikal. 
Ztsclir. 32. 825—33. 1/11. 1931. Erlangen, Physikal. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

J. M. Macaulay und D. Carson, Weilere Experimen/e iiber die Isolierfdhigkeil von 
Glimmer. In der Arbeit wird quantitativ dio Erscheinung verfolgt, daB eine frisch ab- 
gespaltene Glimmcroberflache eine verhaltnismaBig gute elektr. Leitfahigkeit bekommt, 
u. ihre isolierenden Eigg. durch dio Einw. der Luft wiedergewinnt. Vff. fiihren Verss. 
aus im IIoehvakuum, in getrockneter Luft u. in luftfreiem W.-Dampf. Im Gegensatz 
zu friiheren Resultaten wird mitgeteilt, daB beim Spal ten von Glimmer im Vakuum 
u. in getrockneter Luft kein Absinken der Isolierfahigkeit beobaehtet werden konnte. 
Nur im W.-Dampf bei einem Druck von iiber 80% des Siittigungsdruckes konnte die 
Oberflachcnleitfahigkeit festgestellt werden. Wurde die Oberflache des Glimmers 
kunstlich verunreinigt durch Einw. der gewolinlichen Luft, so geniigte schon ein Wasser- 
dampfdruclc von 10°/o zur Erzeugung der Oberflachenleitfiihigkeit. Die leitende Schicht 
kann durch Erhitzen auf 15° iiber Zimmertemp. zerstort werden. Zwisehen 200 u. 300° 
werden alte wie neue Glimmeroberfliiclien leitend; der Widerstand fśillt bis 400°. Eine 
alte, so behandelte Oberflache verhiilt sieh nach dem Abkiihlen wie eine frisch ab- 
gespaltene. (Journ. Roy. Techn. College 2. 161—73. 1930.) DiisiNG.

J. C. McLennan, A. C. Burton, A. Pitt und J. O. Wilhelm, Supraleiifdhigkeit 
bei hohen Freguenzen. Wiederholung der C. 1931. II . 3308, 3443 referierten Verss. — 
Pb u. Sn  werden supraleitend fiir Strome der Freąuenz 107. Die Ubergangstempp. 
werden mit zunehmender Freąuenz allmahlieh erniedrigt. (Naturę 128. 1004. 12/12. 
1931. Toronto.) ~ Sk a l ik s .

H. van Veldhuizen, Die Theorie ton Debye und Hiickel und ihre experimentelle
Nachpriifung. III. (II. vgl. C. 1931. I. 1926.) Vf. erortert die Nachpriifung des Aus- 
drueks fiir den Aktivitatskoeff. durch EK.-Messungen u. gibt einen krit. t)berblick 
der einschlagigen experimentellen u. theoret. Arbeiten. Es ergibt sieli, daB das Grenz- 
gesetz von D e b y e  u. H u c k e l  fiir kleine Konzz. giiltig bleibt. (Chem.Weekbl. 28. 
621—25. 31/10. 1931. Rotterdam, Lab. d. Brouwery d’Oranjcboom.) K u n o  W o l f .

W. Arkadiew, Uber die Permeabilitdt bei Hoclifreguenz. Einige Bemerkungen 
zu den Arbeiten von B. Michels und M. Wien. (Vgl. C. 1931. I . 3658.) Der Meinung
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von MlCHELS, der vom Vf. eingefiihrto Bcgriff der „magnet. Leitfahigkeit“ sei ent- 
behrlich, wird widersprochen. Dio Mantolhypothese =  1) naeh WlEN ist im Wider- 
spruoh mit don meisten exporimentellen Tatsachen. (Ann. Physik [5] 11. 406—22.

Max Wien, Bemerkungen zu dem vorstehenden Aufsatz von Arkadiew. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die Behauptungen von MlCHELS u. W lE N  werden in der Hauptsache aufrecht- 
erhalten. (Ann. Physik [5] 11. 423—28. 13/10. 1931. Jena, Physikal. Inst.d.

Heinrich Kuhlewein, Ober NachwirkungserscJieinungen an Hystereseschleifen bei 
Kbheren Tempe.ratu.ren. Unterss. an Fe, N i u. einigen Fe-Ni- u. Fe-Ni-Co-Legierungen 
im y-Gebiet naeh der ballist. RingmeBmethode bestatigten dio Behauptung yon 
F o r r e r , daB der ferromagnet. CuRiE-Punkt Qs untorhalb Ov (paramagnet. CuRlE- 
Punkt) liegt. D. h. mit steigender Temp. wird die Remanenz vor der K.oerzitivkraft 
gleich Nuli. — Bei Fe-Co-Lcgierungen mit etwa 20—70% Co yermutete F o r r e r , 
daB 0 p tiefer liege ais Qf . Verss. an einer 50%ig. Legierung zeigten, daB dies nicht 
der Fali ist. Die magnet. Umwandlung ist kein ClTRIE-Punkt, sondern sie ist durch 
die A3-Umwandhmg bedingt. — Bei der Messung der Schloifen tra t bei fast allen 
Schloifen u. mit den verschiedensten Materialien boi hóheren Tempp. folgender Effekt 
auf: In dem steilon Stiick der Schlcife ging boi der ballist. Messung eine groBer Teil 
verloren, d. h. boi dor allmahlichen Subtraktion vom Induktionswert des Ausgangs- 
punktes erroiohte man beim /i-Endwert auf der negativen Seite einen erhcblich kloincren 
Induktionswert. Es zeigte sich bei genauerer Unters., daB, wahrend man sich bei der 
Messung auf dem Steilstiick der Selileife befand, das ballist. Galvanometer einen 
gewissen Aussehlag maehte, der wie gewóhnlich registriert wurde. Naeh kurzer Zeit 
erfolgte mm, oline daB das auBero Feld eine Schwankung zeigte, ein zweiter oder 
mehrere Ausschlage, die natiirlieh der Beobachtung entzogen waren. Der Effekt wurde 
nalicr untersuclit u. es werden Erklarungsmogliehkeiten diskutiert. (Physikal. Ztsehr. 
32- 860—64. 1/11. 1931. Berlin- Siemensstadt.) Sk a l ik s .

Hans Buchner, Magnetische Unlersuchungen an organischen Substanzen. Naeh 
P ascal  laBt sich dio Susceptibilitat organ. Stoffo additiv aus Beitragen der Atome u. 
Inkrementen der Bindungen zusammensetzen. Vf. untersueht, ob diese GesetzmaBig- 
keit ihre Giiltigkeit behalt, wenn die Verbb. besonderen Einww. unterworfen werden, 
wie Mischung mit anderen Substanzen, Aufnahme yon Krystall-W., Anderung des 
Aggregatzustandes. Die Messungen erfolgen naeh der Steighohenmethode u. mittels 
der Bifilarwa-age. Das A.-CSn-Gemisch zeigt einen n. Verlauf der Susceptibilitat. 
Das A celon - CH Ol3 - Gcmisch zeigt gleichfalls einon n. Gang der Susceptibilitat im Gegon- 
satz zu Angaben anderer Autoren. Dagegen ist die Susceptibilitat von CHC13 u. seinen 
Gemischen yersehieden von der naeh P a scal  bereehneten. Ferner wird dio Sus
ceptibilitat von tertiarem Trichlorbulylałkohol bestimmt; die Substanz wird aus Aceton u. 
CUCl3 bei Ggw. yon Alkali durch Umlagerung der Atome erhalten u. erweist sich ais 
diamagnet. Die Susceptibilitat stimmt mit der naeh P a scal  bereehneten uberein. 
Die Substanz wurde auch in krystallisiertem Zustande untersueht. Die Massensus- 
ceptibilitat bleibt konstant. In einem krystallisierten Hydrat derselben Subst-anz 
scheint das Krystallwasser denselben Beitrag zur Susceptibilitat zu liefern wie fl. W. 
Dio D. der Substanz wird zu 1,5 bestimmt. In 2 Systemen mit Mischungsliicke, Plienol- 
W. u. 3fetJianol-CS2, findet man n. Gang der Susceptibilitiiten. Aus der Unters. folgt, 
daB die fur den Magnetismus yerantwortliche Elektronenhiille der organ. Stoffe gegen 
Mischung u. Anderung des Aggregatzustandes wenig empfindlich ist. (Ztsehr. Physik 72. 
344—49. 21/10. 1931. Munehen, Phys. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

J . J. van Laar, Betrachlungen iiber die Zustandsgleichung von Ga-sen und Fliissig- 
keiten, mit Riicksicht auf die Veranderlichkeit von a und b mit T  wid v. (A. Wasserstoff.)
III. Die Ausdriicke fur die kritischen Grofien. Vf. setzt die friiheren Betrachtungen 
(vgl. C. 1931. II. 204) fort; der Zusammenhang der Konstanten der Zustandsgleichung 
mit den krit. GróBen wird entwickelt. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Pro- 
ceedings 34. 977—87. 1931. Tavel sur Clarens [Schweiz].) E is e n s c h it z .

J. A. M. van Liempt, Die Anwendung von der Theorie von van Laar uber die 
Additimtdt von b und ]/a auf einige Wolfram- und Molybddnverbindungen. Naeh VAN 
L aa r  gelten Additivitatsbeziehungen zwischen den v a x  d e r  WAALSschen Konstanten 
yon Elementen u. ihren Verbb. Diese werden yom Vf. zu Abschatzungen bei W- u. 
J/o-Verbb. yerwendet. Zuerst wird die 6-Konstante yon W aus seiner Stellung im

13/10. 1931. Moskau, Magnet. Lab.) Sk a l ik s .

Univ.) Sk a l ik s .
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period. System abgeschiitzt. Unter Verwendung der bekannten Dampfdruckkurve 
von W Cl,, ergibt sich die a-Konstante, aus dereń GróBe Yf. umgekehrt den SchluB 
zieht, daB die 6-Konstanten der Halogenide aussehlieBlich aus den Beitragen der 
Halogenatome berechnet werden miissen, wahrend das Metallatom infolge „Abschir- 
mung“ dazu keinen Beitrag liefert. Dies ermóglieht eine genauere Abschatzung der 
Konstanten des metali. W u. Mo aus den Dampfdrucken der Halogenide. (Koninkl. 
Akad. Wetenseh. Amsterdam, Proceedings 34. 1032—37. 1931. Eindhoven, Chem. Lab. 
d. N. V. P h il ip s  Gloeilampenfabr.) E is e n s c h it z . '

Kurt Billig, U ber die Bczielmngen zwischen Siedepunkt und chemisclier Kon- 
stitution. I. Mitt. Yf. gibt zuerst eine kurze Ubersicht iiber die auf diesem Gebiete 
entwickelten Yostellungen. Dami wird versueht, quantitative Zusammenhiinge zwischen 
Siedepunkt u. chem. Konst. zu erhalten, indem man den Kp. ais lineare Eunktion des 
Molekulargewichts betrachtet, wobei ais Molekulargewicht aber natiirlich nicht das 
im gasfórmigen oder gel. Zustand zu betrachten ist, sondern das im fl. nahe dem Kp. 
Dieses ist zwar nicht bekannt, doch kennt man von yielen Stoffen den Kp. unter den 
verschiedensten Drueken u. das Molekulargewicht im gel. oder gasfórmigen Zustand. 
Man kann aus diesen Daten Riickschłusse iiber den Grad der Assoziation u. Poly- 
merisation im fl. Zustand ziehen. Die Gleichung fiir die Proportionalitat zwischen 
Kp. u. Molekulargewicht ist Tv =  E -f-M , wobei Tp die absolute Siedetemp. beim 
Druck P, M  das Molekulargewicht, /  den Faktor der Assoziation im fl. Zustand nahe 
dem Kp. u. I i  eine Proportionalitatskonstante bedeuten. Die Gleichung laBt sich 
umformen zu T J M  =  K -f. K - f  bezeichnet Vf. mit Assoziations- oder Anziehungswert. 
Bei den Edelgasen ist er sehr niedrig (0,94—2,18), ebenso bei kochhalogcnicrten Verbb. 
(UFC, WC10, WBr5, SnS4). Vf. bestimmt auBerdem die Anziehungswerte der n-Paraffino 
CH4 bis C7Hi0. Die Anziehungswerte sinken mit steigendem Molekulargewicht u. zu- 
nehmender Verzweigung der Kette. Vf. interpretiert weiter einige organ.-chem. Er- 
scheinungen im Sinne seiner Anschauungen. (Svensk Kem. Tidskr. 43. 252—57. Okt. 
1931.) WlLLSTAEDT.

Willi M. Cohn, Ausdehnungsmessungen an festen Kórpern bis zu Temperaturen 
von 1400°. (Vgl. hierzu C. 1930. I. 2796, II. 208, 947.) Zusammenfassende Ubersicht 
u. ausfuhrliche Beschreibung der vom Vf. entwickelten Methoden zur Unters. des Aus- 
delinungsverhaltens fester Kórper bis zu Tempp. von 1400°. (Vcróffentl. Kaiser- 
Wilhelm-Inst. Silikatforschung Berlin-Dahlem 4. 57—97. 1931.) K l e v e k .

William T. Bichards, Das Erliitzen von Flussigkeilen durch Absorption von Schall- 
wellen und seine Beziehung zu der Energie irdensiver Hochfreąuenzschallwellen. Die 
Heizung von W. u. verd. wss. Lsgg. durch Ultraschallwellen wird quantitativ unter- 
sucht. Eine Totalabsorptionsmethode fur die Intensitatsschatzung einer Ultraschall- 
quelle wird angegeben. (Procced. National Acad. Sciences, Washington 17. 611—16. 
Nov. 1931. Tuxedo [New York], The Al f r e d  L e e  L o o m is  Lab.) Sk a l ik s .

Hans Esser, Zur Frage der Sauerstoffldslichkeil im Eisen. Bemerkungen zu der 
Arbe.it von Ii. Diinwald und C. Wagner „Thermodynamische Untersuchungen zum System 
Eisen-Kohlenstoff-Sauerstoff. (Vgl. C. 1931. II. 2975.) Je nach den Erstarrungs- 
bedingungen kann man im System Ee-0 eine prakt. yollkommene Entmischung von 
FeO u. Fe oder eine verhaltnismaBig gleichartige Verteilung des Sauerstoffs herbei- 
fiihren. Im ersten Fali schlieBt man auf eine niedrigero Lósliehkeit ais im zweiten. 
Kurz unterhalb der Soliduslinie ist die Lósliehkeit klein, sio wird auch bei tiefen Tempp. 
klein sein. Ein EinfluB des Sauerstoffs auf die Umwandlungstempp. ist nieht nach- 
weisbar. Auch andere Beobachtungen spreehen dafiir, daB die Sattigungskonz. zwischen
0 u. 1500° unter 0,02% Sauerstoff liegt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202. 73—76. 
15/12. 1931. Aachen, Inst. f. Eisenhiittenkunde.) W. A. R otji.

As. Kolloldchem le. Capillareiiemie.
B. E. Liesegang, Was bedeutet „kolloid“ 1 Einleitung in dic Kolloidlehre durch 

Erórterung ihrer Grundbegriffe u. ihres Arbeitsgebietes, unter besonderem Hinweis auf 
die Bedeutung von Kolloidcliemie u. Kolloidphysik fiir Biologie u. Medizin. (Pharmaz. 
Zcntralhalle 72. 787—90. 10/12. 1931. Frankfurt a. M.) G u r i a n .

Donald Davison, Was ist ein Kolloidl Vers. einer Zusammenfassung der be- 
stehenden Definitionsmóglichkeiten des Begriffs ,,Kolloid-‘ u. des Gebiets der Kolloid
lehre, sowie der Griinde fur die Haltbarkeit von Suspensionen. Fur die zweckmiiBigBte 
Definition halt Yf. diejenige, nach weleher Kolloido gelatinóse Gebikle sind. Darunter
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sollen aueh Fil., die permancntc Suspensionen enthalten, fallen. (Paint, Oil chem. Rev. 
92. Nr. 19. 12—13. 5/11. 1931.) Gu r ia n .

R. K. Schoiield und G. W. Scott Blair, Hóhe und Steifheit des Niederschlags 
ausgeflockter Tonsuspensionen. (Vgl. ScHOFiELD u. K een , C. 1929. II. 340.) Ais Aus- 
gangsmaterial wurde mit verd. Saure behandelter u. durch Auswasclien von Siiure- 
uberschuC bcfrciter Ton benutzt. Eine auf Zusatz einer kleinen Elektrolytmenge aus- 
geflockte Tonsuspension wird 16 Stdn. stehen golassen u. fiihrt zu einem reproduzior- 
baren Nd. Nacli Schiitteln u. 16-std. Stehenlassen nimmt das Vol. des Nd. um 2% ab; 
weitere Wiederholungen fiihrcn zu ahnlich fortschreitenden Abnahmen. Weder der 
Ersatz von H ' durch Ca” oder B a", noch der Zusatz von CaCI, u. BaCl2 zu diesen Ton- 
suspensionen ruft eine wesentliche Anderung des Vol. des Nd. hervor. Sind austausch- 
bare Na' oder K ’ im Ton, so sind zum Ausflocken hohe Konzz. der entsprechenden 
Chloride erfordcrlich. In diesen Fallen u. auch wenn der Ton in einer n. Chloridlsg. oder 
dariiber suspendiert wird, entsteht ein thixotropes Gol von grófierem Vol. u. yerhaltnis- 
maBig geringerer Festigkeit. (Trans. Faraday Soc. 27. 629—32. Okt. 1931.) K un o  W o l e .

L. D. Mahajan, Der Einflufi von Licht auf die Oberfldchenspannung von Boys 
Seifenlósung. Zusammenfassung der C. 1931- II. 2581 referierten Arbeit. (Naturę 128. 
496. 19/9. 1931. Patiala, Indien, Physikal. Lab. d. Mohindra Univ.) Gu r ia n .

J. J. van Laar, Nochmals der osmotisclie Druek. Vf. wendet sich gegen die Auf- 
fassung von H u l s h o f  (C. 1930. II- 886) u. leitet dio oxakte Formel fiir den osmot. 
Druek ab. Der osmot. Druek hat nichts mit dem zu tun, was sich in der halbdurch- 
lassigen Membran oder in der eapillaren Ubergangssehieht abspiolt. ,,Quellung“, 
capillaro Spannungen usw. lcommen nicht in Botracht. (Chem. Weekbl. 28. 662—65. 
21/11. 1931. Tavel sur Clarens.) K un o  W o l f .

G. W. Stewart, Die Viscositat von Fliissigkeiten. Nach A n d r a d e  (C. 1930. I. 
2527) beruht dio innere Reibung von Fil. auf oiner zeitweiligen Bindung der aneinander 
vorbeigleitondon Moll. Diese Auffassung ist mit den Schlussen im Einklang, dio Vf. 
aus der Streuung yon Róntgenstrahlen in Fil. uber den Feinbau der Fil. gezogen hat. 
Dio Streuung der Róntgenstrahlen ist in Fil. analog zu der Streuung in Krystallen, 
nur sind die Periodizitaten nicht streng, sondern nur im statist. Sinne yorhanden; 
es gibt also in jedem Augenblick Stellen in der FI., an welchen die Moll. yoriiborgehend 
geordnet sind. Vf. vermutet, daB diese yoriiborgehend geordneten Gcbiete bei der 
Strómung nicht deformiort werden u. daB daher die Viscositat mit der GróBe dieser 
Gebiete waclist. Diese Ansicht wird durch neuo Beobaehtungon des Vf. gestiitzt; er 
beriehtet uber unyeróffentlichte Verss., in welchen an 22 Oktylalkoholen ein Zusammen- 
hang zwisehen dem AusmaBo molekularer Ordnung u. der Viscositat gefunden wurde.
(Naturo 128. 727. 24/10. 1931. Iowa, Univ.) E is e n s c h it z .

E. N. Da C. Andrade, Die Viscositdt der Fliissigkeiten. Vf. bestiitigt, daB die 
róntgenograph. Befunde yon Ste w a r t  (vgl. vorst. Ref.) seine Auffassung der Vis- 
cositiit stutzen. Wahrend bei Gasen der Austausch des Impulses benachbartor stró- 
mender Schiehten durch Ubcrgang von MoU. aus einer in die andere Schicht von- 
statten gelit, wird der Impulsaustausch bei Fil. durch yoriibergehende Bindung der 
Moll. dieser Sohichten bowirkt. Aus dieser Auffassung folgt eine Berechnung der 
Viscositat aus der M. u. der GróBe der Moll. u. der Haufigkeit, mit der in der Zeit- 
einheit B indungen geschlossen u. gel. werden. Vf. setzt diese Hiiufigkeit derjenigen 
Eigenfreąucnz des krystallisierten Stoffes gleich, die man aus der LlNDEMANNsehen 
F.-Formel berechnet. Dann ergibt sich bei Hg, Brom, Jod, Chlor u. annahernd boi 
Sauerstoff, Wasserstoff recht gute Ubereinstimmung der bereohneten mit der wirklichen 
Viscositilt. Da in die Berechnung keine willkiirliehe Konstantę eingelit, ist dio Uber- 
einstimmung ais Stiitze fiir dieTheorie desVfs. zu bewerten. (Naturę 128. 835. 14/11.
1931.) _ _ E is e n s c h it z .

Yusiti Nisizawa, Slrukturviscosimetrische Messungen von Cellulosederiraten in 
organischen Lósungsmitteln und die Beeinflussung ihrer Yiscositaten durch Zusatze. II. 
(I. vgl. C. 1931. II. 1993.) Es wird der EinfluB anorgan. u. organ. Zusatze auf dio 
yiscosimetr. Eigg. von Nitrocelluloselsgg. in yl.-^Ł-Gemischen u. in Aceton untersucht, 
u. zwar von W.; wss. Lsg. yon K J, FeCl3, KBr; IICl, H N 03; Bzn., Bzl., Anilin, Phenol, 
Laurinsaure, Harnstoff, Campher, Ricinusol, Leinol, Sonnenblumenol, Amylalkohol, A. 
(zu Lsgg. in Aceton); Zellodamrnar, Koloplionium, Sandarak. Die Zusatze wirken in 
yerschiedener Weise, teils unter Erhóhung, teils unter Verminderung der Viscositat. 
(Kolloid-Ztschr. 56. 179—94. Aug. 1931. Leipzig, Kolloid-Abt. d. Phys.-chem. Inst. d. 
Uniy.) • ~ 'E is e n s c h it z .
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Yusiti Nisizawa, Struklurviscosimelrische Messungen von Cellulosederkaten in 
organischen LSsungsmilteln und die Beeinflussung ihrer V iscositdten durch Zusatze. III. 
(II. ygl. vorst. Ref.) Der Einflufi zu Acetylcelhdosc-Lsgg. zugesetzter organ. u. anorgan. 
Fil. auf die Viscositat wird untersucht; ais Losungsm. wurde Aceton u. Benzylalkohol 
verwendet. W. wirkt viseositiitssteigernd. Bzn. bewirkt Gelatinierung; das Gel sondert 
PI. ab, die Strukturviseositat zeigt, also vom reinen Dispersionsmittel versebieden ist. 
Eisessig wirkt viscositatserniedrigend, ebenso Bzl., Anilin, Camplier u. Triplienyl- 
phosphat. Der EinfluB dieser Zusatze auf die Strukturyiscositat wird in Tabellen u. 
Diagrammen mitgeteilt. Acetylcellulose, die weder in A., noch in CHCl3 1. ist, erweist 
sich ais 1. in einem Gemisch dieser Fil. Dabei hśingt das Reibungsgesetz im Struktur- 
gcbiet vom Mischungsverhaltnis ab. (Kolloid-Ztschr. 56. 317—24. Sept. 1931. Leipzig, 
Kolloid-Abt. d. Phys.-chem. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

F. de Carli, Viscosilćit ton Gemischen aus Zinntelrachlorid und aromatischen Kohlen- 
wasserstoffen. II. (I. vgl. C. 1932. I. 379.) Die Abweichung der Viscositiit von den 
additiven Werten laBt bei Gemischen von <S'?iC'i4 mit m-Xylol zwischen 20 u. 30° die 
Existenz instabiler Assoziationen erkennen, die ihr Maximum in Gemischen mit 40 
bis 50°/o Xylol (2 Moll. auf 1 Mol. SnCl4) erreichen. Die Assoziation ist schon bei 30° 
yollstandig yerschwuhden. Bei Pscadocumol-SnGl^-GcmiHchcn ist die Viseositat ge- 
ringer ais derTheorie entspricht, was bei 20° starker hervortritt ais bei 30°; die gróBte 
Abweichung liegt vor bei Gemischen, die etwa der Zus. 2[C6H3(CH3)3- SnCl4] ent- 
sprechen. (Atti R. Acead. Lincei [Roma], Rend. [6] 14. 200—05. Sept. 1931. Rom, 
TJniy., Chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

B. Anorganische Cliemie.
Egon Wiberg und Walther Siitterlin, Zur Kenntnis einiger Verbindungen vom 

Typus BCl3_n(0Ił)a. (Uber alkoxylsubstituierte Borchloride.) (Vgl. folg. Reff.) Die 
durch Einw. der thcoret. Mengen Methyl- bzw. Athylalkohol auf BC13 hergestellten 
Verbb. BCI3_n(OR)n (R =  CH3, C2H5) stellen bei Zimmertemp. u. 1 a t wasserklare 
Fil. dar, im Dampfzustand sind sie monomolekular. Vff. geben eine Zusammenstellung 
der Dampfdruckformeln u. der physikal. Konstanten. Mit W . reagicren die Verbb. 
leicht naeh BCl3_n(OR)u +  3H20 =  B(OH)3 +  (3 — n) HC1 +  nROH, so daB die 
Analyse durch Titration von B(ÓH)3 u. HC1 crfolgen kann. Mit A.-UberschuB wird 
B(OR)3 u . HC1 gebildet. In der Rk. mit A. u. inder therm. Bestandigkeit zeigen die 
einzelnen Glieder der Reihe Untersehiede: BC13 u. BCl2OR werden angegriffen bzw. 
zers., BCl(OR)2 u. B(OR)3 smd auch bei hóhercn Tempp. stabil. Das durch Zers. von 
BCl2OR entstehende Boroxychlorul ist eine feste, weiBe Substanz, die von W . sofort 
naeh BOC1 +  2HaO =  B(0H)3 +  HC1 zers. wird; rein konnte diese Verb. noch nicht 
erhalten werden (teilweise zers. in B20 3 u. BC13). — Die zur Darst. verwendete Appa- 
ratur naeh STOCK wird eingehend beschrieben. — Diclilorborsduremonomethylester 
BCl.zOCH3: F. — 15°, Kp. 58,0°. Darst., Rkk. mit Methylalkohol u. A. u. therm. 
Zers. (bei 70° 80%) vgl. oben u. folg. Reff., ebenso bei den folgenden. Monochlmbor- 
sduredimethylester BCl(OGH3)2: F. — 87,5, — 87,8°, Kp. 74,7°. Borsduretrimethylester 
B(OCH3)3: neu bestimmter F. — 29,0, — 28,9°, Kp. 68,7°. — Dichlorborsduremono- 
athylester BCl/JCJL,: Kp. 77,9° (vgl. hierzu R a m s e r  u. W ib e r g ,  C. 1930. II. 32). 
Mcmochlorborsaurediathylesler BGl(OC,IIs)2: Kp. 112,3°. Borsdurelrialhylesler: neu
bestimmter Kp. 117,4°. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202.1—21. 15/12. 1931.) R.K.Mu.

Egon Wiberg und Walther Siitterlin, Zur Kenntnis des Reaktionsrerlaufs von 
Substilutionen am Borchlorid. I. Mitt. Ober die Einmrkung von Ather auf Boichlorid. 
(Ygl. yorst. Ref.) Bei der Rk. zwischen BC1S bzw. BCl2OR u. A., die zu einer Siib- 
stitution von hóchstens 2 Cl-Atomen durch -OR fiihrt, waren Additionsverbb. ais 
Zwischenstufen zu erwarten. Diese lassen sich in der Tat isolieren. Bei Einw. von 
Methylather auf BC13 unter Kiihlung (— 80°) wird eine Vcrb. BC13-(CH3)20  gebildet,
F. +  76°, mit W . zers. unter Bldg. von B(OH)3, HC1 u. (CH3)20, mit A. vgl. folg. Ref., 
durch langcres Erhitzen auf 80° therm. zers. unter Bldg. yon BC120CH3 (— ->- CH3C1 +  
BOC1 — >- B20 3 +  BC13) u. CH3C1. Die analog aus BCl2OCH3 u. Methylather dar- 
gestellte Verb. (BCl2OCII3)2-(CI13)20  schm. unter 0°, leicht zers. unter Bldg. yon 
BC1(0CH3)2 u . BC13-(CH3)20. — Fiir die entsprechenden Athylverbb. ygl. R a m s e r  u . 
W ib e r g  (C. 1930. II. 32). (BC120C2H5)2-(C2H5)20  zers. sich bei 0° unter Bldg. von 
festem BC13-(C2H5)20  u. fl. BC1(0C2H5)2, verunreinigt mit BCl2OC2H5 u. C2H5C1. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202. 22—30. 15/12. 1931.) R. K. M u l l e r .
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Egon Wiberg und W alther Suttęrlin, Zur Kennlnis des Reaktionsverlaufs von 
Subslitutionen am Borchlorid. II. Mitt. Uber die Einioirkung von Alkohol auf Borchlorid. 
(I. ygl. vorst. Ref.) DaB auch bei der Einw. von Alkoholen auf BC13 intermediar 
Additionsyerbb. cntstchen, laBt sich zwar nicht durch dereń Isolierung zeigen, aber 
indirekt dadurch, daB BC13, bei dem die 4. Koordinatiónsvalenz fcster gebunden ist, 
z. B. durch N(CH3)3, mit Alkoholen nicht reagiert. Dagegen liefert BC13-R20  (vgl. 
vorst. Ref.) mit ROH die Verb. BCUOR infolge geringerer Festigkeit der Additions- 
yerb. — BCl3- N(CH3)3, aus den Komponenten bei — 40° hergestellt, schm. bei 243°, 
laBt sich aus A. oder aus W. umkrystallisieren. — Boi Einw. yon A. auf BC13• (C2H 5)20  
bei etwa — 40° entsteht in lebhafter Rk. HC1, A. u. ais weiBer fester Riickstand 
(BCLOC2Hr>)2• (CJI^)„0, das sich weiter zers. in BC13-(C„H5)„0 u. BC1(0C2H6)2. (Ztschr. 
anorgan.’allg”._Chem."2Ó2- 31—3G. 15/12.1931.) " ” R. K. Mu l l e r .

Egon Wiberg und Walther Siitterlin, Zur Kennlnis des Reaktionsverlaufs von 
Subsliluticmen am Borchlorid. III. Mitt. Zur elektronentlieoretischen Deutung der Ein- 
wirkung von Alkohol und Ather auf Borchlorid und iiber einige Folgerungen der Theorie. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Die Restyalenz des B u. des O in den Additionsvcrbb., wie 
BC13-(C2H5)20  oder (BC120C2H5)2-(C2H6)20  stellt nach der Elektronentheorie der 
Valenz eine semipolare Doppelbindung dar. Der Zerfall der Additionsyerbb., bei dem 
im Fallo der A.-Verbb. im Gegensatz zu den A.-Verbb. die Additionsyerbb. nicht 
gefafit werden konnen, liŁBt sich durch die Wanderung des Protons von der Stelle 
gróBerer zur Stelle kleinerer AbstoBung (ygl. C. 1929. II. 2141), also yom O zum B 
mit den Folgerkk. erklaren. Da die Bldg. der Additionsyerbb. unter HCl-Abspaltung 
das Vorhandensein eines freien Elektroncnpaars zur Voraussotzung hat, sind solche 
Substitutionen auch bei den entsprechenden Verbb. des F, N u. ihrer Homologen zu 
erwarten, wahrend den Verbb. des C das notwendigc freie Elektronenpaar fehlt. Dies 
wird experimentell bestatigt dadurch, da(3 HF u. Dimcthylamin mit BC13 heftig 
reagicren unter mchr oder weniger yollstandiger Ersetzung der Cl-Atome durch F bzw. 
N(CH3)2, wahrend Trimethylmethan mit BC13 nicht reagiert. Metliylmercaptan bildet 
mit BBr3 eine Additionsycrb. BBr3-CH3SH, die bei Erwiirmen in HBr u. BBr2SCH3 
zerfalit. Die bekannto Bldg. von Additionsyerbb. der Borhalogenide mit NH3 muB 
nach der Theorie der Vff. iiber B-Amid, -Imid u. -Nitrid yerlaufen. — Bei Einw. 
gemischter A. auf BC13 miiBte es móglich sein, eine opt.-akt. Verb. mit asymm. O-Atom 
zu erhalten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202. 37—48. 15/12. 1931. Karlsruhe, 
Techn. Hochsch., Chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Gerhard Jander und August Winkel, Uber ampholereOxydhydrate, dereń wajirigt 
Losungen und krystallisierende Verbindurujen. X II. Mitt. Hydrolysierende Sysleme und 
ihre Aggregationsprodukle mit besonderer Beriicksichłigung der Erscheinungen in wafirigen 
Aluminiumsalzlósungen. (XI. Mitt. ygl. C. 1931. I. 3342.) Nach einem OberblicJc 
iiber dio Verhaltnisse, dio bei der Unters. hydrolysierender Systeme nach den ver- 
schiedencn Methoden gefunden wurden, erlautcrt an den Beispielen der Hydrolyse 
von Alkalimolybdat- u. Eisenperchloratlsgg., werden die Hydrolysevorgange u. die 
Aggregationserscheinungen in wss. Lsgg. von Al-Salzen untersucht. Aus den Diffusions- 
yerss. ergab sich, daB im starker sauren Gebiet das Diffusionsvermogen des Al mit 
fallender [H+] seiner Salzlsg. zunachst nur wenig abnimmt. Yon der [H+] 10-3 an 
beginnt die Abnahme des Diffusionsyermogens deutlicher zu werden, um mit weiter 
fallender [H+] immer starker aber kontinuierlich abzunehmen. Bei der [H+] 10_1>5 
wird der Kurvenverlauf des Diffusionsyermogens fast senkrecht. Es besteht somit 
eine kontinuierliche Reihe zahlreicher Verbb. vom monomolekularen A1(N03)3 im 
sauren Gebiet bis zur hochstbas. u. hóchstmolekularen Al-Verb., weleho im weniger 
sauren Gebiet noch stabil in Lsg. ist. Der Aggregationsverlauf laBt sich wie folgt 
schemat, darstellen:
A1(HjO)0(NO3)3 (monomolekular, losl.) — >- |^A1< ;^ q j (Mol.-Gew. 950, losl.) —

A 1<^h  (Bohmit, Bauiit, unlosl.),
wobei die sich bildenden immer hoher molekularen u. hóher bas. Al-Yerbb. sich haupt- 
sachlich kettenfórmig bzw. stabchenformig aneinanderlagem. Die bas. Al-Verbb. in 
wohldefinierter Form praparatiy zu erfassen, gelang nicht. — Die Messungen des opt. 
Absórptionsyermógens von Al(C104)3-Lsgg. yerschicdenor [H+] bestatigten die SchluB- 
folgerungen aus den Diffusionsverss. in yollem Umfange. — Zum SchluB werden die 
Yorgange bei Oxydhydratfallungen u. bei der AUerung derselben, insbesondere aus
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Al-Salzlsgg. besprochen. (Ztsehr. anorgan. alJg. Chem. 200. 257—78. ‘29/9. 1931. 
Gottingcn, Univ., Allgemcines chem. Labor.) K l e v e r ..

Picon. und Cogne, Untersuchung einiger Sulfide von seUenen Erden. (Vgl. C. 1931.
II. 1689.) Durch Einw. von H2S auf die Osyde bei 1500—1600° werden Yt2S3, La2S3, 
Nd,S3 u. Sni,S3 dargestellt. Amorphe Substanzen von glasigem Ausselien, gelb bis griin 
gefarbt. Die D.D. der Sulfide nchincn mit steigendem At.-Gew. zu; die EE. liegen 
zwisehen 1900 u. 2200°, wobei der des Sm-Salzes am tiefsten u. der des Nd-Salzes am 
lioehsten liegt. lin Vakuum setzt beim Sm-Salz bei 1800°, beim Nd-Salz bei 2100° 
Verfliichtigung ein. Beim Erhitzen in H, N oder CO treten bei ca. 2700° teilweise Ver- 
fliichtigung, Schwefelabgabe u. gleiehzeitig Bldg. von Carbiden ein. Mit Ausnahme des 
Sm-Sulfids, das am unbestandigsten ist, wiichst die Bestandigkeit mit dem At.-Gew. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 193. 595—97. 12/10. 1931.) E l s t n e r .

J. Bancelin, Chromammincarbonate. Bei der Einw. von wasserfreiem CrCL auf 
ammoniakal. NH.,(C03)2-Lsg. wird ein in der Ausgangslsg. stabiler gelber Nd. erhalten, 
dem die Pormel [Cr(NH3)2(H20)4]2(C03)3 zugeschrieben wird. Beim Behandeln mit HC1 
wird siimtliches C02 verdrangt, u, eine Lsg. erhalten, aus der beim Eindunsten ein 
griines Salz der Zus. [Cr(NH3)2(H20)4]Cl3 ausfiillt, wobei angenommen wird, daB die 
Farbiinderung auf einer konstitutionellen Umlagerung beruht. Das gelbe Carbonat wird 
an der Luft unter Gewiehtsabnahme grau; das entstehende Endprod. ist unl. in H„0, 
yerbraucht HC1, entwickelt unter der Einw. von HC1 aber erst nach dem Erwiirmcn 
C02 u. erha.lt auf Grund seiner Analyse u. seihes Verh. dio Formel [(C03)2Cr3(NH3)2' 
(H2O)0(OH)3](OH)2. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 597—98. 12/10.1931.) E l s t .

Pr. Hein, Uber die Ortjanochronwerbinduwjcn und ihre Beziehung zur Komplex- 
chemie des Chroms. Nach einer Zusammenstellung von Darst. u. Eigg. der bei altcren 
Arbeiten erhaltenen Organoehromverbb. wird die Abhiingigkeit ihrer Bldg. yon der 
Konst. der Ausgangsverbb. betrachtet. Es zeigt sieh, daB im allgemeincn nur Yerbb. 
mit homoopolaren Bindungen, also Nichtelektrolyte, zur Bldg. von Organoverbb. 
befahigt sind, u. es wird angenommen, daB bei den wenigen Ausnahmen,
z. B. [Cr(H20)4Cl2]Cl' 2H20  bzw. [ j^o^'CrCJ3J Umlagerung in Nichtelektrolyte crfolgt,
bzw. keine eigentlichen Komplexverbb. vorliegen. Bei komplexem Kation ist komplex 
gebundenes NH3, H20  u. Halogen inert gegen Grignardrcagcns, was dadurch erkliirt 
wird, daB das gesamto komplexe łon durch seine Ladung geschiitzt wird. Da Chrom- 
glycin u. -alanin u. andere Farblaclte nicht zu Organocliromverbb. fiihren, wird an
genommen, daB sie offene Struktur entsprechond '"Cr(NH2-CH2'COO)3" ' haben, u. 
ein Ionengitter bilden, indem die Saurereste eines Komplexes durch die Cr-Ionen des 
Nachbarkompleses neutralisiert werden. Auf die gewohnliehen Cr-Salze libertragen, 
miiBte nach diesen Ergebnissen CrCl3, CrBr3, CrCl2, Cr(02C- CII3)2 homóopolarer, GrF3 
u. Ci'2(SO.,)3 heteropolarer Bau zugeschrieben werden. (Journ. prakt. Chem. [2] 132. 
59—71. Nov. 1931.) E l s t n e r .

P. P. Budników und K. E. Krause, Uber die Anderung der Eigenschaften von 
Eisen-, Aluminium- und Chromoxyd in Abhdngiglceit von der Oliihlemperalur. (Chem. 
Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Sliumal 
prikladnoi Chimii] 4. 441—46. 1931. Charków. — C. 1931. II. 1839.) K l e v e r .

Emil Eosenkranz, Beitrag zur Kenntnis der aktiven Zusldnde der Metalloxyde. 
Ozydhydrate urul aklive Oxyde. XLYII. (XLVI. vgl. H u t t ig , T s u j i  u. St e in e r ,
C. 1932. I. 34.) Durch isothermo Zers. von Zn-Oxalat wurden verschiedene Reihen 
von Abbauprodd. hergestellt, welche auf ihre katalyt. Aktivitiit gegenuber dem Methanol- 
zerfall untersucht wurden. Die entstandenen Oxyde zeigten ein yerschiedenes Verh., 
was auf einen gleiehzeitig mit der Zers. vor sieh gehendon Alterungsvorgang zuriick- 
gefiihrt wird. Der Dissoziationsvorgang krystallin. Phase, — krystallin. Phase,, -)- Gas 
ist dabei ais eine Kombination yon n  Vorgangen aufzufasscn (n =  2, bestenfalls), 
durch dereń Oberlagerung das Endprod. definiert ist. Fiir cin katalyt. wirksames End
prod. gibt es fiir jedo Temp. eine Abbaudauer, in der ein Maximum der Aktivitiit er- 
reicht wird. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B. 14. 407—12. Nov. 1931.) K l e v e r .

D. Kószegi, Was fiir eine Mangamerbindung enłsteht bei der Oxydation des Mangano- 
hydroxyd&1 Die ganz yerschieden beantwortete Frage, zu welcher Verb. Mn(OH)2 
durch Einw. des Luftsauerstoffes oder anderer Oxydationsmittel oxydiert wird, sucht 
Vf. durch Verss. zu klaren, die z. T. Wicdcrholungen der Unterss. von GRUNHUT 
(C. 1913. I. 327) darstellen; Lsgg. von MnS04, die 2,415 mg bzw. 1,207 mg Mn" auf
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100 ccm enthalten, werden mit 0,5 cem 33"/„ig. NaOH alkal. gomacht, 10 Min. lang 
gekockt u. nach dem Abkiihlen auf 60° mit 5 ccm H 2S04 (D. 1,27) u. 25 ccm 0,01-n. 
H A O , yersetzt. Nach vollstandigcr Lsg. des Nd. wird mit 0,01-n. KMn04-Lsg. zuriick- 
titriert. Im Gegensatz zu Gr u n h u t , der einen annahernden Verbrauch von 1 Mol. 
HoCoO., auf 1 Mol Manganoioncn angibt u. danach die Formel MnO(OH)2 fur das 
Oxydationsprod. fiir wahrscheinlich halt, yerbraucht Vf. nur 0,85 Mol H2C20 4 auf 
1 Mol Mn". Die Ergebnisso wurden dadurch kontrolliert, daC das Oxydationsprod. 
einer jodometr. Best. nach dem Prinzip der L. W. WiNKLERselien 0 2-Best. (C. 1915.
I. 217) unterworfen wurde. Danach kommt das Oxydationsprod. der Zus. Mn02-H20  
nahe, geht jcdoch auch bei Einw. yon H20 2 nicht in dieses iiber. Der grayimetr. Best. 
zufolge liiBt sich dio einfacliste empir. Formel Mn40 13 aufstellen. Bei hoheren Mn"- 
Konzz. (25-mal so stark wie oben) kommt die Zus. des osydierten Nd. der Formel 
Mn(OH)3 nahe, entspricht aber doch einem etwas hoheren Oxydationsprod. Durch 
grayimetr. Best. konntc in diesem Falle die empir. Formel Mn30 6 aufgestellt werden. 
Demnach kann dio osydimetr. Best. des Mn nur in sehr yerd. Lsg. (0,001—0,005-n.) 
mit Erfolg durchgefiihrt werden, da das momentan entstandcne Osydationsprod. 
keiner wciteren Oxydation unterliegt. Bei hoheren Konzz. wird die Best. unsieher, 
da dio Werte starko Abweichungen von einander aufweisen. (Ztschr. analyt. Chem. 86. 
34G—52. 1931. Szeged, I. Chcm. Inst. d. Kgl. ung. Franz-Josef-Univ.) WOECKEL.

Z. Karaoglanov und B. Sagortschev, tlber den Mechanismus von Fdllungs- 
vorgangen. VII. Yorgdnge, lei welclien Rhodanverbindungen des Bleis entsteJien. 
(VI. vgl. C. 1931. II. 2302.) Die Rk. zwischen Pb-Acetat u. KCNS yerlauft nach 
Pb” +  2CNS'—-> Pb(CNS)2, wenn das Verhaltnis Pb-Acetat: KCNS <  2 oder pn 
kleili ist; ist dasselbe Verhaltnis >  1 u. pn groB, dann wird Pb(OH)CNS gebildet, 
ebenso auch, wenn Pb(N03)2 in Ggw. von yiel NH,r Acetat mit KCNS gefallt wird. 
Pb(OH)CNS bildet sieli auch boim Kochen yon Pb(CNS)2 mit NH4-Acetat, wobei 
ais Zwischenstufe Pb(CH3COO)CNS yorzuliegen scheint. Pb(OH)GNS ist weifl, kry- 
stallin, wl. in W., 11. in HN03, Essigsaure, Lsgg. von Pb- u. NH^-Acetat usw., tlierm. 
Zers. oberhalb 60° u. Einw. von direktem Sonnenlicht fiihrt zur Bldg. von seliwarzem 
PbS, Kochen mib W. bewirkt teilweise Hydrolyse. Fiir Pb(CNS)2 ergibt sich ais L6s- 
lichlceit bei 25° 5,3470 g/Liter. — Der bei Wechselwrkg. yon H2S~04 u. Pb(CNS)2-Lsg. 
entstehendo Nd. enthalt yerhaltnismaBig wenig CNS, dessen Menge mit der Zeit 
abnimmt, mehr, wenn die Fiillung in Ggw. von KCNS erfolgt. — Die Fallung von 
Na2C20 4-Lsg. mit Pb(CNS)2-Lsg. fiihrt zu einem Nd. von PbC20 4, der fast kein CNS 
enthalt, beim Stehenlassen oder bei Fallung in Ggw. von KCNS nimmt die CNS- 
Menge zu. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202. 62—72. 15/12. 1931. Sofia, Univ., 
Chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

C. Mineralogisclie und geologisclie Cliemie,
G. M. Schwartz, Gefiige, die durch Enlmischung fesler Losungen enlslehen. Zu- 

fjammenfassende Darst. von den an Erzmineralien zu beobachtenden Entmischungs- 
gefiigen. Die Kriterien fur Entmischungserscheinungen und fiir eutekt. Gefiige werden 
gegeniibergestellt. (Economic Geology 26. 739—63. Nov. 1931. Minneapolis, Minn. 
CJniyers.) T r o m e l .

W. Noll, Uber die geochemische Rolle der Sorption. Fiir die geochcm. Elementen- 
yerteilung in den kolloiden Phason des sedimentaren Zyklus sind in wesentlichem 
AusmaB die Erscheinungen der Koagulation, Iononsorption u. des Sorptionsumtausches 
maBgebend. Es wird auf die Abhangigkeit der Koagulations-Ionensorptionserschei- 
nungen yon den elektr. Eigg. der Kolloide u. der Ionen hingewiesen. Diese Beziehungen 
kónnen dio relatiye Anreicherung einiger Elemente in tonigen Sedimenten erklaren. 
(Chemie d. Erde 6. 552—77. 1931. Gottingen, Minerał. Inst. d. Uniy.) T r o m e l .

V. Charrin, Der Glimmer — seine Verwendung und sein Vorkommen. Glimmer 
u. seine Sorten, Muskoiite, Al-K-Glimmer, Phlogopit, Al-K-Mg-Glimmer u. Mieanit, 
Kunstglimmer aus Glimmerabfallen. Lagerstatten u. Gewinnung des Glimmers. 
(Rey. gśn. Matićres piast. 7. 515— 19. Sept. 1931.) F r ie d e m a n n .

Hans Nieland, Beitrag zur Kenntnis der Deckenhasalte von Weslgrónland. Be- 
schreibung und Analyse eines Anorthoklas-Tracliytes u. eines basischen 01ivinbasaltes 
von der Halbinsel Svartenhuk. Es wird yersueht, ein Differentiationsschema der west- 
gronland. Basalte zu entwerfen. (Chemie d. Erde 6. 591—612. 1931. Heidelberg, 
Min.-petrogr. Inst. d. Uniy.) T r o m e l .
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A. A. Bless, Die Zusammensetzung des Erdinneren. Es werden dio Grundę auf- 
gezahlt, welche gegen dio Annahmo oines Fe-Kerns in der Erdo spreehen. Insbesonderc 
wird darauf liingowiesen, daB der unter dieser Annahme berechnoto Fe-Geh. des Erd- 
ganzen viel gróBer ist ais der anderer Weltkórper. — Vf. schlagt folgende Erklarung 
vor, die mit Erfahrungstatsacben niclit im Widerspruck ist, allerdings auch nicht 
genauer gepriift werden kann, da Kenntnisse iiber das Vcrh. der Materio bei sehr hohen 
Tempp. u. Drucken fehlen: Die Erdo kat wesentlick dieselbe Zus. wie andere Welt
kórper. Sio bat einen fl. Kern so kolier Temp. (Vf. berechnet 100000°; doek wurde 
auch eino Temp. von 40000° geniigcn), daB alle Elemente darin ionsiert sind; die auBerc 
Elektronenschale aller 1-, 2- u. 3-wertigen Atomo ist entfernt. Die ionisierten Atome 
nehmen ein bedeutend geringeres Vol. ein ais dio neutralen, haben also eine viel hóhere 
Durchschnittsdichte. Dio kolie Temp. des Erdinnem entsteht durcli radioakt. Pro- 
zesse. (Proceed. National Aead. Sciences, Washington 17. 225—29. 1931. Univ. of 
Florida.) SKALIKS.

K. Hummel, Griinerden Siidlirols und sonstige halmyrolytische Eisensilicate. Aus- 
fiihrl. Unterss. fossiler Gesteino um dio E^scheinungen der Halmyrolyse zu klaren. 
Dio bescliriebene Griinerdc erweist sich ais Erzeugnis der untermeerischen Gesteins- 
zersctzung des unter der Griinerde yorhandenen Augitporphyrits. Die halmyrolit. 
Eisensilicate werden nach ihrer Lichtbrechung unterschieden. (Chemie d. Erdo 6. 
468—551. 1931. GieBen, Univ.) T r o m e l .

E. Blanek und F. Giesecke, Beitrage zur Kenntnis der Boden der Argolis. Mit- 
teilung von Bodenanalysen zur Ergiinzung der systemat. Unters. der Terra rossa-Vorkk. 
der Mittelmeerlander. (Chemie d. Erde 6. 578—86. 1931. Góttingen.) T r o m e l .

C. H. Edelman, Ober das Erkennen von vulkanischem Materiał in Sediment- 
gesleinen durch Untersuchung der schweren Mineralien. (Vgl. C. 1931. I. 3550.) Dio 
Frage wird untersucht, inwieweit schwero Mineralien in Sedimentgesteinen dio Ent- 
scheidung ermóglichcn, ob ein Gestein vulkan. Ursprungs ist. — Das Gestein ist vulkan. 
Ursprungs, wenn die schweren Residuen in ihm folgende Kennzeichen haben: 1. An-
wesenheit (oft grofier Mengen) von femischen Mineralien. (Nur bis zu einem gewissen
Grade beweisend.) 2. Abwesenheit metamorpher Mineralien. Falls vicl metamorphe 
Mineralien vorliegen. ist das Gestein sicher n i c h t  vulkan. 3. Fehlen von Turmalin. 
Haufig beweisend. 4. GleichmaBigo Ausbildung der Krystalle im Residuum. Rceht 
charakterist. u. prakt. beweisend. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amsterdam, Procee- 
dings 34. 488—91. 1931. Amsterdam, Geolog. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

A. Holter, Die Silbervorkommen auf Kongśberg. (Vgl. C. 1931. I. 2600.) Vf. 
bespricht Ausbldg. u. Entstehung der Ag-Vorkk. auf Kongśberg. (Tidskr. Kemi Berg. 
vaesen 11. 93—95. 1931.) R. K. Mu l l e r .

R. Staren, Gange von Kobalt, Nickel und gediegenem Silber im Kongsberggebiel. 
(Vgl. C. 1931. I. 2600 u. vorst. Ref.) Vf. gibt Analysen des neben Co- u. Ni-Arsenid 
auftretenden gediegenen Ag; wahrscheinlich handelt es sich um sekundare Ausschei- 
dungen. AnschlieBend werden friihere Beriehte iiber das Co-Vork. auf Kongśberg 
besprochen. Das Vork. hat Ahnlichkeit mit dem der kanad. Lagerstatten. (Tidskr. 
Komi Bergvaesen 11. 95—96. 1931.) R. K. Mu l l e r .

James H. Lees, Die niclilmetallischen Mineralvorrdte in Iowa. Bericht iiber die 
ausbeutungswiirdigen Lagerstatten von Kalk, Quarziten, Dolomit, Magnesit, errat. 
Blóeken, Gips, Sand u. Kies. (Pit and Quarry 32. Nr. 2. 31—38. 21/10. 1931.) Sa lm .

R. C. Wells und B. E. Stevens, Weitere Untersuchung en iiber Kolm. Aus der 
analyt. Unters. des sekwed. Kolms konnte das Verkaltnis P b : U zu 0,061 bestimmt 
werden. Aus dieser Zahl laBt sich das kambr. Zeitalter ais auf 460 Millionen zuriiek- 
liegend schiitzen. — Es konnte ferner eino sehr geringe Durchlassigkeit des Kolms fiir 
Gase (Luft u. H„) nachgewiesen werden, wobei dio Permeabilitatskonstante zu 0,3 er- 
mittelt wurde, walircnd dieselbe fiir den Kaolin 600 betragt. (Journ. Washington 
Acad. Sciences 21. 409—14. 19/10. 1931. U. S. Geologieal Surrey.) K l e y e r .

J. Volney Lewis, A manuał of determmativo mineralogy tables. 4 tli. ed. rev. and enl. by 
A. C. Hawkins. London: Chapman & Hall 1931. 8°. 12s. net.

D. Organiscłie Chemie.
E.-M. Bellet, O ber die Spaltung der Ester durch die Alkohole in schwach alkalischer 

Lósung. Nach B e h a l  (Buli. Soc. chim. France [4] 15. 565) werden Ester hóherer
43*
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Alkohole durch Alkohole von niedrigem Mol.-Gew. in alkal. Lsg. gespalten. Vf. hat 
dieso Rk. naher untersueht. — Gemisch von 75 g Benzylacetat, 300 g absol. A. u. 5 ccm 
n. NaOH im geschlossenen Rohr 3 Tageim sd. W.-Bad erhitzt. Fraktionierung ergab:
1. Fraktion 74—81°, daraus mit W. u. A. ca. 34 g Athylaćetat; 2. Fraktion 204—206°, 
daraus durch Einleiten von Cyansaure, Wasehen der Krystalle (Benzylallophanat) 
mit A. u. Verseifen derselben durch sd. W. 41 g Benzylalkohol. Es sind also ca. 80% 
Benzylacetat umgesetzt worden. Fast ident. Resultate wurden mit Hexylacetat, Benzyl- 
benzoat, Benzylsalicylat, Cinnamylacetat usw. einerseits, A. andererseits erhalten. — 
Sodann wurde ein Ester mit yerschiedenen Alkoholen zur Rk. gebracht. 25 g Geranyl- 
acetat, 200 g Alkohol, 2,5 ccm n. alkoh. NaOH, 36 Stdn. boi 100°. An Geraniol er- 
haltcn: mit CH3OH 72, C J l f i l l  68, C JI/JH  44, CrIIs-CH.rOH 14%. Die Spaltung 
erfolgt also um so leieliter, je groCer die Differenz der Mol.-Geww. des einwirkenden 
u. des im Ester kombinierten Alkohols ist. — Unter gleichen Bedingungen lieferte 
Linalylacełat 72% Linalool, Geranylacetat nur 50% Geraniol. Der Ester eines tertiiiren 
Alkohols ist also empfindlicher ais der eines primaren. — Die Menge des zers. Estcrs 
variiert auch mit der Zeit u. der Temp. Ein Gemisch Benzylacetat-A.-NaOH lieferte 
bei Raumtemp. in 20 Monaten nur ca. 4%, dagegen bei 50° in 8 Tagen 6% u. bei 75° in
8 Tagen 33% Benzylalkohol. (Compt.rend. Acad. Sciences 193.1020—23.23/11.1931.) Lb .

Julius von Braun, Bemerkung zu der Arbeił ton H. Hopff: Uber Friedel-Craftssche 
Synthesm in der aliphatischen und hydroaromalischen Beihe. Schon aus friiheren Verss. 
(vgl. v . B r a u n  u .  K u h n , C. 1928. I . 1530) wurde derselbe SchluC, wie von H o p f f  
(C. 1931. II. 3592) gezogen, daB ein geniigend locker gebundenes H-Atorn in Ggw. von 
A1C13 mit einem Cl-Atom direkt unter HCl-Austritt reagieren kann. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 64. 2869. 9/12. 1931. Frankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

F. Freiherr v. Falkenhausen, Ober V er suche zur Trennung des synlhetischen 
racemischen Ainylalkohols [2-Methylbulanol-{l)] in die optischen Antipodcn. Es ist 
bisher nicht gelungen, das rac. 2-Methylbutanol-(l), dessen 1-Form im Fuselól vorkommt, 
in die opt. Antipoden zu zcrlegen, so daB die reine d-Form noch unbekannt ist. Vf. 
hat den rac. Alkohol naeh F r e u n d l e r  u . D amo n d  (Buli. Soc. chim. France [3] 35 
[1906], 110) dargestellt u. zuerst versueht, Alkaloidsalze der sauren Amylester mehrbas. 
Sauren durch fraktionierte Krystallisation zu zcrlegen. Das Brucin- u. Strychninsalz 
der Amylschwefelsaure krystallisiercn gut, aber eine vóllige Aufspaltung war mit dem 
vorhandenen Materiał nicht zu erzielen. Immerhin lieferte das Strychninsalz aus 
Aceton-Essigester ( 2 : 1) einen Alkohol von [cc]d2° =  +2,90°. Sehr gering war die 
Spaltung beim Strychnin- u. Morpliinsalz der Monoamylphosphorsdure, u. mit dem 
Morphinsalz der 3-Nilrophthal-l-amylestersdure (F. 126—131°) war iiberhaupt keine 
Spaltung z u erzielen. — Die Veresterung des Alkohols mit opt.-akt. Sauren erwies sich 
ais ungeeignet. Dann wurde der Alkohol mit opt.-akt. Isocyanaten kombiniert, jedoch 
waren der Camphyl- u. Menthylcarbamidmureamylester ólig. Auch ein krystallisierter 
Ester der a-Brom-d-camphcr-.-r-sulfonsaure war nicht erhaltlich. — SchlieBlieh wurden 
einige Yerbb. des d,l-l-Amino-2-methylbutans mit opt.-akt. Substanzen dargestellt. Das 
Ditarlrat krystaOisierte gut, lieferte aber naeh wiederholtem Umkrystallisieren kein 
opt.-akt. Amin. Das bromcamphersulfonsaure Amin krystallisierte nicht. Das Kon- 
densationsprod. mit Oxymethylencampher war zu 11.

V e r s u c li e. AmylscJiwefelsaures Brucin. Darst. iiber das Ba-Salz. F. unscharf 
210°, [cc]d =  —34,0° in W. — Monoamylphosphorsaures Brucin, F. 203—206° (Zers.).
— Camphylcarbamidsduredłhylester. Aus Camphylamin, Cl • C02C2H5 u. Dicarbonat in 
PAe. Kp. 157—158°. Lieferte mit P20 5 kein Isocyanat, sondern ein Prod. von F. 119 
bis 120° (aus PAe.), mit NH3 nicht reagierend. — a.-Camphylisocyanat. Aus Camphyl- 
amin u. C0C12 in Toluol. Kp.u  101—102°. Gibt mit wss. NH40H  Camphylliarnsloff, 
aus verd. A., F. 109—110°. — Canvphylcarbamidsaureamylester. Isocyanat u. Alkohol 
4 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, mit PAe. verd., Filtrat dest. k p .3 149—150°. — l-Menthyl- 
isocyanat. Analog. Kp.16 105—106°, [a]ir° =  —53,75° bzw. —60,92° in Bzl. Daraus
l-Menthylharnstoff, aus verd. A., F. 130—131°, [ a ] D 20 =  —77,71° in Clilf. — l-Mentliyl- 
carbamidsdureamylesler, C16H310 2N, Kp.5 166—170°. — l-Brom-2-methylbiUan. Aus 
sek.-Butylcarbinol u. HBr (D. 1,49). Kp.750 112—117°. — Amylphihalimid. Aus 
Yorigcm mit Phthalimidkalium. Kp.B,5 164—166°. — l-Amino-2-methylbutan. Aus 
yorigem. Kp. 94—97°. Mit Weinsaure in absol. A. das Di-d-tarlrat, F. 126—127,5°. —
3-[Amylaminomelhylen]-d-campher, CJ0H27ON. Aus dem Amin mit Osymethylen- 
eampher in sd. A. Kp.3 145—146°, F. 57—62°, nicht umkryatallisierbar. (Biochem. 
Ztsehr. 242. 472—81. 27/11. 1931.) L in d e n b a u m .
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F. Freiherr v. Falkenhausen und C. Neuberg, Synthelische Ilerstellung uon 
reinem optisch-akłiven Amylalkóhól (Hethylathylcarbincarbinol). Vff. haben sich des 
Verf. von N e u b e r g  u . Mitarbeitern (C. 1929. II. 2050) bedient, welehes auf der 
Trennung der Alkoholglykoside bzw. ihrer Tetraacetylderiyy. beruht. Durch fraktio- 
nierte Krystallisation des Tetraacctylglykosids ist die Isolierung yon reinem d-2-Methyl- 
butanol-(l) gelungen, wiihrend die Fraktionierung des froien Glykosids nur eino geringe 
Spaltung bewirkte. Da 1-Glykose bekannt ist, so ist theoret. auch der Weg zur Darst. 
des 1-Alkohols gegeben.

Y e r s u c h e .  Tctraacetyl-d,l-amyl-fl-d-glykosid, CigH30O10. Ath. Lsg. yon 250 ccm 
synthet. sek.-Butylcarbinol u. 120 g Acetobromglykose mit 82 g Ag2C03 bis zur negativen 
Br-Rk. geschuttelt, Ag-Salze abgcsaugt, im Vakuum eingedampft. Ausbeute ca. 80 g. 
Aus 94°/0ig. A. (1-mal) ICrystalle, F. 80—-82°. Reduziert FEHLlNGsohe Lsg. nicht. — 
d-2-MethyTbvianol-(l). Nach 66 Krystallisationen des yorigen aus 94°/0ig. A. war der 
F. auf 101—102° gestiegen. Davon 6 g in 200 ccm absol. CH3OH gel., bei 0° mit NH3 
gesatt., nach 4 Stdn. im Vakuum unter W.-Zusatz yerdampft, Riiekstand mit 100 ccm 
10°/oig. H2S04 2*/o Stdn. gekocht, 2/3 abdest., Destiliat mit 20 ccm 8%ig. NaOH ge- 
kocht, dest., mit K2C03 ausgesalzon usw. Kp. 128°, [a]ir° =  —5,88°. — d,l-Amyl- 
p-d-glykosid, Cu Hj20 6. Tetraacetat mit gesatt. Barytlsg. geschuttelt, mit C02 gesatt., 
Filtrat im Vakuum yerdampft, mit absol. A. ausgekocht, A. yerdampft. Aus wenig 
h. Essigcstor +  PAe. yerfilzte Nadeln, F. 64—70°, nach 10-maligem Umkrystallisieren 
aus Essigcstor -f- A. F. 89—91°, [ajn20 =  —35,02° in W. Reduziert nicht, wird durch 
Emulsin loiclit gespalten. Hydrolyso mit sd. H2S04 ergab einen Alkohol von [a]n20 =  
+0,25°. (Bioehem. Ztschr. 242. 482—86. 27/11. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.- 
Inst. fiir Biochemio.) L in d e n b a u m .

Julius von Braun und Ernst Anton, Ober den Zerfall guarldrer Ammcmiuni- 
hydrozyde. VI. Mitt. (Y. vgl. C. 1932.1. 72.) Es wird ein Vorf. zur Hersl. von ąuartdren 
Ammoniumhydrozyden beschrieben. — Beim Methylieren yon primaren, sekundiiren 
u. tertiaren Basen mit (CH3)2SO,, entstehen ąuartare Salze mit dem Saurerest —O - S02- 
OCH3; mit konz. Alkali aussalzbar, aus Chlf. +  A. zu reinigen. Beim Kochen mit 
Barytwasser erfolgt allmahlich Verseifung der OCH3-Gruppo u. Abscheidung von 
BaS04; beim Filtrioron erhalt man eino Lsg. des ąuartaren Hydroxyds mit ctwas 
Ba(OH)2. Bei Yerseifung mit sd. H 2S04, Zusatz yon Ba(OH)2 in einer der aus —O - S02- 
OCH3 gebildeten u. der zugesetzten H2S04 entsprechenden Menge u. Absaugen des 
BaS04 erhalt man eino nur wenig Ba(OH)2 enthaltonde Lsg. — Zur Gewinnung des 
dem ąuartaren Hydrosyd entsprechenden Olefins dampft man auf dem W.-Bad ein, 
filtriert yon BaC03 ab, setzt konz. Alkali zu u. dest.

V e r s u c h e .  l-Aminohexan, aus Onanthsaure +  N3H, gibt mit 9 Moll. wss. 
Alkali +  4 Moll. (CH3)2S04 das ąuartare Sałz n-GeH13 ■ N(CH3)3 ■ O ■ ŚO„ ■ OOHs; Bliittchon, 
aus Chlf. +  A., F. 90°. — Gibt bei obiger Bekandlung a -Hexen, CH3-[CH2]3-CH: CH2, 
Kp. 66° bzw. die aus der schwefelsauren Lsg. isolierto Base: Dimethyl-n-liexylamin, 
Kp. 146°; Pikrat, F. 100°. — Aus Piperidin +  (CH3)2S04 +  NaOH resultiert das 
ąuartare Salz Cy710 >  N(0H3)2-0 -S 0 2-0CH3, aus dem Dimeihylpiperidin erhaltlich 
ist. — Triathylamin u. (CH3)2S04 geben in PAe. (C2Hs)3N(0H3)-0-S0„-00H 3, daraus 
wie oben, Diatliylmethylamin, Kp. 65°. — 1,12-Diaminododekan, aus Dodekameihylen-
1,12-dicarboiisaure +  N3H; Kp.ls 187°; F. 66—67°. — Das Diamin gibt in 17 Moll. 
25°/0ig. NaOH +  8 Moli. (CH3)„S04 ein Ol, erstarrt, F. 186°. — Spaltung ergibt (unter 
ca. 250 mm) Dodekadien (L II.), C12H 22 =  CH„: CH-[CH2]8-CH: CH2; Kp. 207° u. 
das ungesatt. Amin O^JL^N =  CH,: CH-[CH„"]10-N(CH3)2; Kp.16 132—135°; riecht 
schwach bas.; Pikrat, goldgelbe Nadeln, aus A., F. 127°. — Die Naphthensaure 18^31^2 
aus galiz. Erdól (vgl. C. 1931. II. 3698) gibt mit N3H das rnonocyd. Naphthenamin, 
C'i?H33'N H 2; uber das Oxalat gereinigt: Kp.lfi 175—195°. Gibt mit 9 Moll. Alkali u. 
(CH3)„S04 dio ąuartare Vcrb., aus der ais Spaltprodd. der KW-stoff C17/ /32, Kp.10 155 
bis 175° u. ais bas. Spaltungsprod. Verb. G17H33-N(CH3)2, Kp.18 175—195°, erhalten 
wurden. — Bei Verss. mit gróBeren Mengen yon Basen oder bei hohermolekularen bas. 
Verbb. ist die neue Methode dem Arbeiten mit J-Verbb. u. Ag20  yorzuziehen. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 64. 2865—69. 9/12. 1931. Frankfurt a. M., Uniy.) B u s c h .

Helmuth Seheibler, Zur Kennlnis der Verbindungen des zweiwertigen Kohlensloffs.
IV. Mitt. Ober Natriumoxya(hoxymelhylen. (III. ygl. C. 1929. U . 2442.) Die aus 
Ameisensaureester u. Na-Athylat in ather. Suspension erhaltene Anlagerungsverb., 
die bei 0° frei von krystallalkoholhaltigem Na-Athylat zu erhalten ist (ygl. Ad ic k e s ,
C. 1931. I. 765) enthalt auf 1 Mol. Na-Athylat nie mehr ais 1 Mol. Ester u. entspricht
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entweder dem Natriumoxydidthoxymethan (I), der aus beiden Komponenten gebildeten 
Mol.-Yerb. II  oder dem krystallalkoholhaltigem Nalriunwxydthoxymethylen (DI). — 
Unter Voraussetzung der Formel U l wurde yersucht, drach Abspaltung von A. freies 
Natriumoxyathoxymethylen herzustellen, aber ohne Erfolg. — Bei Verss. mit E. Bau-

I  H .C(O C,H ,),(O N.) I I  [ & hc‘§ . o o ,h > t * m  [ c "h !c5 h ‘,0 " ' ] n *
mann, aus CO u. alkoholfreiem Na-Athylat unter Drucken bis zu 80 at bei 20° Natrium- 
oxyathoxymethylen zu erhalten, wurde nur eine Gewichtszunahme erreicht, die etwa 
30% der zu seiner yollstandigen Bldg. erforderliclien Menge ausmachte. Bei der Zers. 
mit W. entsteht nicht propionsaures Ńa, auch keine Abspaltung yon CO; der hydrolyt. 
Zerfall fiihrt zu Na-Form i at u. A.:
Cn (OC,H5)(ONa) +  H20  =  C^OCoH^OH) +  NaOH — ;y  H • COONa +  C2H6 ■ OH.

Die Uberfuhrung des Natriumoxyathoxymethylens, das besser nicht aus Ameisen- 
saureester, sondem aus CO u. Na-Athylat im Hochdruckautoklaven darzustellcn ist, 
in Kohlmoxydacetal bedarf einer erneuten Ausarbeitung; die friiher angegebenen physi
kal. Daten des letzteren bediirfen der Naclipriifung, da die Praparate vielleicht nicht. 
frei yon Ameisensaureester u. KW-stoffen waren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 64. 2914—16. 
9/12. 1931. Berlin, Techn. Hoclisch.) B u s c h .

A. D. Petrow, Das Cracken der Oleinsdure unter hohem Druck. (Uber die Prozesse 
der thermischen Umwandlung der Ołefine.) (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei Cliimii] 1 (63). 437—45. 
1931. — C. 1931. II. 3328.) Sc h o n f e l d .

Enrique V. Zappi, Einwirbing von Arsenlrichlorid auf Natriummalonesler. II. Mitt. 
Enciderung auf die Bemerkungen der Doktoren Ouglialmelli und Ruiz. (I. vgl. C. 1931.
II. 413.) Vf. halt gegenuber den Angriffen von Gu g l ia l m e l l i  u . R u iz  (Ć. 1931. II. 
413) seine friiheren Befunde (C. 1931. I. 443) aufrecht. (Anales Asoc. quim. Argentina 
19. 80 — 81. 1931. La Plata, Fak. f. Chemie u. Pharmazie.) W il l s t a e d t .

Gakuji Takahashi, Tokuzo Yaginuma und Kentaro Hayakawa, Physiko- 
chemische TJntersuchungen uber Aminosćiuren. IV. Mitt. (III. ygl. C. 1930. II. 3541.) 
Die Krystallkonstanten von d- u. l-Leucin, d- u. 1-Norleucin u. von Histaminpikrat 
werden mitgeteilt. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 7. 57—60. 1931. Tokio, Nihon 
Daigaku. Chem. Labor.) LORENZ.

Fritz Wrede, tlber Verbindungen des Lysins mit Kupferchlorid. Bei der hydrolyt. 
Spaltung einer nach T r o e n s e g a a r d , W r e d e  u . My g in d  (C. 1931.1. 949) erhaltenen 
Base G10HuN„O„ entstand d,l-Lysin. Dieses bildet mit CuCl2 Doppelsalze. (Cf]HllN 20 2)„- 
CuCU +  2 H.,0, blaue Nadelchen, Sintern 230°, F. 250—255°, unter Aufschaumcn u. 
C6Hu N„02-CuCl., +  H.jO, griine Nadelchen, Dunkelfarbung bei 160°, F. 170°. Das blaue 
Salz yerwandelt sich in das griine, beim Kochen der wss. Lsg. mit iiberschiissigem CuCl.,. 
Die gleichen Doppelsalze entstchen auch mit d-Lysin. (Ztschr. physiol. Chem. 203. 
162—64. 8/12. 1931. Greifswald, Physiolog. Inst. d. Univ.) Gu g g e n h e im .

E. Voto5ek imd S. M alachta, Synthetische Studien in der G-ruppe der Melhylosen. I. 
Yff. gewinnen durch Kondensation der 5-Ketorhamnonsaure von K il ia n i  mit Blau- 
siiure 2 epimere a-Methyltelraoxyadipinsduren der Konst. I, die iiber ihre Ba-Salze 
getrcmit werden konnten u. dereń Dilactone zur Darst. von Methylhexosen mit ver- 
zweigter C-Kette yerwendet werden sollen. — Diladon der cr.-Melhyltelrao.xyadipin- 
sdure I  C,Ha0 6, aus der swl. Fraktion der Ba-Salze. Aus 80%ig. A. Nadeln, aus W. 
wiirfelahnliche Krystalle, beide vom F. 196° (Zers.), [<x]d =  — 182°— y —107,6° 
(W.; Gleichgewicht nach 260 Stdn.). — Bisplienylhydrazid der a-Methyltet rao x yadip in - 
sdure I, CI9H 2iO0N4, aus gewohnlichem A., F. 187—88°. — Diladon der cn-MetliyUelra- 
oxyadipimdure I I ,  aus der 11. Fraktion der Ba-Salze neben dem Dilaeton I .  Aus W. 
wurfelartigeKrystalle mit 1/ 2 H ,0  vom F. 166—67°, wasserfrei F. 172°, [a]n =  —162,8° 
— ->-—75,6° (W.; Gleichgewicht nach 260 Stdn.). — Bisplienylhydrazid der a.-Melhyl- 

lelraoxyadipinsdure I I ,  Cj!)H24OcN1, aus gewohnlichem A., F. 236—37°. 
LOuH Krystallograph. Unters. des Laclons der 5-Ketorhamnonsaure u. der
ĆHOH Dilaclone der beiden a.-Methyltelraoxyadipinsduren von R. NovaĆek.

I  CHOH Laclon der 5-Ketorhamnonsaure. Rhomb.-bipyramidal, Achsenver-
PHOTT haltms a: b: c =  0,7270:1:1,1785. Brcchungsexponenten: ocNa =

1 1,516, ftj-a =  1,570, yxa =  1,598, A y- a =  0,082. -  Diladon I . Fiir
die wiirfelahnlichen Krystalle ergab sich bisphenoid. Symmetrie. 

COOH Achsenyerhiiltnis a:b : c — 0,6422:1: 1,2994. Brechungsindices:
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<*Na =  1,511, /?Na =  1,536, >>Na =  1,536, A v-a =  0,025. — Dilacton I I .  (Mit 
Va H sO.) Dio Krystalle besitzen sebr viele, aber schlecbt entwickelto Flachen. 
Nur dio Basis (001) gut ausgepragt. Tetragonal. Achsenvorhaltnis a: c =  1: 2,2135. 
Brechungsindices co =  1,5471, £ =  1,502, A r_0) =  —0,045. (Collect. Trav. ehim. 
Tchścoslovaquio 3. 265—75. 1931. Prag, Teclin. Hoclisch.) Oh l e .

E. Voto5ek, F. Valentin und O. Leminger, Uber das Drehungsvermogen einiger 
Zuckerhydrazone und die Konfiguration des a-Kohlenstoffaloms. Nach H u d so n  drehen 
die Benzylphenylhydrazone der Zucker nach rechts, wenn das C-Atom 2 dio 1-Kon- 
figuration, nach links, wenn es dio d-Konfiguration besitzt. Dio Drehungsbestst. 
wurden jedoch von H u d so n  niclib in ein u. demselben Losungsm. durcligefuhrt. 
V£f. wahlen durchgiingig ais Losungsm. CH3OH u. erganzen die Messungen yon H u d s o n . 
Femer stellen sie die p-Chlorbenzylphenylhydrazone u. Dibenzylhydrazone einer groCon 
Zalil von Zuckern her. In allen untersuchten Fallen gehorchten die Drehungen der obigen 
H udsonsc/jcjj Regel, dereń strenge Gultigkeitdamithinioiclienderwiesen zu sein sclieint. 
In  den Benzylphcnylhydrazonen u. ihren Substitutionsprodd., sowie in den Dibenzyl- 
hydrazonen bestimmt also dio Konfiguration des C-Atoms 2 den Richtungssinn der 
opt. Drehung (allordings nur im Gleichgewicht der tautomeren Formen in CH3OH).

V o r s u c h e .  Drehungen der Benzylphenylhydrazone in CH30H : von d-Arabinose
M d  =  +9,3° — >• +11,9°, von l-Arabinose [cc]d =  —14,8° — )---- 11,5°, yon d-Xylose
[a]d =  —20,3°, von d-Lyxose [a]u =  +22,8° — y  +23,5°, l-Rhamnose M d  =  —10,4
— >---- 7,4°, von Rliodeose [a]n =  —14,9°, von Fucose M d =  +14,9°, yon d-Mannose
M d  =  +23,1° — >• +24,6°, d-a-Glucoheplose [a]n =  —21,6° — ->• —22,2°, l-a-Rhamno- 
liexose, C20H2()O6N2, M d  =  +15,8°, F. 183—84° (aus A.). — p-Chlorbenzylphenyl- 
hydrazin, Ci3H13N2Cl, aus Phenylhydrazin u. p-Chlorbenzylchlorid 6 Stdn. bei 130—140°. 
0), das allmahlich zu mkr. prismat. Krystallen vom F. 44° erstarrt. Wl. in k. PAe., 
sonst meJir odor weniger 11. Zers. sieli bei langerem Aufbowahren unter Verfarbung u. 
Verfliissigung. Ghlorhydral, aus yerd. HC1 lango Nadeln, wird yon W. besonders in 
der Hitzo weitgehend liydrolyt. gespalten. — p-Chlorbenzylplienylhydrazon des p-Clilor- 
benzaldehyds, C20H 1GN„C]L., entsteht ais Nebenprod. bei der Darst. des entsprechenden 
Hydrazins. Aus A., F. 109°. — p-ChlorbenzylphenyJhydrazon des Acetons, C10H17N2CI, 
aus verd. A. Nadeln vom F. 68°. — p-Chlorbenzylphenylliydrazon des Furfurols, 018H15- 
ONoCl, aus A. F. 101—102°. — p-Chlorbenzylphenylliydrazon des Benzaldehyds, C20H17- 
N2Ć1, aus A. F. 99°. — p-Chlorbenzylplienylhydrazon der l-Arabinose, C18H 210 4N2C1, 
aus A. F. 172°, [a]D =  —6,4°. p-Chlorbenzylplienylhydrazon der d-Arabinose, F. 172“, 
[a]D =  +2,8°. — p-Chlorbenzylplienylhydrazon der d-Xylose, ClgH2l0 4N;,Cl, aus A. 
mit W. Ol, das allmahlich erstarrt; enthalt Krystallwasser, F. ca. 80°, [<x]d =  —27,3° —->-
— 21,1°. — p-Chlorbmzylplienylhydrazon der d-Lyxose, C18H 210 4N2C1, aus 50%iK- A., 
F. 134—135°, [<x]d=+20,6°— ->- -(-29,2°. — p-Chlorbenzylphenylhydrazon der d-Ribose, 
C18H210 4N2C1, aus 25%ig. A., F. 144—145°, [«]D =  —32,7° — ->■ —17,2°. — p-Chlor- 
benzylplienylhydrazon der l-Rhamnose, C19H230.,N2C1, aus gewohnlichem A. mit 1/ 2 H20,
wasserfrei F. 118—119°, [a]D =+10,0°-— >-----1,9°. — p-Clilorbenzylphenylhydrazon
der Fucose (l-Galactomelliylose), C19H230 4N2C1, aus 50%’g- A., F. 153°, [a]n =  +8,9° — >- 
+11,8°. — p-Chlorbenzylźphenylhydrazon der d-Glucose, C15H230 5N2C1, aus A. F. 155—156°, 
[ « ] d  =  —16,3°— ->— -13,2°. — p-Chlorbenzylplienylhydrazon der d-Mannose Ci9H23- 
0 5N2C1, aus A., F. 167—168°, [a]D =  +22,4°— > +12,9°. — p-Chlorbenzylphenyl- 
hydrazon der d-Galaktose, C10H23O5N2Cl, aus CH30H  mkr. Niidelchen mit 0,5 H 20 
vom F. 161°, [a]n =  —9,8°. — p-Chlżorbenzylphenylhydrazcm der 1-ol-Rliamnohexose, 
C2oH250 5N2Cl, aus A. min-. Nadeln vom F. 172°, [a]o =  +8,9° — y  +10,0°. — p-Chlor- 
benzylphenylhydrazon der d-ct-Glucoheptose, C20H 35O5N2Cl, aus 50%ig- A. feine Nadelchen 
vom F. 158—159°, [a]o =  —13,5°. — Von don Dibenzylhydrazonen konnte nur das 
der Isorhodoose nicht krystallisiert erhalten werden. Die iibrigen krystaUisiorcn aus A. 
oder verd. A. in fcinen Nadelchen. Dibenzylhydrazon der l-Arabinose, C18H2404N2,
F. 135°, [a]n =  —6,4— ->-----1,3°. — Dibenzylhydrazon der d-Arabinose, [<x]d =  +4,0
— y  +1,0°. — Dibenzylhydrazon der d-Xylose, C19H240 4N2, F. 130°, [a]o =  —17,2° —->
— 8,6°. — Dibenzylhydrazon der d-Lyxose, C19H2i04N2, F. 115—118°, [a]n =  +18,4° 
— >• +27,7°. — Dibenzylhydrazon der d-Ribose, Cj9H240 4N2, F. 101—103°, [a]j> =  — >-
—20,9°— >----15,2°. — Dibenzylhydrazon der l-Rhamnose, C20H2CO4N2, F. 121-—123°,
M d  =  —12,0° — >----10,3°. — Dibenzylhydrazon der Rhodeose (d-Galactomethylose),
C20H26O4K ,  F. 162,5°, [a]D =  ca. 0°. — Dibenzylhydrazon der Fucose (l-Galaclomethylose),
F. 162,5°. — Dibenzylhydrazon der d-Glucose, C„0H26O5N2, F. 99—101°, M d  =  —12,2° 
— y —1,0°. — Dibenzylhydrazon der d-Mannose, F. 156—157°, M d  — +14,6° — y
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+  12,9°. — Dibenzylhydrazon der d-Oalaklose, F. 151—52°, [ix]d — —6,0° — y  —4,3°. — 
Dibenzylhydrazon der l-a-Bhamnohexose, C21H2S0 6N2, F. 164°, [cc]d =  +2,4°. — Di
benzylhydrazon der d-a.-Glueoheptose, C21H280 6N2, F. 140—141°, [a] o =  —17,3°— ->-
— 15,6°. (Collect. Trav. chim. Tchćcoslovaquio 3. 250—64. 1931.) Oh l e .

D. H. Brauns, Oplische Drehung und Atomdimensionen. Halogenlelracetylderivate 
der Mannose. Ihre lconfiguraiwen Besonderheiten. (Vgl. C. 1931. U . 548.) Vf. hat 
nuninehr dio Fluor- u. Jodtetracetylmannose in krystallisierter Form crhalten. Aus 
den Mol.-Drehungsdifferenzen der 4 nunmehr bekannten Tetracetyl-a-mannosylhalo- 
geniden orgeben sich folgende Yerhaltniszahlen: Cl-F: Br-Cl: J-Br =  41,0: 24,9: 35,2, 
wahrend fiir die entsprechenden Glucoseverbb. dieses Vei-haltnis =  41,0:17,1: 21,4 
betragt in guter Ubereinstimmung mit dem Verhaltnis der Differenzen der Atom- 
durchmesser der Halogenatome. Vf. diskutiert an Hand von Modellen die Ursachen 
fiir die AusnahmesteUung der Mannosederiw. u. fiihrt sie auf die durch dio Struktur 
u. Konfiguration der Mannosederiw. bestimmte Wirkungsweise der Nebenvalenz- 
krafte innerhalb des Molekiils zuruck. Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original 
yerwięsen werden. — u-Acetofluormannose, C14H10O0F, aus absol. A. mit PAe., dann 
aus A. allein prismat. Nadeln vom F. 68—69°, [a]n21> =  +21,50°. — a-Acetobrom- 
mannose, C14H190 9Br, F. 62°, [ a ] D 20 =  +131,57°. — a.-Acetojodmannose, C14H10O„J, 
aus absol. A. +  PAe. Krystalle vom F. 95°, [a]n2° =  +190,50°. (Samtliche Drehungen 
inChlf.) (Bureau Standards Journ. Res. 7. 573—83. Sept. 1931. Washington.) O h le .

Percy Brigl, Helmut Miihlschlegel und Richard Schinle, Kohlehhydrate. 
XI. Mitt. Uber die al-Glucose. (X. vgl. C. 1931. I. 255.) Pentaienzoyl-al-glucose u.
3.4.5.6-Telrabenzoyl-al-Glucose, dargestellt aus dem entsprechenden AthyJmercaptal mit 
HgCl2, geben bei der Verseifung mit methylalkoh. NH3 Olucosedibenzamid (I), eine 
Substanz, die durch direkto Einw. von Benzamid auf Glucose nicht erhilltlicii ist. 
Sie kann sich offenbar nur aus der Aldehydmodifikation der Glucose bilden. Auch
3.5.6-Tribenzoylglucofuranose liefert I, aber in weit geringerer Ausbeute. I  ontsteht 
dagegen nicht aus der Na-Bisulfitverb. der Glucoso u. ebensowenig reagieren die Cyan- 
hydrine der Aldosen in diescm Sinne, wie am Beispiel des Mannosecyanhydrirus gezeigt 
wurde. Sobald aber die freien OH-Gruppen dieses Cyanhydrins acetyliert oder bcn- 
zoyliert sind, erhiilt man bei Hydrolyse mit methylalkohol. NH3 das entsprechend 
gebaute Mannosediacetamid bzw. Mannosedibenzamid. Durch die Einfiihrung von 
Acylgruppen wird also die Stabilitat der Aldehydmodifikation erheblich vergróJ3ert. 
Durch diese Befundo wurde die Bearbeitung der Frage angeregt, ob dio Geschwindig
keit der Cyanhydrinbldg. einen MaGstab fiir die Neigung der Zucker, in die Aldehydform 
uberzugehen, abgeben kónnte. In  der Tat wurden bei den verscliiedenen Zuckern 
erhcblioho Unterschiede festgestellt. Glucose u. die von ihr abgcleiteten Disaccliaride 
zeigten die geringste Geschwindigkeit. — Die 3,4,5,6-Tetrabenzoyl-al-glucose (H) schcint 
keine Neigung zu besitzen, in ein iithylenoxyd. Halbaeetal (HI) uberzugehen. Sie 
liefert ein leicht wieder spaltbares Anilid u. reagiert mit Diazomethan wic ein echter 
Oxyaldehyd unter Bldg. des Methylketons IV. Mit A. bildet n  leicht ein Halbaeetal, 
mit Athylmercaptan ein entsprechend gebautes Halbmercaplal, das beim Lósen in A. 
in das Halbaeetal iibergeht. In  Ggw. von HC1 reagiert n  mit Athylmercaptan zuniichst 
unter Bldg. des entsprechenden Diathylmercaptals, vermag aber bei fortgesetzter Einw. 
eines Obcrschussca yon Mercaptan noch ein 3. Mol. aufzunehmen unter Bldg. des 
2-Thiodihyl-3,4,S,6-tetrabenzoylglucosedidłhijlmercaptals (Y). Dieses laBt sich mit HgCl2 
in die entsprechende 2-Thiodthyl-3,4,5,6-ielrabenzoyltjlucose (VI) uberfiihren, welche 
bei der Hydrolyse mit methylalkoh. NH3 keinen Dibenzamidkórper, sondern nur ein 
Monobenzamidderiv. liefert.

V o r s u c h e .  Glucosedibenzamid, C20H21O;N2, aus gewóhnlichem A. lange Nadeln 
vom F . 202° (Zers.); [a]n24 =  +1,5° (Pyridin; c =  1,604). Reduziert F eh l in g sc Iic 
Lsg. nicht, wohl aber nach kurzem Kochen mit verd. HC1. Mannosediacelamid, c 10h 20- 
0 7N2, aus Hexaacetylmannoseeyanhydrin, aus A. lange Prismen vom F . 219° (Zers.) 
mit 1 Mol H20. — Hezabenzoylmannosecyanhydrin, C49H370 12N, aus wenig Aceton +  
viel A. Prismen vom F. 161—62°, [a]o22 =  +30,30° (Chlf.; c =  2,079). — Mannose
dibenzamid, C20H24O-N2, aus A. lange Nadeln vom F . 226° (Zers.), [a] n21 =  +3,6° 
(Pyridin; c =  2,484). — Mannosemonobenzamid, C13H17OcN, entsteht ais Nebenprod. 
bei der Verseifung des Hexabenzoylcyanhydrins mit jmethylalkoh. NH3. Aus W. lange 
Nadeln vom F. 254° (Zers.). — 3,4,5,6-Tetrabenzoyl-al-glucose (H), C34H2SO10, aus 
C2H2C14 oder aus viel Eg., Krystallc vom F . 220—222°. Sehr empfindlich gegen 
Alkalien. — Anilid der 3,4,5,6-Tetrdbenzoyl-al-glucose, C40H33O8N, Gallerte aus mkr.
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Nadolchcn; F. 118—120°. — Ketem IV, C35H30O10, aus A. Krystallc vom F. 194° (Zers.), 
[cc]d23 =  +48,9° (Clilf.; c =  1,739). Reduziert Fehling, sehr empfindlich gegen Al- 
kalien. — Mełhylhalbacełal der Telrabanzoyl-al-glucose, C35H32Ou , F. 215° (Zers.). — 
Tclrabcnzoylglucosediathylmercaptal; C38H38O0S2, aus II, F. 166°, [<x]d =  +24,4° (Chlf.; 
c =  1,676). —- 2-Thiodthyl-3,4,5,64elrdbenzoylglucosedidłhylmercaptal, C40H12O8S3 (Y), 
aus CEŁ,OII groBe Prismen vom F. 84—-85°, [oc]d30 =  +57,6° (Aceton; c ="2,519). — 
2-Thiodlhylglucosedidthylmercaptal, C12H260 4S3, aus vorst. Verb. mit Na-Methylat bei 
Zimmertemp.; aus W., dann aus A. F. 102°, [a]c25 =  +2,27° (Aceton; c =  2,199). — 
2-Thioałhyl-3,4,5,64elrabenzoyl-al-glucose, C38H320 9S, aus Lg., F. 65—66°, [cc]d25 =
— 42,7“ (Aceton; c =  1,593). Reduziert w. Feh linGscho Lsg., ist gegen Alkalien 

CH„(OH) • CH(OH) • CH(OH) • CH(OH) • CH(OH) • CH(NH ■ CO • C0H5), (I)
CH:(OBz)-CH(OBz)-CH-(OBz)-CH(OBz)-CH(-OH)CHO " (II)
CH;(OBz)-CH(OBz)-CH(OBz)-CH(OBz)-CH • CH(OH) (El)

-'O '-'
CHo(OBz) • CH(OBz) • CH(OBz) ■ CH(OBz) ■ CH(OH) ■ CO • CH3 (IV)
CH^OBz) • CH(OBz) • CH(OBz) • CH(OBz) ■ CH(SCĄ) • CH(SC„HA, (V)
CHÓ(OBz) • CH(OBz) • CH(OBz) • CH(OBz) • CH(SC2H5) • CHO “ “ (YI)

sehr empfindlich. — Benzamidverb. der 2-Thioatliylglucose, C15H 2l0 5NS, aus W., F. 186 
bis 190° (Zers.). (Ber. Dtśeh. chem. Ges. 64. 2921—34. 9/12.1931. Hohenheim, Landw. 
Hochsch.) O iile.

Thelina Muriel Reynolds, Der Effekt einer 2 -p-Tohtolsulfogruppe auf die Beaklions- 
fdliigheit des Halogenalom-s eines Glucosylhalids. Durch Umsetzung des 3,4,6-Triacetyl- 
glueosyl-l-chlorids von B r ig l  mit p-Toluolsulfochlorid erhielt Vf. das 2-p-Toluol- 
sulfo-3,4,64riacelyl-a-glucosyl-l-chlorid, C19H 23O10ClS, aus CC14 Platten vomF. 121—122°, 
[a]D10,B =  +134,8° (Chlf.; c — 1,618). Das Cl-Atom ist relativ schwor beweglich. 
In  Pyridin bei Zimmertemp. findet keine Rk. statt im Gcgensatz zum 3,4,6-Triacetyl-/?- 
glucosyl-l-chlorid, 2-Trichloracetyl-3,4,6-triacetyl-/S-glucosyl-l-chlorid u. zur Aceto- 
bromglucose. — 2-p-Toluolsulfo-3,4,6-triacetyl-P-methylglucosid, C20H20On S, bildet sich 
dagegen aus vorst-. Verb. in n. Weise. Aus A. Nadeln vom F. 157—-157,5°, [a] d21 =  
-h 3,4° (Chlf.; c =  2,015). (Journ. chem. Soc., London 1931. 2626—30. Okt. Sydney, 
Univ.) O hle.

Karl Josephson, Tri-(nu>noacelonglucose-3)-pliosphorsdureesler und sein Tripkenyl- 
mełhylałher. (Vgl. C. 1930. II. 2634.) Um die Struktur der 1. c. gewonnenen Substanz 
sicherzustcllen, stełlt Vf. durch Einw. von Triphenylchlormethan in Pyridin u. Aus- 
fallen mit W. den Tritriplienylmethylather der Tri-(monoacetonglucose-3)-phosphorsdure, 
C84H870 I9P, dar (Reinigung durch zweimaliges Umlosen aus A.). [cc]nggelb2° =  —24,7°. 
(Svensk Kem. Tidskr. 43. 242—44. Okt. 1931. Stockholm, Univ., Lab. f. allgem. u. 
organ. Chemie.) WlLLSTAEDT.

Heinz Ohle und Francisco Garcia y Gonzalez, Modelhersuche zur Theorie der 
alkolwlischen Gdrung. V. Mitt. Die Oxydation der Diaceton-2-ketogluconsaure und der 
P-Diacetonfructose. (IV. vgl. C. 1931. II. 2310.) Das K-Salz der Diaceton-2-keto- 
gluconsaure liefert bei der Oxydation mit KMnO., in anfangs neutraler Lsg. ais isolicr- 
bares Zwischenprod. das Trikaliumsalz der Alonoacelon-l-furtontrisdure (I), das bei der 
Hydrolyse mit h. verd. Mineralsauren quantitativ in ein Mol Aceton, 2 Mol C02, 1 Mol 
Glykolsaure u. 1 Mol Glykolaldehyd, bzw. dessen Umwandlungsprodd. zerfallt. — 
Grundsatzlieh anders verhiilt sich die /J-Diacetonfructose selbst. Wahrend sie in alkal. 
Lsg. von KMn04 (mit 2 Atomen O) fast quantitativ zu Diaceton-2-ketogluconsiiurc 
oxydiert wird, verlauft in anfangs neutraler Lsg. die Hauptrk. nicht iiber diese Siiurc, 
was bereits die Oxydationskurvo (ygl. Original) deutlieh erkennen laBt. An Stelle 
von I  konnte nur ein schlecht definiertes Kaliumsalz einer 2-bas. Siiure isoliert werden, 

q q q k  COOK das wahrscheinlich zum groBen Teil aus
i i Mo7ioacełon-2 -keto-3 ,4 -dioxyglułarsdure

O—C—OH O—C---------------, (n) besteht. Es liefert bei der Hydro-
 jj O Ó H O ^se vcrc^• ^lineralsauren neben

i i I Aceton mehr ais 1 Mol C02 u. geringe
HO—COOK HC----Mengen Methylglyoxal sowie erhebliche

T POOTf tt ó rim r Mengen reduzierender Prodd. Die Oxy-
dation der /J-Diacetonfructose setzt 

also an einer anderen Stelle im Mol. ein ais bei ihren Mineralsaureestem u. der Diaceton-2- 
ketogluconsaure. Die Ursache dafiir ist in einer dirigierenden Wrkg. der sauren Sub- 
stituenten zu erblicken, yon der speziell die CH-Bindung am C-Atom 5 betroffen wird.
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V o r s u c li e. Trilcaliumsalz der Monoacetonfurtontrisaure (I) C9H0O9K3, aus 
Methanol mit viel A. mikrokrystallin, selir hygroskop. Pulver mit 3,5 H ,0, von denen 
2,5 Mol bei 100° im Vakuum iiber P20 6 abgegeben werden. Maximale Ausbeute bei 
Anwendung von 7 Atomen O auf 1 Mol K-Salz der Diaceton-2-ketogluconsaure; 
32% der Theorie. [a]D20 =  +10,18" (W; c =  2,062). Bas. Pb-Sak, C9H90 9(Pb0H)3 +  
HoO, feine Nadclchen. — K-Salz der Monoaceton-2-keto-3,4-dioxyglutarsaure (II) (?) 
CR*H80 7K 2, aus Methanol mit viel A. sehr hygroskop. Pulyer. [a]D20 =  +32,80° 
(W; c =  1,921). Bas. Pb-Salz, C8H80 7(Pb20) floekiger Nd. (Ber. Dtsoh. chem. Ges. 64. 
2804—09. 9/12. 1931. Berlin, Univ.) Oh l e .

Heinz Ohle, Georg Coutsicos und Francisco Garcia y Gonzalez, Modellversuche 
zur Theorie der alkoholischen Gdrung. W . Mitt. Die Oxydation der Mono- und Di- 
aceionglucose und der Monoacetonglucose-3-schwefelsdure. (V. vgl. vorst. Ref.) Mono- 
acetonglucose u. Diacetonglucose geben bei der Oxydation mit KMn04 in anfangs 
neutraler Lsg. ais einziges isolierbares Zwischenprod. das Kaliumsalz der Monoacelon- 
xyluronsawe, u. zwar die Monoacetonglucoso in erlieblich besserer Ausbeute ais die 
Diacetonglucose. Das K-Salz der Monoacetonglucose-3-schwefelsaure liefert unter den 
gleichen Bedingungen Monacetonxyluronsaure-3-schwefelsdure. — K-Salz der Diacelon- 
glucose-3-schwefelsaure C12H190 9SK-2,5H20, aus absol. A. mit Bzn. lange feine Prismen. 
[a]o2° =  —13,17° (W.; c =  4,792). — K-Salz der Monoacełonglucose-3-schwefelsdurc, 
C9H150 9SK, aus A. Nadeln. [a]D20 =  —14,56° (W.; c =  7,013). — Dikaliumsalz der 
Monoacetonxyluronsdure-3-schwefelsaure, C8H10O9SK2 +  2 H„0, aus wenig W. mit 
CH3OH. [a]D20 =  —36,94° (W.). Das gleicho Salz wurde durch Umsetzung von mono- 
acetonxyluronsaurem Kalium mit Pyridinium-N-sulfonsaure in Pyridin erlialten. Es 
spaltet schon beim Kochen mit n. H2SO., in 1 Stde. ca. 1/„ Mol C02 ab. (Bor. Dtsoh. 
chem. Ges. 64. 2810—13. 9/12. 1931. Berlin, Univ.) Oh l e .

T. C. Taylor und J. J. McBride, Phosphor im Glykogen. Glykogen onthalt 
immer etwas P. Ein Teil dieses P laBt sich durch Dialyse entferncn, doch nicht alles. 
Dor nichtdialysable P  kann auch nicht ais unl. anorgan. Pliosphat vorliegen, da er auch 
bei der energ. Methodc von P f łu g e r  (P f lu g e rs  Arch. 93 [1903]. 81) zur Isolierung 
von Glykogen nicht einfaches PO,/''-łon liefert. Die Verss. der Vff. wurden an Glykogen 
aus der Leber von mus norvegicus u. aus dem Muskel von peoten tennicostatus aus- 
gefiihrt. Sie zeigen, daB der groBte Teil des nichtdialysablen P  im Glykogen an einen 
N-haltigen Komplex gebunden ist, da in allen P-haltigen Proben auch N gefunden 
wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 3436—40. Sept. 1931. New York, Columbia- 
Univ.) _ _ _ WlLLSTAEDT.

Philip S. Scherer jr., Lósliehkeit von Cellulose in ammoniakalischen Salzlosungen. 
<Vgl. C. 1931. II. 3431.) NH.,SCN, NaSCN, NaNOa u. N aJ in fl. NH3 losen, wenn nicht 
besonders wasserfrei gemaoht, Cellulose u. regenerierte Cellulose, NH4J  nur regenerierte 
Cellulose. Bei Abwesenheit von W. lósen nur NH.jSCN u. NaSCN Cellulose. NaNOs 
u. N aJ losen nur, wenn vor der Zugabe des NH3 W. zugegen ist; nachtragliche Zugabe 
von W. beeinfiuBt das Lósungsvermógen nicht. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 4009—13. 
Nov. 1931. Blacksburg, Va., Polytechnic Inst.) L o r e n z .

E. Elod und A. Schrodt, O ber die Umwandlung von primarem Celluloseaeetat in 
Sekundaracelat. Vff. versuchen, das Wesen der Um^yandlung des primaren, Chlf. 1. 
Celluloseacetates in das sekundaro Aceton 1. Prod. zu klaren. Durch partielle Yerseifung 
des Primaraeetates mit 95% Eg. bei 100° nach O s t gelang es, in homogenem Medium 
die Umwandlung durchzufiihren. — Verss., auf yiscosimetr. Wege nachzuweisen, ob 
eine Anderung der TeilchengroBe den Umwandlungseffekt hervorruft, zeigten, daB 
die TeilchengroBe, nach Beriicksichtigung der duroh den Eg-Verlust bedingten Ver- 
sohiebung der Einwaageverhaltnisse, im gesamten Bereioh der Umwandlung konstant 
bleibt. Dasselbe ergab sich fiir Fraktionen versehiedenen Mol.-Gew., die sich aus dem 
urspninglichen Primaracetat herausfraktionieren lieBen. — Vff. ziehen aus diesem Be- 
fund den SchluB, daB der Unterschied zwischen Primar- u. Sekundiiracetat lediglich 
durch dio Abspaltung von Eg., also durch die Anderung des Yerhaltnisses polarer zu 
nichtpolaren Gruppen im Mol. bedingt ist. (Ztschr. angew. Chem. 44. 933—35. 28/11. 
1931. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) K la g e s .

Enriąue V- Zappi und Satumino Elorza, O ber die Konstitution der Halogen- 
cyane. III. Mitt. Einige Reaktionen des Bromcyans. (II. vgl. C. 1931. II. 2314.) Fiir 
das Chlorcyan hat Vf. friiher die Isonitrilstruktur Cl—N—C bewiesen wiihrend dem 
Jodeyan dio Nitrilstruktur J —C==N zukommt. Fur das Bromcyan war nun eine 
Zwischenstellung zu erwarten. Die Yerss. des Yfs. bestatigen diese Erwartung. In
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3%ig. wss. oder alkoli. Lsg. reagiert Bromcyan glatt mit AgN03, wahrend dio Cyanrk. 
mit Ferro-Ferrisalz ncgativ ist, in 3%ig. Lsg. in PAe. oder Chlf. ist die PreuCischblaurk. 
positiy, wahrend keine Bk. mit AgN03 erfolgt. Im Bromcyan liegen also Nitril- u. 
Isonitrilform nebeneinander vor, u. zwar ist die Isonitrilform in wss. u. alkoh. Lsg., 
die Nitrilform in PAo. u. Chlf.-Lsg. bevorzugt vorhanden. (Anales Asoc. quim. Argentina 
19. 34—38. Jan./Febr., Marz/April 1931. La Plata, Fak. f. Chemio u. Phar- 
mazie.) WlLLSTAEDT.

Kenneth A. Kobe undL. H. Reyerson, Die kałalytische Hydrierung von Kohlen- 
subozyd. Kolilensuboxyd, in Anlchnung an die Vorschrift von O tt  u. Schm idt 
(C. 1922. III. 825) dargestellt, wurde mit Ni oder Pd auf Silicagel hydriert (apparativo 
Einzelheiten vgl. im Original). An gasfórmigen Prodd. entstehen noben H2, CO u. C02 
ein ungesatt. u. ein gesiitt. KW-stoff. Estcrer, das Hauptprod. darsteUend, erwies 
sich ais Propylen (Gasanalyse, tlberfiihrung in das Dibromid, Kp. 137—144°); der 
gesiitt. KW-stoff war wohl Propan. Weitcrhin werden Essigsiiure u. das Polymerc 
des Kohlensuboxyds gebildet. In A.-Lsg. mit Platinoxyd tra t keine Hydrierung ein. — 
Die Bldg. von Essigsiiure (u. C02) ist so zu deuten, daB das bei der Hydrierung frei 
werdendc W. Malonsiiure bildet, dio sich unter den Vers.-Bedingungen zers. Die 
Vergiftung des Katalysators durch Kohlcnsuboxyd durfto der Grund sein, daB dio 
Hydrierung im wescntlichen nur bis zum Propylen ftlhrt. (Journ. physical Chem. 35. 
3025—35. Okt. 1931. Univ. of Mimiesota, Minneapolis, Minn.) B er g m a n n .

D. Iwanow, Mechanismus der Eeaklion zwischen Kolilensaureathylester und den 
Gńgnardreagenzien. Gleich den gemiscliten Mg-Salzen R ■ CO • OMgX (C. 1928. I. 1869) 
geben auch die Ester mit RMgX-Verbb. Ketone u. tertiarp Alkohole; aber die Keton- 
phaso ist in der Regel scliwer festzuhalton. Einen besonderen Fali bietet der Kóhlen- 
saureathylester, bei dem die Zwisclienstufe, hier der Ester, mit ziemlieher Ausbeuto 
entsteht. T s c h it s c h ib a b in  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 561) nimmt den 
klass. Additionsvorgang an: CO(OC2HE)2 +  RMgX =  R ■ C(OC„H5)2• OMgX (I). So- 
dann werden die beiden OC,H6 nachoinander durch R  ersetzt. Durch Hydrolyse der
3 Komplcxe wurden Ester, Keton u. tert. Alkohol entstehen. Nimmt man (wie 1. c.) 
den Substitutionsvorgang an, so ergeben sich folgendo 3 Phasen:

CO(OCaII5)2 +  RMgX — >  C2H6-O M gX + R.CO-OCsHs - l EMgX>.

CaH6-OMgX +  R^CO _ R„C- OMgX 
Naeh der 1. Phase muCtc vor der Hydrolyse freier Ester vorhanden sein. Aber naeh 
Abdest. des A. lieB sich dem Rk.-Gemisch mit sd. PAe. keine Spur Ester entziehen. 
Dio Ursache ist darin zu suchen, daB der Ester mit dem gleiehzeitig entstandenen 
C2H5-OMgX eine Oxoniumverb. bildet (vgl. dazu T s c h e l in z e w , C. 1924. II. 1468). 
DaB derartige Verbb. in PAo. unl. sind, wurde an mehreren Beispielen festgestellt.
— Erhitzt man diese Oxoniumverbb. naeh Entfernung des A., so dest. ein Teil des 
Esters tiber, wahrend der Rest von der festen M. zuriickgehalten wird. Ebenso ver- 
halten sich die TsCHlTSCHiBABiNschen Rk.-Gemische. Z. B. lieforto das Prod. aus 
je 0,1 g-Mol. CO(OC2H5)2 u .  C0H5MgBr unter 15 mm bei 105° 6 g  C0H5-CO2C2H5 u. 
das analogo Prod. mit i-C3H7MgBr bei 120° 4 g  i-C3H7-C02C2H5. Komplexo vom 
Typus I  diirften bei diesen Tempp. bestandig sein. — Wie ktii-zlich (C. 1931. II. 52) 
gezeigt, reagiert Phenylessigester mit i-C3H7MgX unter Entw. von Propan u. Konden- 
sation zu a,y-Diphenylacetessigester. Die Oxoniumverb. C0H5 • CH2 • C02C2H6, C2H6. 
OMgBr verhiilt sich wie der Ester selbst. Daraufhin hat. Vf. das Gemisch C0(dCąH5f2 +  
C0H5 ■ CH2MgCl bei 35° mit 1 Mol. i-C3H7MgBr versetzt. Es ontwickelto sich Propan, 
u. naeh Hydrolyse wurde neben (C„H5• CH2)3C• OH (Hauptprod.) der Diphenylacet- 
cssigester ais Pyrazolon identifiziert. Damit ist die Bldg. von Phenylessigester vor 
der Hydrolyse bewiesen. Aus dem Komplex I  konnte kein Diphenylacetessigester 
entstehen. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 773—76. 3/11. 1931.) 'Lin d e n b a u m .

Wilder D. Bancroit und S. Louisa Ridgway, Guanidin und salpelrige Saure.
II. Mitt. (I. ygl. C. 1932. I. 379.) Um die Strukturformel des Guanidins sicher- 
zustellen, untersuchen Vff. das Verh. gegen HNO,, von der bekannt ist, daB N2-Entw. 
auf das Vorhandensein einer NH2-Gruppe hinweist. Doch braucht das nicht zu gelten 
fiir den Fali, wo mehrere N-Atome an ein C-Atom gobunden sind. Die Beobachtungen 
von P l im m e r  (C. 1926.1. 1650) iiber dio fragliche Rk. in Ggw. von 1,5 bis 1,9-n. HC1 u. 
H2S04 werden bestatigt. Lebliafte Umsetzung setzt erst oberhalb einer bestimmten 
Sauiekonz. ein (reine HN02 reagiert iiberhaupt nicht) u. fiihrt zur Entbindung yon
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2 Atomen Stickstoff; das dritte wird viel langsamer frei. Die Sauicn wirken durcli 
die Wasserstoffionenkonz., auBerdem aber durch einen spezif. Saureeffekt. Eino Dis- 
kussion der fiir Guanidin yorgesehlagenen Formeln fiihrt zu keiner Entscheidung. 
Dio drei theoret. móglichen Formeln sind:

NH,

I  H N = C < g  I I  H N = C < g i ;+ H I  t
H—N^ST—H

Der Vergleick der physikal. Eigg. mit denen yon Acetamid, Propylamin u. Harnstoff 
erlaubt keinen eindeutigen Schlufi, ob die homoopolare Verb. I, das innere Salz II 
oder die Komplexverb. III vorliegt. (Journ. physical Chem. 35. 2950—63. Okt. 1931. 
Cornell, Univ.) Bergmann.

L. Ruzicka und H. A. Boekenoogen, Zur Kenntnis des Koliknstoffringes. 
XVII. Uber Deriwte des S-, 15- und 30-gliedrigen Ringes sowie uber das Inkrement einiger 
Ringsysleme bei der Molekularrefrahtion. (XVI. vgl. C. 1930. II. 3269.) Nach God ch ot 
u. C au q u il (C. 1928. I. 488) entsteht bei der Red. des Gydoodanons zu Gydoodanol 
ein Nebenprod., welehes ais das Pinakon I  angesehen wurde. Vff. haben dasselbo mit 
ca. 15°/o Ausbeute erhalten u. sein Verli. bei der W.-Abspaltung untersucht (ygl. liierzu 
G o d ch o t  u. C auqu il, C. 1928. I. 2248). Sie konnten kein Pinakolin, sondern nur 
Dicyclooctenyl (EL) isolieren, welehes zu Dicyclooctyl hydriert wurde. — Cyclooctanol 
wurde zu Cycloocten dehydratisiert u. dieses zu Cyclooctan hydriert. Aus Cyclooctcn 
wurde nach dem DARZENschen Verf. HI dargestellt u. zu Acetylcyclooctan hydriert. — 
Aus Cyclooetanon wurde der Glycidsaureester IV dargestellt. Durch Dest. der freien 
Saure entstand der Cyclooctylformaldehyd. — Durch Kondensation von Cyclooctanon 
mit Bromessigester u. Zn, Dehydratisierung u. Verseifung wurde die Saure V erhalten. 
Diese wurde zur Oydoodylesstgsdure hydriert u. dereń Ester zum fl-Cyclooctylathyl- 
alkohol reduziert. — Auch boi der Red. des Gyclopenladecanons entsteht etwas Pinakon. 
Dessen Dehydratisierung lieferte kein Pinakolin, sondern Dicydopentadecenyl, welehes 
zu Dicydopentadecyl hydriert wurde. — Cydotriakontandion-(1,16) (vgl. X. Mitt.,
C. 1928. I. 2804) wurde zum Diol (VI) reduziert u. dieses zunachst zu VII, dann zum 
Dien (yielleieht Gemisch von VIII u. IX) dehydratisiert. Umsetzung obigen Dions 
mit CH3MgJ, Dehydratisierung des gebildeten Diols u. nachfolgende Hydrierung er- 
gaben 1,16-Dimethylcydolriakontan. AuBerdem wurde X dargestellt. — Bei der therm. 
Zers. des azelainsauren Th (X. Mitt.) war ein nicht ganz reines Nebenprod. erhalten 
u. in demselben das Diketon XI vermutet worden. Vff. haben XI aus Azelainsaure- 
chlorid u. Heptylzinkjodid synthetisiert, u. die Misch-FF. zeigten, daB obige Vermutung 
wohl gerechtfertigt ist. — Um die Fehlerąuellen, mit denen die Verglciche der Mol.- 
Refr. behaftet sind (Temp.-Koeffizicnt, imsicliere Werte der Atomrcfrr.), moglichst 
auszuschalten, haben Vff. die Mol.-Refr. gleichartiger Deriyy. yerschiedener Ring- 
systeme bei 20° yerglichen (Tabelle nebst Erlauterungen im Original). Der 6-Ring 
wurde ais der n. angenommen u. der 5-, 7-, 8- u. 15-Ring damit yerglichen. Es hat 
sich ergeben, daB den Systemen vom 8- bis 15-Ring ein Inkrement von ca. —0,55 zu- 
kommt.

[CI-Ij]7}>C----- C<[CHs]7 ^ - C ------C - ^  ^ c . c o -c h 3
I  OH ÓH tC^ L m

[CH„]7> C ----- CH-C02C3H5 ^ C - C H 3-C0,H /[CH2]hx
" - O ^  [ c a i l l  V HO-CH< >CH-OH

IV "< C H  V I [C H Jj/

V II 9 h -[Ch ^ > c h . o h  V III  f  IX
CH.[CH,]l3 CH*[CH2]l3- CH CH-[CH,]„-CH

X HOx  /CPI2]11X /O H  ^C O -[C H S]0.CH3
>C< [CH„]; XI

C02CjHr, .C H /  [C H ,],/ \C H s.C 0 5C8H5 ^C 0 -[C H ,],-C H 3
V e r s u c h e .  In allen Fallen wurden die n-Werte fiir 6 He-Linien bestimmt u. 

daraus die nn-Werte berechnet. — Red. des Cyclooctanons in A. mit Na u. NaHC03- 
Lsg. Hauptprod. ist Cydoodanól, C8H10O, Kp.j2 95—97°, F. 14—15°, nach Reinigung 
iiber die Phthalestcrsaure Kp. u. F. unyerandert, D.2°4 0,9638, nD20 =  1,48 32, E  Sr> — 
—0,29. Nebenprod. ist das Pinakon GleH30O2 (I), Kp.j 179—182°, aus PAe. Krystalle,
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F. 93—94°. — Gydooden, C8H ł4. Cyclooctanol mit ca. 2% Naphthalin-/?-sulfonsauro 
auf 190° erhitzt, DestOlat iii PAe. aufgenommen, iiber Na dest. Kp.720 140—142°,
D.2°4 0,8478, nn20 =  1,4696, E X'n.= —0,25. — Cyclooctan, C8H]6. 1. Durcli Hydrieren 
des vorigen in A. mit Pt. Kp.730 ca. 144°, D.2°4 0,8296 bzw. 0,8343, ud20 =  1,4558 bzw.
1,4571, E St> =  —0,24. 2. Nach Z e lin sk y  u. F re im an n  (C. 1930. II. 720). D.2°4
0,8362, nD20 =  1,4581. — (Mit M. Hiirbin.) Dicycloocienyl, C16H26 (II). I mit 50%ig. 
wśs. Oxalsaure 3 Stdn. auf 130° erliitzt, ausgeathert, mit Lauge gewaschen, A.-Riiek- 
stand von Krystallcn (I) abgesaugt, dest., nochmals mit Oxalsaure erhitzt, iiber Na 
u. K dest. Kp.o,25 115—116°, D.2°4 0,9644, nD2° =  1,5369, E 27D =  —0,02. — Dicyclo- 
octyl, C10H30. Durch Hydrieren von II in Eg. mit Pt. Kp-! ca. 140°, D.2°4 0,9277, 
nD20 =  1,50 1 8, E 27d =  —0,46. •— Acetylcydoodan. Cycloocten mit CH3-C0C1 u. 
SnCl4 in CS2 umgesetzt (vgl. C. 1931. II. 3341), Rohprod. mit Chinolin 3 Stdn. auf 
180—190° erhitzt, dann einer katalyt. Behandlung mit BaCl2 unterworfen, erhaltenes 
Acełylcydoocten, (HI; Kp.10 ca. 110°) in Essigester mit P t hydriert, Prod. iibergefiihrt 
in das Semicarbazon, CuH21ON3, aus CH3OH, F. 180—181°. Beide Ketone riechen 
phenolartig. — Glycidsdureesler C'12//„0O3 (IV). Gemisch von Cyclooctanon u. Chlor - 
essigester in Kaltegemisch mit C2H6ONa versetzt, iiber Nacbt geschuttelt, 5 Stdn. 
auf sd. W.-Bad erhitzt, mit Eiswasser yersetzt, neutrale Prodd. dest. Kp.2 5 125°, D.2°4
1,051, nD2° =  1,47 43, MD =  56,76 (ber. 56,52). — Gycloodylfomiałdehyd, C,HwO. IV mit 
alkoh. KOH gekoclit, A. abdest., in saure u. neutrale Prodd. zerlegt, erstere 2-mal 
im Vakuum dest. Kp.,0 76—78°, D.2°„ 0,9541, nB20 =  1,47 36, E 2 j  =  —0,23, naeh 
bitteren Mandcln riechend. Semicarbazon, C10H18ON3, F. ca. 140°. — Cycloodenyl- 
essigsaure (V). Cyclooctanon mit Bromessigester u. Zn in sd. Bzl. umgesetzt, neutrales 
Prod. mit PBr3 in Bzl. 24 Stdn. stehen gelassen, mit Eis geschuttelt, neutrales Prod. 
mit sd. alkoh. KOH verseift, mit Dampf dest. Kp.lł2 135—1379, Kp. p>25 117—120°. 
Lieferte mit Ozon nur Spuren Cyclooctanon. — Gycloodyhssigsdure, Ci0H18O2. Durch 
Hydrieren von Y in Eg. mit P t0 2. Kp.t 130°, D.2041,0225, lin20 =  1,48 20, E Sn  =  —0,18. 
Mit sd. 30%ig. alkoli. H 2S04 der Athylester, C1„H220 2, stark riechendes Ol, Kp.n  121°,
D.2°4 0,9602, nD2° =  1,4620, E S D =  —0,11. — p-Cydoodylathylalkohol, CJ0H 20O. Aus 
vorigem Ester mit Na u. absol. A. Diekes Ol, naeh Reinigung iiber die Phthalestersaure 
Kp.12 125—127°, D.214 0,9457, nD2i =  1,4818, E =  —0,43.

Pinakon C30//63O2. Cyclopentadecanon wie friiher (XV. Mitt., C. 1930. II. 3267) 
mit Na u. A. reduziert. Dest.-Ruckstand vom Cyclopentadecanol lieferte aus Bzl. 
Krystalle, F. 146—147°. — Dicydopenładecenyl. Voriges in wenig h. Toluol gel., mit 
ca. 40%ig. H2S04 1 Stde. auf 110°, 2 Stdn. auf 140° erhitzt, mit Soda gewaschen. 
Kp.j,j 265—270°, zśihfl., noch unrein. — Dicyd<ypeniadecyl, C30H58. Durch Hydrieren 
des vorigen in Eg. mit P t0 2. Aus Essigester u. A. Nadelchen, F. 44°, D.204 0,9104, 
nD20 =  1,5002, E =  —0,26. — Cydopenładecen, C]5H28. Cyclopentadecanol mit ca. 
4% Naphthalin-/?-sulfonsaure mehrere Stunden auf 210° erhitzt, mit Soda gewaschen. 
Kp.1>2 122—123°, F. 36—37°, D.204 0,872, nD20 =  1,48 32, E =  —0,17. — (Mit
G. A. van Klinkenberg.) Azelaimaurechlorid. Mit S0C12 in Lg. bei 40°. Kp.0(4140°.— 
n-Heptyljodid. Onanthol mit Zn u. Eg. zu Heptylacetat reduziert, dieses verseift, Alkohol 
mit HCl-Gas boi 120—130° in das Chlorid iibergefiihrt, dieses mit N aJ in Aceton um
gesetzt. Kp.15 85°, D.174 1,385. — Trilcosandion-(8,16), C23H140 2 (XI). Voriges mit 
Zn-Cu u. Spur J  in Toluol-Essigester bei 110—115° umgesetzt, unter Eiskuhlung Toluol- 
Isg. obigen Clilorids eingetropft, 1 Stde. bei Raumtemp. stehen gelassen. Aus CH30H, 
F. 88—89°. Disemicarbazon, C25H50O2N6, aus CH3OH, F. 141—142°. — Cydołriakontan- 
diol-(l,16), C30HC00 2 (VI). Aus dem Dion mit Na in absol. A. Kp., 260—270°, aus A., 
F. 96—98°. — Cydoiriakonten-(l)-ol-(16), C30H68O (VII). VI mit KHS04 2 Stdn. auf 
180° erhitzt u. mit A. ausgezogen. Kp.0l3 ea. 270°, aus A., F. 68—69°. — Cydotriakonta- 
dien-[l,lG oder 1,15), C30H5e (VIII oder IX). VI mit 2% Naphthalin-/3-sulfonsaure 
3/4 Stde. auf 200—210° erhitzt, in A. gel., mit Lauge gewaschen. Kp.0>4 240°, F. 50—52°,
D.804 0,8218, nu80 =  1,45 95, E Z’d =  +0,25. Liefert durch Hydrieren in Eg. mit P t0 2 
Cyclotriakontan, aus Essigester, F. 55° (vgl. X. Mitt.). — 1,16-Dimethylcydotriakonla- 
dien-(l,16 oder 1,15), C32Hc0. Cyclotriakontandion mit CH3MgJ in Isoamyliither um
gesetzt, erhaltenes Prod. (aus A., F. ca. 115°) mit 95%ig. H C02H auf sd.'W.-Bad 
erhitzt, Prod. (Kp.0l3 ca. 280°, aus A., F. ca. 59°) in A. mit Semiearbazid geschuttelt 
usw. Kp.i (iiber Na) ca. 250°, aus A., F. 64—65°, D.804 0,8302, nD80 =  1,4641, E  Sn  =  
+0,21. — 1,16-Dimethylcydotriakontan, C32H61. Durch Hydrieren des vorigen in Essig
ester mit P t. Aus A. u. Essigester, F. 52°, D.804 0,813, nn8° =  1,4498, E 2,'d =  +0,09. — 
GydotnakonfandiolĄl,l/j)-dies8igsduredthyleeter-(l,lG), C2sHT2Oc (X). Aus Cyelotriakon-
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tandion, Bromessigester u. Zn (mit J  aktiviert) in sd. Bzl. Aus A., F. 117—118°. 
(Hehr. chim. Acta 14. 1319—35. 1/12. 1931. Utrecht, Univ., u. Ziirich, Techn. 
Hochsch.) L in d e n b a u m .

P. Lipp und R. Koster, Ein neuer Weg zurn Cyclobulanon. Vff. erhiolten durcli 
Einw. von uberschiissigem Diazomethan auf Keten an Stelle des erwarteten Cyclo- 
propanons Cyclobulanon, das nach Vff. aus intermediar entstehendem Cyclopropanon 
infolge Ringerweiterung durch Diazomethan entsteht. — Cyclobutanmsemicarbazon, 
C6H„ON3, Tafeln, F. 211—212°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 64. 2823—25. 9/12. 1931. 
Aachen, Techn. Hochschulc.) A. H o ffm a n n .

Wilder D. Bancroft und Burton C. Belden, Anilin und Chlormethyl. Bei Zimmer- 
temp. tritt beim Durchlciten von Chlormethyl durch Anilin nur sehr langsam Rk. ein: 
erst in 102 Tagen ist die Rk. zu Ende. Es scheidet sich das Chlormethylat aus; nebenher 
bildet sich ein magentafarbener Anilinfarbstoff in sehr geringer, nicht isolierbarer 
Menge. Dieselbe Rk. verlauft, nur schneller, bei 105°. Biuret reagiert mit Chlormethyl 
noch bei 180° nicht, wo Biuret bereits zu sublimieren beginnt. (Journ. physical Chem. 
35. 3090—91. Okt. 1931. Cornell, Univ.) B er g m a n n .

Frederick Daniel Chattaway und Erie John Francis James, Kondensalion des 
Chlorals mit Harnsloff und Phenylhąmstoff. Chloral kondensiert sich mit Harnstoff 
je nach den Bedingungen zu I oder II (vgl. Co p p in  u. T it h e r l e y , Journ. chem. Soe., 
London 105 [1914]. 32). Beide Yerbb. lósen sich in Alkalien zunachst unzers., werden 
aber bei langerem Stehen oder Erwarmen damit in CHC13, Harnstoff u. Formiat ge- 
spalten. — I ist zu IH acetylierbar. Behandelt man aber die alkal. Lsg. mit Acet- 
anhydrid, so kondensieren sich 2 Moll. unter H20-Austritt zum Ather IY, welcher durch 
Na-Alkoholate in die Verbb. V u. das Na-Salz von I  gespalten wird. Letzteres zerfallt 
weiter in CHC13, Harnstoff u. H-CO,Na. — IV liefert mit Cl ein Tetrachlorderiv., wahr- 
scheinlieh VI. — II gibt mit Acetanhydrid allein das 0-Diacetylderiv., dagegen in alkal. 
Lsg. ein bislier nicht rein erhaltencs Anhydroderiy., wahrscheinlich VII. Denn dieses 
wird durch Na-Alkoholate gespalten in dio Verbb. VIII einerseits, CHC13, Harnstoff 
u. H-C02Na andererseits. Die Konst. der Verbb. YHI wurde durch Synthese von den 
Verbb. V aus bestatigt. Letztere kondensieren sich mit Chloral zu den Verbb. IX, 
welche in alkal. Lsg. mit Acetanhydrid die Ather X liefern. Diese werden wieder durch 
Na-Alkoholate gespalten unter Bldg. der Verbb. YIH, u. zwar konnen jetzt die beiden 
R gleich oder verschieden sein. — Mit Phenylharnstoff kondensiert sich Chloral zu XI, 
welches in seinen Eigg. I  vollig analog ist u. auch in Verbb. vom Typus IV u. V uber- 
gefiihrt werden kann.

I CCl3.CH|OH;-NH-CO.NHa II CC13-CH(0H)-NH.C0-NH-CH(0H)-CC13 
III CCl3-CH(OAc)-NH.CO-NH.Ac Y CC13• CII(OR) -NH■ CO• NH2 

Y1II CC1S ■ CII(OR)• NII■ CO• NH. CII(OR) • CC13 
IX CCl8-CH(OR)-NII.CO-NH.CH(OH)-CCla l XI CC13• CH(OH)• NH• CO• NH• CjH,; 

CC13-CH-NH- CO-NII, CCl3-CH.NCl-CO-NHCl
IV Ó VI ó

CC13 • ÓH • NII ■ CO • NH, CC13 ■ CII • NC1 • CO • NHC1
C Cl3 • CII • NH • CO • NH • CH • CC13 CC13 ■ CH(OR). NH • CO ■ NH • CH • CC13

Y II Ó 0  X O
CC13 ■ ÓH • NII • CO ■ NH ■ CH • CC13 CCI, ■ CH(OR) • NH • CO • NH • CII • CC13

V e r s u c h e .  [a-Oxy-fS-trichlomthyl\-hanistoff (]\IonochloraUiarnslofJ) (I). Aus 
1 Mol. Chloralhydrat u. 2 Moll. Harnstoff in W. bei Raumtemp. (3 Tage). Aus A.-Bzl. 
(1:3) Prismen, F. 150° (Zers.). Mit Acetanhydrid-H2SO., das Diacety1deriv., C^H^O^NjClj, 
aus verd. A. Rhomben, F. 160° (Zers.). — Symm. Ui-[a-oxy-p-tnchlordthyl]-hamstoff 
(Dichloralliarnsłoff) (EL). Aus 1 Mol. Harnstoff u. 2 Moll. Chloralhydrat in wss. HC1 
(2 Tage). Aus verd. A. Platten, F. 194° (Zers.). Diacetylderiv., C3II10O0N2Cl0, aus verd. 
13g. Prismen, F. 189° (Zers.). — Di-[a.-ureido-(3-lriclilorathyl\-dther, C0H8O3N4Cl|. (IV).
I  in 2 Moll. 11. NaOH gel., bei 0—5° 1 Mol. Acetanhydrid eingetropft. Aus verd. A. 
Prismen, F. 222° (Zers.). Diacetylderiv., C10H12O5N4Cl0, aus verd. Eg. Rhomben, 
F. 241° (Zers.). — [a.-Athoxy-(3-trichlomlhyl]-harnstoff, C5H90 2N2C13 (nach V). IV in 

. alkoh. C2H5ONa-Lsg. 24 Stdn. stehen gelassen, Filtrat in W. gegossen. Aus verd. A. 
(1:1) Prismen, F. 202° (Zers.). Acetylderiv., CTH U0 3N2C13, aus verd. A. Prismen,
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F. 142° (Zers.). — Darst. der folgenden Verbb. analog in den betreffenden Alkoholen. 
Aus verd. A. Prismen. [a-Methoxy-fl-trichlordthyl]-liamstoff, C4H ,02N2C13, F. 205° 
(Zers.); Acetylderw., C0H9O3N2Cl3, Platten, F. 154° (Zers.). [a-n-Propoxy-fl-trichlor- 
athyl]-hamsłoff, C„HU0 2N2C13, F. 177° (Zers.). [<x-Isopropoxy-f!4richloralhyl]-hamsloff, 
C0Hn O2N2Cl3, F. 180° (Zers.). [a-n-Butoxy-f}-trichlordthyl]-hanistoff, C7H130 2N2C13, 
F. 165° (Zers.). — Di-[<x-(N,N'-dichlorureido)-(1-trichlorathyl]-ather, C6H4O3N4Cl]0 (VI).
IV in Eg. mit Cl gesatt., auf Eis gegossen. Aus Cl-gesatt. Eg. Prismenbiischel, F. 131° 
(Zers.). — Anhydrodichloralhanistoff (VII?). Aus II analog IV. Flocken, F. 137°, meist
11., nicht umkrystallisierbar. — Symm. Di-[a-a(hoxy-[S-trichlorathyl]-harnstoff, C„H14 
O3N2CI0 (nach VIII). Aus yorigem mit C2H5ONa-Lsg. wie oben. Aus yerd. A. (1: 1) 
Prismen, F. 241° (Zers.), nicht acetylierbar. — Analog: Symm. Di-[a-methoxy-f}-tri- 
clilorathyl\-hariisloff, C7H l0O3N2Cl6, Prismen, F. 234° (Zers.). Symm. Di-[u.-n-propoxy- 
(}-trichloraihyl\-harnstoff, CuHi80 3N2C16, F. 224° (Zers.). — N-[a-Allioxy-fi-lrichlomlhyl\- 
N'-[a.-oxy-ji-trichlordthyl\-liamstoff, C,H10O3N2Cl6 (nach IX). 1 Teil V (R =  C2H6) u.
2 Teile Chloralhydrat auf W.-Bad bis zur klaren Fl. erwarmt, W. zugegeben, lieftig 
geschuttelt. Aus yerd. A. Prismen, F. 147° (Zers.). Bei mehrstdg. Stehen der alkal. 
Lsg. erfolgt Zers. in V, CHC13 u. Formiat. Acetylderw., C9H120 4N2C1G, aus verd. A. 
Prismen, F. 187° (Zers.). — N-[a-Methoxy-P-trichlordlhyl]-N/-[a.-oxy-^-lrichlordthyl]- 
liamsloff, C6H80 3N2Clfl. Aus V (R =  CH3). Aus verd. A. Prismenbuschel, F. 159° 
(Zers.). Acetylderw., C8H 10O4N2Cl|j, aus yerd. Eg. Prismen, F. 189° (Zers.). — Di- 
[a.-(N/-a.-dthoxy-f}-trichlordthylureido)-p-trichlorathyl\-ather (nach X). Aus IX (R =  C2Hc) 
analog IV u. VII. Flocken, meist 11. — Aus dieser Verb. mit C2H5ONa-Lsg. obige Verb.
VIII (R =  C2H6) u. mit den entspreckenden RONa-Lsgg. die folgenden unsymm. 
Verbb. VIII: N-[o.-Athoxy-{i-trichlorathyl]-N'-[a.-methoxy-P-trichlorathyl]-harrisloff, C8Hi2 
0 3NeCl6) aus verd. A. Prismen, F. 212° (Zers.). N-[a-Jithoxy-fl-trichlorathyl]-N'-[a-n-prop- 
oxy-f}-lrichlordthyl\-harnsloff, C10H ł0O3N2Clc, aus verd. A. Prismen, F. 228° (Zers.). — 
N-Phenyl-N'-[a-oxy-f]-lrichloralJtyl\-]t-arnstoff (Chloralphenylharnstoff), C9H90 2N2C13 (XI). 
Aus Phenylharnstoff u. 2x/2 Moll. Chloralhydrat in wss. HC1 (2 Tage). Aus verd. A. 
Prismen, F. 142° (Zers.), 11. in Alkalien, bei langerem Stehen oder Erwarmen damit 
Zers. Diacetylderiv., C13H130 4N2C13, aus verd. Eg. Prismenbuschel, F. 104° (Zers.). — 
Di-[a.-{N'-plienylureido)-fł-triclilortithyl'\-dther, C18H 10O3N4Cl„ (analog IV), aus yerd. Eg. 
Prismen, Zers. ab 195°, F. 236° (Zers.). Diacelylderiy., C22H20O5N4Cl0, aus yerd. Eg. 
Rhomben, F. 153° (Zers.). — N-Phenyl-N'-[a.-athoxy-fi-lrichlordthyl]-harnstoff, CnH 13 
0 2N2C13 (analog V), aus verd. A. Prismen, F. 153° (Zers.). Acetylderw., C13H150 3N2C13, 
aus verd. A. Prismen, F. 88° (Zers.). — N-Plienyl-N'-[v.-irwthoxy-[l-lrichloratliyl]-har?i- 
stoff, Ci0H u O2N2Cl3, aus yerd. A. Prismen, F. 189° (Zers.). Acetylderw., C12H 130 3N2C13, 
aus yerd. A. Prismen, F. 102° (Zers.). (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 134. 
372—84. 2/12. 1931.) L in d en b au h .

Richard F. B. Cox, C. R. Eckler und R. L. Shriner, Die anlipyrelische Wirkung 
von p-Acelylaminophenylurethanen. Vff. stellen yersehiedene p-Acetylaminophenyl- 
uretliane (I) dar, u. untersuchen iliro antipyret. u. ihre schlaferregende Wrkg. Die Verbb.

NH-COOR niedrig- u. hochmolekularem R (nicht die mit mittelgroBem R)
i ' zeigten eino gewisse Wirksamkeit, doch war keino so wirksam wie

Amidopyrin oder Acetanilid. Schlaferregcndo Wrkg. wurde bei 
keinem Praparat beobachtet. Die Darst. erfolgte auf folgendem 
Wege. Durch Einw. yon COCl2 auf p-Nitranilin wurdo p-Nitro- 

ŃlI-CO-ClI phenylisooyanat gewonnen, das mit Alkoholen zu p-Nitrophenyl-
3 urethanen umgesetzt wm-de. Durch katalyt. Hydrierung der N 02-

Gruppo u. naclifolgende Acetylierung wurden die nachstehenden p-Acetylaminophenyl- 
alkylurethane erhalten: Methyl, C10H12O3N2, F. 193°. — Athyl, Cn H140 3N2, F. 198°. — 
n-Propyl, C12H10O3N„, F. 175°. — Isopropyl, C12H10O3N2, F. 164°. — n-Bulyl, 
C13H1S0 3N2, F. 170,5°: — Isobutyl, C13H1S0 3N2, F. 165°. — sec. Butyl, C13H180 3N2, 
F. 177°. — sec.-Amyl, C14H20O3jST2, F. 165°. — n-Hexyl, C15H220 3N2, F. 158°. — n-Heptyl, 
Ci0K24O3N2, F. 162°. — sec.-Octyl, O17H20O3N2, F. 197,5°. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 
3498—350i. Sept. 1931. Urbana [Illinois], Uniy., u. Indianopolis [Indiana], Lilly 
Research Lab.) W il l s t a e d t .

Erwin Ott, Berichligung zu der Untersuchung iiber die optische Aklwitat des Phenyl- 
dthylamins. Die vom Vf. fruher (C. 1931. II. 1549) bei partieller Diazotierung yon 
opt.-akt. Phenylathylamin erhaltenen lióher drehenden „Restamine“ sind in Wirk- 
lichkeit das Formaldehydderiy. des Amins. Letzteres gibt mit Formaldehyd eine fl., 
beim Aufbewahren immer ziiher werdendo Methylolverb., die hóher dreht ais das Amin
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(2% Formaldehyd erhólien die Drehung um dio beobachteten 12°) u. bei der Vakuum- 
dest. unter Zerfall in die sieh beim Erkalten wieder vereinigenden Komponenten bei 
der Siedotemp. des Amins ubergeht. Nach dem Dest. mit iiberschussiger verd. HC1 
laCt sieh im Destillat Formaldehyd naeliweisen. Der Formaldehyd stammte aus dem 
verwendeten kaufliehen Ather. (L ie b ig s  Ann. 491. 287—89. 11/12. 1931. Stuttgart, 
Teehn. Hochseh.) B e r g m a n n .

W. H. Gray, J. W. Trevan, H. W. Bainbridge und A. P. Attwood, Die Ureide 
der p-Aminophenylanlimonsdure. Ober die Konst. der durch Erhitzen von p-Amino- 
phenylantimonsaure mit Harnstoff von BRAHMACHARI (Indian Journ. med. Res. 10 
[1922]. 492) dargestellten Verb. „urea stibamine", dio ein wichtiges Heilmittel gegen die 
ind. Kala-azar ist, gehen dio Ansichten auseinander. Vff. zeigen, daB dio Annahme 
B ra h m a c h a r is , das NH.j-Salz der p-Carbamidophenylantimonsaurc sei das wirksame 
Prinzip seiner Verb., nicht zutrifft, sondern daB die Wrkg. der symm. Diphenylcarbamid- 
4,4'-dianłimonsdure zukommt.

V o r s u c h e. symm. Diphenylcarbamid-4,4'-diantimemsaure, C13H140 7N2SC2. Stib- 
acetin wird hydrolysiort. Zu dem neutralisierten Hydrolysat gibt man Na-Aeetat u. 
dann unter Sehutteln eino Lsg. von COCl2 in Toluol. Nach einigen Stdn. ansauern. — 
p-Carbamidophenylantimonsaure, C7H0O4N2Sb. Frischgefallto p-Aminophenylantimon- 
saure wird durch Auflosen in NaOH u. Fallen mit Aceton in ihr Na-Salz ubergefuhrt. 
Auf dieses laBt man K-Cyanat einwirken, gibt Eg. u. nach 1 Stde. W. u. HC1 zu. Das 
Na-Salz der Siiuro ist zl. in W. (Procced. Roy. Soc., London. Serio B. 108. 54—83. 
1931.) WlLLSTAEDT.

Fitzgerald Dunning, Brown Dunning jr. und W. Erie Drakę, Darslellung und 
bakteriologische Untersuchung einiger symmetrischer organischer Sulfide. Vff. stellen 
verschiedeno organ. Sulfide dar u. bestimmen ihre baktericide Wrkg. Ais Untersuehungs- 
objekt diente Stapliylococmis aureus. Dio Sulfide wurden durch Behandeln von ent- 
sprechenden Phonolen in CC14- oder A.-Lsg. mit einer Lsg. von SC12 in CS2 dargestellt. 
Dio Sulfide sind baktericid starker wirksam, ais dio Phenole, aus denen sio hervorgehen. 
Folgende Sulfide wurden dargestellt: 4,4' -Dioxydiphenylsulfid, C12HloO„S, F. 151°, aus 
Phenol. —- 2,4,2',4'-Telraoxydiplienyl$ulfid, Ci2H10O4S, F. 1G5-—167°, aus Resorcin. — 
Sulfid CliHu O„S, F. 142,5°, aus m-Kresol. — Sulfid 0 12IIH0„C12S, F. 173°, aus p-Chlor- 
phenol. — Sulfid Ci2Hs0 2Br2S, F. 180°, aus p-Bromphenol. — Sulfid C20lI2fiO2S, 
F. 152,5—153,5°, aus Thymol. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 346G—69. Sept. 1931. 
Baltimore [Maryland], Lab. von H y n so n , WESTCOTT & D u n n in g , Inc.) WlLLSTAEDT.

Andre Kling und Daniel Florentin, Uber die Wirkungsweise der deliydratisierenden 
Katalysatoren beim hydrierenden CracJcen der Phenole. (Vgl. C. 1928. I. 345 u. friiher.) 
Vff. haben neuerdings gefunden, daB die katalyt. Eigg. der dehydratisierend wirkenden 
Oxyde (A120 3, Th02, Cr20 3 usw.) in hohem MaBe von der Temp. abhangen, auf welche 
sie vor der Benutzung erhitzt wurden. Die Aktivitat wird im aUgemeinen durch hohe 
Temp. gesteigert. Z. B. fiihrt ein bei 150° getrocknetes Al20 3 in 4 Stdn. bei 485° nur 
45%, ein auf 750° erhitztes A120 3 dagegen mindestens 75% Phenol in Bzl. iiber; gleich- 
zeitig wird dio Benutzungsdauer des Al20 3 erhoht. Ein bei tiefer Temp. hergestelltes 
Jkfo20 6 wirkt liauptsachlich hydrierend u. verwandelt Phenol vorwiegend in Hexan 
u. Cyclohexan. Durch Herst. bei hoher Temp. wird seine dehydratisierende Wrkg. 
stark erhoht, u. es fiihrt nun zur Bldg. von an Bzl. reichen KW-stoffen. — Der Kata- 
lysator wirkt besonders durch seine Oberflache. Durch das hohe Erhitzen wird das 
festgebundene W. ausgeschieden, wodurch die Porositat u. adsorbierende Kraft erhoht 
.werden, Tatsachlich entfilrbt ein auf 750° erhitztes A120 3 Methylenblau wenigstens 
doppelt so stark ais ein bei 110—120° getrocknetes. Man benutzt also vorteilhaft hocli 
erhitzte Katalysatoren unter mittleren H-Drucken; H-JIenge =  6—7% vom Gewieht 
des Phenols. — Tabelle im Original. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 859—60. 
9/11. 1931.) L in d e n b a u m .

Andre Kling und Daniel Florentin, Uber die Wirkungsweise der hydrierenden 
und gemiscliten Katalysatoren beim hydrierenden Cracken der Phenole. (Vgl. vorst. Ref.) 
Auch unter der Wrkg. hydrierender Katalysatoren (NiO, MoOa, Mo20 5) wird das OH 
aus den Phenolen elimimert. Abcr diese Katalysatoren wirkon ganz anders ais die 
dehydratisierenden. Erhitzt man Phenol in Ggw. von NiO oder Mo20 6 u. iiber- 
schussigem H (10—12%) auf 480—490°, so wird es in 40—50 Min. volistandig in leichte 
KW-stoffe, vorwiegend Hexan u. Cyelohexan, ubergefulirt. In Wirklichkeit bildet sieh 
zuerst Cyelohexanol, welches bei der hohen Temp. unbestandig ist. Die Hauptfraktion
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(80%) der mit Mo2Oc crhaltonen KW-stoffe zcigto Kp. 78—79°, D.15 0,804, nn16 =
1,4508 u. bestand aus 25% Bzl. u. 75% Cyclohexan. NiO lieferto nocli leichtero KW- 
stoffe, D.15 0,760, reich an Hexan. Mit aktrpiertem A1,03 zeigtc die Hauptfraktion 
Kp. 78—82°, D.15 0,868, nn20 =  1,4903 u. war mit sehr wenig Cyclohexan verunreinigtes 
Bzl. — Vermindert inan aber dio H-Mengo auf 4%, so erhalt man auch mit Mo-Oxydon 
schworero KW-stoffo, weil jetzt die Doppelbindungen nicht hydriert werden; die Rk. 
verliiuft langsam u. unvollstandig. — Auf 500° erhitztes Molybdanblau, welches mehr 
dehydratisierend ais hydrierend wirkt, liefert auch bei H-OberschuB schwerere KW- 
stoffe. — Durch Hitze aktivierte u. mit 5—10% Mo20 5 gemischte dehydratisierende 
Katalysatoren fuhren auch bei H-OberschuB Phenol schnell u. vollig in Bzl.-reiclie 
KW-stoffo (D.16 0,840—0,850) iiber u. scheinen zur Umwandlung von Phenolen in 
aromat. KW-stoffe besonders geeignet zu sein. — Tabelle im Original. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 193.1023—24.1931. — Revue Pótrolifćre 1931.1636. 5/12.) Lb .

J. Frejka, J. Zika und H. Hamersky, Uber das Telranilrosobrenzcatechin und 
einige seiner Derimte. (Collect. Trav. chim. Tchecoslovaquie 3. 550—60. Nov. 1931. —
C. 1931. II. 2004.) L in d e n b a u m .

T. Kariyone und K. Horino, Uber Guajacolglykosid. Durch Erhitzen yon 
30 g Guajacol mit 30 g Acetobromglykoso u. 12 g Chinolin auf 110—115° entstcht 
Tetraacetylguajacolglykosid, C21H20Ou , Nadeln aus CCI,,, F. 154°. Daraus durch Er- 
wamien mit Baryt in A. Guajacolglykosid, C13H180 7 +  H20, Krystallc, F. 148°, 
[ccdF =  —65,0° in W. (Joum. pharmac. Soc. Japan 51. 110. Okt. 1931.) Lb.

Emil Klarmann, Louis W. Gatyas und Vladimir A. Shternov, Baktericide 
Eigenschaftcn von Diphenolmonodthern. I. Mitt. Die Monoather des Resorcins. Wahrend 
bisher von don verschiedenen Bearbeitern immer der EinfluB der Kernsubstitution auf 
dio baktericiden Eigg. des Resorcins untersucht wurde, ziehen Vff. nun dio Monoather 
des Resorcins heran, um festzustellen, ob die Kernsubstitution fiir dio antibakteriello 
Wrkg. wcsentlicli ist odor nicht. Sie untorsuchon dio Monoather des Resorcins mit den 
Radikalen Methyl bis Nonyl, auBerdem mit Phenyl, Benzyl, Phenylathyl, Phenylpropyl
u. p-Chlorbenzyl. Die Feststellung der antibaktoriellen Wrkg. erfolgto an B. typhosus u. 
an Staphylococcus aureus. Yerschiedene der untersuchten Verbb. zeigen betrachtliclio 
Wrkg. Die Wrkgg. auf B. typhosus u. Staphylococcus aureus gehen nicht immer 
parał lei. Wahrencl die Wrkg. gegen B. typhosus mit steigender Lange des Alkylradikals 
bis zum Hexyl zunimmt, um dann w'ieder abzunehmen, wird ein solches Maximum bei 
der Wrkg. gegen Staphylococcus aureus nicht beobachtet. Normale Deriw. scheinen 
starkere Wrkgg. auszuuben ais sekundare. Cyclohexyl ist weniger wirksam ais Hexyl 
oder Phenyl. Unter den Athern mit aromat. Resten ist gegen B. typhosus der Phenyl- 
ather, gegen Staphylococcus aureus der Phcnylpropylather am stiirksten wirksam. Der 
p-Chlorbenzylśither ist orheblich starker wirksam ais der Benzylather.

V o r s u c h o .  Mit Ausnahme des Phenylilthers wurden dio nou dargestellten Ather 
aus Resorcin u. den entsprechenden Halogenverbb. gewonnen. Die Kondensation erfolgt 
entweder ohne Ggw. von Alkali in hochsd. Lósungsmm., wie Xylol, oder in wss. oder 
alkoh. Lsg. mit KOH. — Der Phenylather wurdo durch Diazotieren u. Verkochen von 
m-Aminodiphenyloxyd gewonnen. JResorcinniethylather, C7H80 2. Kp.E 102°. — Resorcin- 
athylather, C8H10O2. Kp.5l5 117°. — Resorcin-n-propyldther, C9H120 2. ICp.5 120°. — 
Resorcin-n-butyllither, C10H1,JO2. Kp.s 130°. — Resorcin-n-amylather, CllH10O2. Kp.s 
140°. — Resorcin-sec.-amyldtker, ChHjdOo. Kp.5 138°. — Resorcin-n-hexyldther, 
C12Hi80 2. Kp.5 145°. — Resorcincyclohexylather, C12H160 2. Kp.„ 160°. — Resorcin-n- 
heptylather, C13H20O2. Kp.5160°. — Resorcin-n-oclyldther, C14H ,20 2. Kp.ę 170°. — 
Resorcin-n-nonylatlier, C15H210 2. Kp.4>5171°. — m-Aminodiphenyloxyd, 012Hn]NT0. 
Aus m-Bromanilin u. Phenol mittels Cu. Ivp.ll5 152—156°. — Resorcinphenyldlher, 
C12H10O2. Kp-4,5 150°. — Resorcinbenzyldther, CnH120 2. F. 69,2°. Kp.0 200°. — 
Resorcinplimyldthyldtlier, C14H140 2. F. 44°. Kp.6 202°. — Resorcinphenylpropylather, 
C15H160 2. Kp.5)5 202°. — Resorcin-p-chlorbenzylalher, C13HUC102. F. 76°. Kp.13 235°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 53. 3397—3407. Sept. 1931. Bloomfield [New Jersey], Plant 
Research Lab.) W il l s t a e d t .

Karl Kindler und Wilhelm Peschke, Uber neue und uber rerbesserte Wege zum 
Aufbau von pharmakologisch mchtigen Aminen. III. Uber die Synthese von Adrenalin 
und von adrenalinahnlichen Verbindungen. (II. vgl. C. 1931.1. 2747.) Die p-Oxy-f}-aryl- 
dthylamine, zu denen das Adrenalin gehórt, u. die ihnen physiolog. ahnlichen Oi-Amino- 
acetophenone sind naeh den bishor bekannten Verff. in vielen Fallen seliwer zuganglicli^

XIV. 1. 44
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Vff. haben wesentlich bessere Verff. ausgcarbeitet. Die Darst. der /?-Oxy-/S-arylathyl- 
aminc wird durch folgendes Schema wiedergogeben:

Ar-CHO — >- Ar-CH(OH)-CN — >- A r-C O C N  — >• Ar-CH(OH)-CH2-NH2.
Dio Aldehydcyanhydrino kónnen durch Cr03 in Eg. glatt zu den Aroylcyaniden oxydiert 
werden, u. diese werden katalyt. in Eg. unter Druck hydriert. In gewissen Fallen werden 
die Aroylcyanide besser naeh bekannten Verff. dargestellt, z. B. aus den Carbonsiiuren 
iiber dereń Chloride, wenn namlich die Sauren leichter zuganglich sind ais die Aldehyde.
— Die oj-Aminoacctophenono werden glatt erhalten, wenn man die Hydrierung der 
Aroyleyanide naeh Aufnahme von 4 H unterbricht, u. ais saure Sulfate isoliert. — 
Die Darst. der a>-\Mełhylamino]-acetophenone u. N-Methyl-(i-oxy-[3-arylathylamine 
wird durch folgendes Schema yeranschaulicht:

Ar • CO • CH2• NH„ — ->- Ar • CO • CH2 • NH • S02 • CcH, • CH3 — y  
Ar • CO • CH„ • N(CH3) • S02 • C6H4 • CH3 — y  Ar • CO • CH„ ■ NH • CH, — y  

Ar-CH(OH)-CH2-NH-CH3 .
Die Brauchbarkeit dieser neuen Verff. wird durch Synthese des Arterenols, Adrenalins
u. Sympatols bewiesen.

V e r s u e h o .  Darst. der Cyanhydrine: In wss. Suspension von 1 Mol. Aldehyd- 
NaHS03-Verb. wss. Lsg. von 1,25 Mol. KCN eingeruhrt, Cyanhydrin sofort in A. auf
genommen, mit NaHS03-Lsg. u. W. gewaschen, mit CaCl2 10 Min. getroelcnet usw. •— 
Benzoylcyanid. Lsg.' von 95 g Benzaldehydeyanhydrin in 200 ccm Eg. in 1/2 Stde. 
in gekiililte Lsg. yon 90 g Cr03 in 500 ccm Eg. eingetragen, naeh 1 Stde. Eg. im Vakuum 
abdest., mit A. estraliiert, gewaschen usw. Kp,15 96°, F. 34°. — LiiBt man die Cr03- 
Lsg. in die Cyanhydrinlsg. flieBen, so erhalt man nur wenig Benzoylcyanid, aber viel 
Benzoat des Mandelsaurenitrils, Kp. 280—285°, F. 61°. Das Benzoylcyanid wirkt hier 
benzoylierend. — Darst. der folgenden Aroylcyanide analog, aber durch Eintragen 
der Cr03-Lsg. in die Cyanhydrinlsg. Naeh Verdampfen des Eg. Krystallgemiseh mit 
W. verrieben, abgesaugt usw. p-Methoxybenzoylcyanid, aus Lg., F. 63—64°. 3,4-Di- 
methoxybenzoylcyanid, F. 116—117°. 3,4-Hethylendioxybenzoylcyanid, aus Lg., F. 98 
bis 99°. — p-Oxy-(l-phenyldthylamin, C8Hu ON. In dcm in der II. Mitt. beschriebenen 
SchiittelgefaB 2 g Pd-Mohr in 75 ccm Eg. suspendiert, bei 18° u. 2 a t H-Obcrdruck 
Lsg. von 20 g Benzoylcyanid in 250 cem Eg. eingetropft, naeh beendeter H-Aufnahme 
(6 H) Filtrat im Vakuum yerdampft, mit W. verrieben, mit KOH alkalisiert, Amin 
in Bzl. aufgenommen, im Valuium iiber KOH eingedunstet, mit A. yersetzt usw. 
Krystalle, F. 57°, 11. in W. u. Alkoholen, sonst zwl. Gibt in feuchter, C02-freier Luft 
ein Hydrat, CsHn ON, H20, F. 43—44°. Mit alkoh. HC1 u. absol. A. das Hydrochlorid, 
Sintern 136°, F. 211°. Naeh S cho tten-B aum ann  das N-Benzoylderiv., aus A., F. 149°. 
N-Benzoyl-0-acetylderiv., F. 112—113°. — (3-Oxy-fi-\p-methoxyphenyl]-(ithylamin,
C„H130 2N. Analog. F. 70°. Hydrochlorid, C ^ A N C l ,  Krystalle, F. 188° (Zers.). 
N-Benzoylderiv., F. 153—154°. N-Benzoyl-0-acelylderiv., F. 139°. -—- fl-Oxy-fi-[3,4-di- 
methozyphenyl]-athylamin, C10H15O3N, Krystalle, F. 77°. Hydrochlorid, F. 170°. In 
Pyridin mit C„H5-COCl das 0,N-Dibenzoylderiv., C24H230 5N, aus A., F. 141°. Durch 
Schlitteln mit Homoyeratroylchlorid u. 10%ig- NaOH das N-Homoveratroylderiv., 
C20H 25O6N, F. 127—128°. — f}-Oxy-p-[3,4,5-lrimethoxyphenyl]-dthylamin, C11H170 4N. 
Das 3,4,5-Trimethoxybenzoyleyanid wurde aus Trimethylathergallussaure dargestellt. 
Aus Toluol Klrystalle, F. 144°. Hydrochlorid, Krystalle, F. 203°. Pikrat, C17H20OnN,j, 
aus A., F. 206°. 0,N-Dibenzoyldcriv., C^H^OjN, aus A., F. 143°. Der yon H in s b e r g  
(C. 1923. I. 1498) besehriebene isomere Aminoalkohol ist demnach die 2,3,4-Trimeth- 
oxyverb. — (3-Oxy-(i-[3,4-methylendioxyphenyl]-athylamin, C9Hu 0 3N, Krystalle, F. 75°. 
Hydrochlorid, C9H120 3NC1, Krystalle, F. 192°, Zers. 210°. N-Benzoylderw., C10H15O,iN, 
aus A., F. 157°. N-Benzoyl-0-acetylderiv., Ci8Hi,OsN, aus A., F. 109°. — co-Amino- 
acełophenon. Benzoylcyanid in Eg. +  Pd-Mohr bei 18° u. 2 at H-Oberdruck bis zur 
Aufnahme von 4 H  hydriert. Filtrat lieferte mit der bereehneten Menge kona. H2S04 
das saure Sulfat, C6H n 0 3NS, aus Eg., F. 182® (Zers.). Aus demselben Filtrat mit HC1- 
Gas, dann A. das Hydrochlorid, aus A. +  A., F. 186—187° (Zers.). Pikrat, aus A., 
F. 182° (Zers.). N-Benzoylderw., aus A., F: 124°. — co-Amino-p-methoxyacetophenon. 
Saures Sulfat, C9HJ30 6NS, aus Eg., F. 168° (Zers.). Hydrochlorid, F. 205° (Zers.). 
Pikrat, aus W., F. 185°. N-Benzoylderiv., Ci6HJ50 3N, aus A., F. 118°. — co-Amino-
3,4-dimethoxyacetophenon. Saures Sulfat, C10H15O7NS, aus Eg., F. 193° (Zers.). Hydro
chlorid, aus A. Krystalle, F. 221—222° (Zers.). Pikrat, C16H100 ]0N4, aus A., F. 18S°. 
N-Benzoylderw., aus A., F. 156°. — w-Amino-3,4-methylendioxyacetophenon. Saures 
Sulfat, CeHu O?ŃS, aus Eg., F. 201°. Hydrochlorid, C9H 10O3NCl, aus A., F. 210°. Pikrat,
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C15H13O10N4, aus A., F. 177° (Zers.). N-Benzoylderiv., Ci„H130 4N, ahs A., F. 163°.
0)-Amino-3 ,i-dioxyacctoplienonhydroelilorid. Obiges a>-Amino-3,4-dimethoxyaceto- 

phenonhydrochlorid mit konz. HC1 im C02-gefiillten Rohr 2l/2 Stdn. auf 160—165° 
erhitzt, mit W. verd., mit ICohle entfarbt, im Vakuum eingeengt (alles in C02-at). 
Krystalle, F. 256° (Zers.). Mit NH4OH das freie Aminoketon, krystallin, Zers. iiber 200°.
— fi-Oxy-fi-[3,4-dioxyphcnyl\-dthylamin (Arterenol). Voriges Hydroelilorid in W. wio 
oben im SchiittelgefaB hydriert, Filtrat im Vakuum bei nicht iiber 20° verdampft, Sirup 
in W. gel., mit NH4OH gefallt. Zers. 191°. Neulrales Oxalat, F. 175° (Zers.).— 
(0 -[/p-Toluolsulfamino]-3 ,4 -dimełhoxyacetophenon, C17Hi90 5NS. In  sd. Lsg. von 26,5 g 
a)-Amino-3,4-dimethoxyacetophenonhydrochlorid in W.-Aceton (3: 1) zugleich w. wss. 
Lsg. yon 21 g NaHC03 u. aceton. Lsg. yon 24 g p-Toluolsulfochlorid flieBen gelassen, 
noeh 20 Min. gekocht, nach Zusatz von 200 ccm 4%ig. Sodalsg. nochmals gckocht, 
in Eis gckiihlt. Aus A. Krystalle, F. 148°. — N-Methylderiv., C]aH2:l0 5NS. Voriges 
mit 20%ig. KOH 15 Min. geschiittelt, mit W. bis zur Lsg. verd., Filtrat mit (CH3)„S04 
geschiittelt. Aus A. ICrystalle, F. 137°. — o:-[Mdhylamino]-3,4-dioxyacetophc>wn 
(Adrenalon). Voriges mit konz. HC1 im C02-gefullten Rohr 2 Stdn. auf 150—160° 
erhitzt, mit W. verd., mit Kohle ontfarbt, im Vakuum eingeengt (alles in C02-at), mit 
NH4OH gefallt. F. 229° (Zers.). Mit methylalkoh. HC1 das Hydroelilorid, Krystalle, 
F. 241° (Zers.). — N-Meihyl-fi-oxy-(l-\3,4-dioxyphcnyl\-alhylarnin (d,l-Adrenalin). Durch 
Hydrieren des yorigen Hydrochlorids wie oben. — a>-[p-Toluolsulfamino']-p-methoxy- 
acetophenon, Cj0H 17Q4NS. Aus dem sauren Sulfat des <y-Amino-p-methoxyacetophenons 
wie oben. Aus A. Krystalle, F. 126°. — N-Melhylderiv., C17H 190 4NS. Wie oben. Aus 
A., F. 93°. — co-[Methylamino]-p-oxyaeetophenon. Aus yorigem wie oben. Krystalle,
F. 147°. Hydroelilorid, F. 242° (Zers.). — N-Meiliyl-f}-oxy-j}-[p-oxyphenyl]-athylamin 
(Sympatol). Durch Hydrieren des yorigen. F. 184—185°. Hydroelilorid, F. 155—156°. 
Vgl. L eg e r l o t z  (C. 1929.1 .1048. 1930.1. 586). (Arch. Pharmaz. ft. Ber. Dtseh. phar- 
maz. Ges. 269. 581—606. 1/11. 1931. Hamburg, Univ.) L in d e n b a u m .

J. V. Dubsky und A. Sokol, Innerkomplexe Kupfer- und Nickelsalze des Konden- 
sationsprodukles von o-Oxybenzaldehyd mit Athylendiamin. Eine alkoh. Lsg. yon Salicyl- 
aldehyd liefert mit 10%ig. Athylendiamin die Verb. Cn IIl60,,N2 — HO • CgH.!-CH: 
N-CH2'CH2-N: CH'C6H4-OH, gelbliche, seidenglanzende Krystallchen. Es ist nicht 

„ lr gelungen, das Athylendiammoniumsalz zu
Y * | a fassen. Die Verb. bildet krystallisierte inner-

,.N :HC-^n i i  komplexe Schwermetallsalze von nebenst.
' - " a ___ O ^- ^ 0 ------Konst., entsprechend der Formulierung yon

P f e if f e r  u. Mitarbeitern (C. 1931. I. 2468). 
Man erhalt dieselben, wenn man eine alkoh. Lsg. von Salicylaldehyd mit den berech- 
neton Mengen Metallsalz u. Athylendiamin yersctzt. Ni-Salz, C10Hu O2N2Ni, orange- 
gelbe, faserige Krystalle, F. 330° (Zers.); Lsg. in Pyridin tiefrot. Gu-Salz, C10H14O2N2Cu, 
tiefgriine Blattclien, F. 322° (Zers.). (Collect. Trav. chim. Tchecosloyaąuie 3. 548—49. 
Nov. 1931. Briinn, BlASARYK-Univ.) L in d e n b a u m .

James Lamb und William Robson, Die Erlenmeyersehe Synlliese von Ainino- 
sauren. Die Darst. von a-Aminosauren nach E r le n m e y e r  yerlauft in 4 Stufen:
1. Kondensation eines Aldehyds mit Hippursaure zu einem Osazolon, 2. Hydro
lyse des Oxazolons zu einer a-Benzaminoacrylsauro, 3. Red. dieser Verb. mit 
Na +  Hg zur a-Benzaminopropionsaure, 4. Hydrolyse zur a-Aminosaure. In der 
Stufe 3 erhalt man oft sehr geringe Ausbeuten, die Stufe 4 yerlauft manchmal 
sehr langsam. Stufe 3 laBt sich durch Anwendung von H J +  Acetanhydrid yerbessem 
(H a rin g to n  u. M cC artn ey , C. 1927. II. 2667), doeh wird dabei zugleich C0H5-CO 
abgespalten, was nicht immer erwiinscht ist. Verff. haben nun gefunden, daB man 
diese Rk. yermeiden kann, indem man viel weniger H J anwendet ais H a r in g to n  u. 
Mc C a rtn e y . AuBerdem kann man statt Acetanhydrid Eg. anwenden. Ist die Ab- 
spaltung yon C„H5'CO beabsichtigt, so braucht man nur mehr H J zuzusetzen. Dio 
Rk. ist in 60—90 Min. beendet, dauert aber erheblich langer, wenn gleichzeitig, wie 
bei der Darst. von Tyrosin, 0CH3 zu yerseifen ist. Ein weiterer Vorteil liegt in den 
geringeren Materiallcosten. — Benzoylphenylalanin, aus a-Benzaminozimtsiiuro oder 
aus 4-Bcnzal-2-phenyloxazolon-(5) mit H J  u. rotem P in sd. Eg. F. 184—185°. — 
Phenylalanin, aus Benzoylphenylalanin, a-Benzaminozimtsaure oder Benzalphenyl- 
oxazolon. F. 263—265°. — 4-p-Methoxybenzal-2-plienyl-oxazolon-(5) C17H130 3N, aus 
Anisaldehyd, Hippursaure, Na-Acetat u. Acetanhydrid. Nadeln, F. 161—162°. Gibt 
mit 2°/0ig. NaOH u.-Benzamino-p-viethoxyzimtsaure, F. 230°. Benzoyl-p-methoxyphenyl-

44*



072 D. Or g a n isciie  Ch e m ie . 1932. I.

alanin C^H^OjN, aus den beiden vorigen Verbb. u. H J in Eg. F. 173°. Tyrosin, 
aus den drei vorigenVerbb. u. H J  in Eg. |F. ca. 316°. (Biochemical Journ. 25. 1231—36. 
1931. London, Kings College.) Os t e r t a g .

Charles Robert Harington und Sydney Stewart Randall, SyntKese des d- und 
1-3: 4-Dioxypheńylalanins, 3,4-Dioxyphenylalanin ist zwar ofters synthetisiert, aber 
nocli nie in die opt. Antipoden gespalten worden. Verss., das Formylderiy. der d,l- 
Aminosaure mit Alkaloiden zu zerlegen, waren erfolglos, weil dieses Deriyat sil. u. 
auBerst leicht oxydierbar ist. Dagegen gelang es, das Triaeetylderiy. mit Brucin zu 
spalten; aus dem Brucinsalz spalteten sieh infolge der haufigen Krystallisationen die
0-Acetylgruppen ab, u. es wurden d- u. l-/?-3,4-Dioxyphcnyl-a-aeetaminopropionsiiurc 
erhalten. Hydrolyse lieferte die d- u. 1-Aminosiiuren mit [a]n =  +11,9° u. —12,0°; 
die 1-Aminosaure stimmt mit naturlichem Materiał aus Bolmen uberein. — (3-3,4-Di- 
ace(oxyphenyl-a.-acełaminoacrylsdure C16H 150,N, durch Erwarmen yon Protocatechu- 
aldchyd mit Acetylglycin, Na-Acetat u. Acetanhydrid u. Behandeln des Rk.-prod. mit 
W. Tafeln mit 1H 20 aus W., sintert bei 115—120°, F. (wasserfrei) 187—188°. Gibt 
mit H2 +  Pd fi-3,4-Diacetoxyphenyl-(x.-acetaminopropionsdure C15H170 7N, Prismcn,
F. 171—172°. Daraus durch Umsetzung mit Brucin u. Krystallisation aus A. Brucinsalz 
des l-N-Acetyl-3,4-dioxyphenylalanins C34H39OgN3 +  2 H20  (wl. in A.; Nadeln, sintert 
bei 157°, F. 176° [Zers.]) u. Brucinsalz des d-N-Acetyl-3,4-dioxyphenylalanins C34H390 9- 
N3 +  2 H20  (Prismen, F. 154° [Zers.], 11. in A.). Aus den Brucinsalzen durch Um
setzung mit Ba(OH)2 u. H2S04 u. Kochen der freien Sauren mit HC1 d-3,4-Dioxyplienyl- 
alanin (Prismcn, F. 282° [Zers.], in HC1 [a]546I =  +13,2°; [cc]d =  +11,9°) u. l-3,4-Di- 
oxyphenylalanin, F. 282° (Zers.), [a]546i =  —12,9°, [oc]d =  —12,0°. Natiirliclies
1-3,4-Dioxyphenylalanin hat F. 281° (Zers.), [a]5481 =  —13,6°, [a]D =  —12,0°. (Bio
chemical Journ. 25. 1028—31. 1931. London, Univ., College Hospital.) Ost e r t a g .

E. Friedmann*undH. Mai, Zur Darstelłung der Cinnamalessigsdure. (Vgl. C. 1931.
II. 1287.) Vff. haben die Darst. dieser Saure durch Kondensation von Zimtaldehyd 
mit Brenztraubensaure zum Na-Salz der CinnaTnalbrenztraubensaure, C6H5 • CH: CH • CH: 
CH-C0-C02H, u. Oxydation desselben erheblich verbessert. — Cinnamalbrenztrauben- 
saures Natrium, C12H90 3Na. Gemisch yon 20 g Zimtaldehyd u. 15 g Brenztraubensaure 
in eisgekuhlte Lsg. yon 9 g NaOH in 120 ccm 50°/0ig. A. in 45 Min. einruhren, noch
2 - 3  Stdn. bei Raumtemp. ruhren, Nd. absaugen, mit A. waschen. Ausbeute 21,6 g. 
Aus 50%ig. A. gelbe Nadelchen. — Cinnamalessigsaure. 10 g des yorigen in 200 ccm 
W. losen, unter Eiskiihlung u. Ruhren 6 ccm Perhydrol eintropfen, bis zur beendeten 
C02-Entw. weiter ruhren, mit 2-n. H 2S04 fallen. Ausbeute 7 g. Aus Bzl. Tiifelchen,
F. 165,5°. (Hely. chim. Acta 14. 1213—14. 1/12. 1931. Basel, Uniy.) L in d e n b a u m .

L. Ruzieka und W. Bosch, Polyterpene und Polylerpenoide. LXII. Die Kon- 
slitution des Cycloisoprenmyrcens. (LXI. ygl. C. 1931. II. 3343.) Uber die Konst. dieses 
von Se m m ler  u. J on as  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 1566) aus Myrcen u. Isopren 
synthetisierten Sesąmterpens ist bisher nichts bekannt. Vff. haben den aus dem Tri-

hydrochlorid regenerierten KW- 
stoff durch Erhitzen mit H • CO„H 
cyclisiert. Es entstand ein nach 
der Mol.-Refr. bicycl. KW-stoff, 
weleher durch Dehydrierung Eu- 
dalin lieferte. Damit ist das 
C-Geriist der beiden KW-stoffe 
eindeutig bestimmt. Cycloiso- 
prenmyrcen muB Formel I  u. Bi- 

cydoisoprenmyrcen Formel II besitzen; nur die Lage der Doppelbindungen ist unsicher. 
Wie bei der Bldg. des Dipentens aus Isopren wird aucli hier die Bldg. eines p-Deriy. 
beyorzugt, wodurch auch die friiher (XXI. Mitt., C. 1924.1. 2686) angenommene Konst. 
des a-Camphorens eine Stutze erhalt.

V e r  s u c h e. Cydoisoprenmyrcen, Ci5H24 (I). Darst. wie 1. c. in mit C02 gefiillten 
Rohren. Fraktion 130—190° (12 mm) gab bei weiterem Fraktionieren ein Prod. von 
Kp.12 130—134°. Dieses in absol. A. bei 0° mit HC1 gesatt., nach 2 Tagen im Vakuum 
eingeengt, lialbfeste M. auf Ton abgepreBt, festes Trihydrochlorid (aus CH3OH, F. 81°) 
in Eg. mit Na-Acetat 24 Stdn. gekocht. Kp.14 (iiber Na) 136—139°, D.419 0,8817, 
nd19 =  1,4993, Md =  67,97 (ber. 67,87 f7 ). — Bicycloisoprenmyrcen, CI5H24 (II). 
I  mit 85%ig. H-C02H 10 Stdn. auf sd. W.-Bad erhitzt, isoliertes u. dest. Prod. nocli- 
mals mit H-C02H 2 Stdn. im Bad von 120° gekocht. Kp.13 130—134°, D.421 0,9136,

I IU 

+  II -*■
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ud21 =  1,5051, Md =  66,31 (ber. 66,141“ ). — Dehydricrung von II  mit So bei 320° 
(50 Stdn.). Die Fraktionen 117—145° (12 mm) lieferten Eudalinpikrat, C20H19O,N3, 
aus A., F. 90—91°. Styphnat, C20H10O8N3, aus A., F. 118—119°. — Auch aus dem fi. 
Hydrochlorid (aus don Tonseherbcn mit A.) wurdo dor KW-stoff wie obon regenericrt, 
cyclisiert u. dehydriert. AuBcr Eudalinpikrat u. -styphnat wurden ein bei 118° sehm. 
Pikrat u. ein bei 138° schm. Styphnat erhalten, welche nicht identifiziert werden 
konnten. (Helv. chim. Acta 14. 1336—39. 1/12. 1931. Utrecht, Univ.) L in d e n b a u m .

H. Paillard und P. Tempia, Untersucliungen uber a-Terpenylacelat. I. Bzgl. der 
Darst. des a-Terpcnylacełats aus a-Terpineol hat sich folgendes ergeben: Nach 200-std. 
Erhitzen mit Acetanhydrid u. Na-Acetat auf 100° waren erst 18°/0 Terpineol verestert,
u. der Ester lieB sich wegen der geringen Kp.-Differenz scliwer isolieren. Bei Ver- 
esterung obcrhalb 100° tra t starkę Verharzung ein. — Nach Boulez (C. 1924. II. 376) 
yerlauft dio Acetylierung quantitativ, wenn man vorst. Gemiseli mit m-Xylol yerd. 
Vff. haben das teure m-Xylol durch Terpentinól ersetzt. Nach 3-std. Kochen waren 
56% Terpineol verestort. — SchlieBlich wurde nach H ouben (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 39 [1906], 2) das Terpineol mit Benzyl-MgCl u. das Chlormagnesiumalkoholat 
mit Acetanhydrid umgesetzt. Nach 3 Destst. mit IColonne wurden 52% vollig reines 
Acotat erhalten. Dieses Verf. ist das beste. — Pinen liefert mit Eg. in Ggw. von Kataly- 
satoren (H2S04, Benzolsulfonsaure) kein Torpenylacetat. Der ganze Eg. findet sich 
in den Waschwassern wieder. Die Rk.-Prodd. zers. sich bei der Dest. — oc-Terpenyl- 
acetat liefert mit Ozon in Hexan ein weiBes Ozonid. Daraus durch Hydrolyso Gemisclie 
mit Aldehydrkk. (Helv. chim. Acta 14. 1314—17. 1/12. 1931. Genf, Univ.) Lb .

T. S. W heeler, Die Verwandtschaft des Garvons mit Limonen (Dipenten). Dio 
Identitiit des Carvoxims u. Nitrosolimonens boweist nur, 1. daB die durch NOC1 nicht 
angegriffene Doppelbindung des Limonens im Carvon die gleiche Lage einnimmt,
2. daB ein Ende der zweiten Doppelbindung des Limonens an dem C-Atom liegt, welehes 
im Carvon mit O verbunden ist. Die Lage der zweiten Doppelbindung des Limonens in
1,2 ist sicher. Im Carvon kann die zweite Doppelbindung in 1,6 (=  1,2) oder 1,7 liegen. 
Diese Frage ist noch unentschieden. (Chem. News 143. 379. 11/12. 1931. Bombay, 
Inst. of Sc.) L in d e n b a u m .

Paul Ruggli, A. Zim m ennann und R. Thouvay, Uber Kondensationsprodukte 
aus Dinitrozylol und Aldehydem. Nach dem Verf. von T h ie l e  u. E sc a les  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 34 [1901]. 2842) wurden durch Kondensation von 4,6-Dinitro-l,3-xylol

mit Aldehyden einige „Doppelstilbeno“ yom nobenst.
i-CH i CIDR Typus dargestellt. An Stello des reinen Dinitro- 

NOj -L J -N 0 2 xylols kann auch das Gemisch von 4,6- u. 2,4-Di-
nitro-l,3-xylol, wie es durch Nitrierung des m-Xylols 

entsteht, yerwendet werden, da das 2,4-Isomere teils yerharzt, teils in den Mutterlaugen 
zuriickbleibt. Ais Kondensationsmittel diente Piperidin. Mit Anthrachinon-2-aldehyd 
wurde nur einseitige Kondensation erzielt. Auch aus den Mutterlaugen der Benz- 
aldehydverb. wurdo das einseitige Kondensationsprod. isoliert. Es gelingt jedock 
nicht, mit 1 Mol. oder noch weniger Aldehyd die cinseitigen Kondensate rein zu er
halten, da immer auch doppelseitige Kondensation eintritt. Negatiy verliefen die 
Verss. mit o-Nitro- u. p-Dimethylaminobenzaldehyd, Zimt- u. Bromzimtaldehyd, 
Onantliol u. Ketonen.

V e r s u c h e .  4,6-Dinitro-l,3-xylol. Nach E r r e r a  u. M a lte se  (Gazz. chim. 
Ital. 33 [1903]. II. 277). 40 ccm m-Xylol in 30—40 Min. in 100 ccm HN03 (D. 1,48) 
tropfen (Kaltegemisch), 3 Tage bei Raumtemp. stehen lassen, in 11 W. gieBen, ab- 
gesaugtes Prod. mit 50 ccm A. yerreiben, 100 ccm W. zugeben, Prod. 2-mal aus 150 ccm 
A. umlosen, erst bei 60°, darni sd. F. 89—93°. Soli das Gemisch verwendet werden, 
so krystallisiert man 1-mal aus 125 ccm A. um. — l,3-Distyryl-4,G-dinitrobe,nzol, 
C22H160 4N2. 100 g des vorigen (rein), 110 ccm Benzaldehyd u. 4 ccm Piperidin 8 Stdn. 
auf 150—155° erhitzen (Steigrohr), zwischendureh gebildetes W. fortkoehen u. weitoro
4 ccm Piperidin zugeben, sckliefiiich ausgieBen, aus Bzl. oder Eg. umkrystallisicren. 
Bei Verwendung des Dinitroxylolgemisches noch h. FI. mit A. verd., Krystallo ab- 
saugen, mit A. auskochen, aus Bzl. umkrystallisieren. Hellbraune SpieBe oder Prismen,
F. 186° (vgl. B o rsche , L ie b ig s  Ann. 386 [1911]. 351). — l-Methyl-3-styryl-4,6-dinitro- 
benzol, ClbH120 4N2. Aus den Mutterlaugen des yorigen. Aus Essigester oder Eg.,
F. 142°. •— l,3-Di-[p-mdhoxystyryl]-4,6-dinitrobenzol, C24H 20O6N2. Ebenso mit Anis- 
aldehyd. Nach Auskochen mit A. aus Eg., dann Nitrobzl. scharlachrote Nadelchen,
F. 179°. — l-Hethyl-3-[p-methoxystyryl\-4,6-dinilrobenzol, C16H140 5N2. 3\lit 0,5 Mol.
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Anisaldehyd (140—150°, 3 Stdn.). Nach Auskochen mit A. aus Eg. orangene Kry stal]- 
chen, F. 148° (nicht rein). — l,3-Di-[furylallienyl]-4,6-dinilrobenzol, C18H120 6N2. Mit 
Furfurol (120°, 9 Stdn.). Aus Nitrobzl., dann Eg. tief bordeauxrote Ńadelchen, F. 235°.
— l-Methyl-3-[furylatiienyl]-4,6-dinitrobenzol, C13Hi0O6N2, aus Eg. brauno Nadeln,
F. 138° (unrein).— l-Meihyl-3-[anthrachi7ionyl-(2')-dthenyl]-4,6-dinitrobcnzol,C2:i'KliOĉ 2. 
Mit Anthrachinon-2-aldeliyd in wenig Nitrobzl. (130—140°, 1 Stde.). Aus Nitrobzl. 
braungelbes Krystallpulver, F. 277°. (Helv. chim. Acta 14. 1250—56. 1/12. 1931.) Lb.

Paul Ruggli und Rene Thouvay, U ber Isatogene aus 4,6-Dinitro-l,3-xylol. 
VIII. Mitt. iiber Isałogene. (VII. ygl. C. 1928. I. 691.) Wird das Telrabroniid I  (X =  Br) 
des im vorst. Ref. beschriebenen l,3-Distyryl-4,6-dinitróbenzóls mit Pyridin gekocht, 
so spaltet es Br2 u. HBr ab u. liefert II (X =  Br). Die Stellung des Br in Naehbarschaft 
des Kerns steht nicht fest, ist aber wahrscheinlicli. — Durch Chlorierung des Distyryl- 
dinitrobenzols entsteht erst das Dichlorid ILE u. dann das Teirachlorid I  (X =  Cl), 
welehe in sd. Pyridin 1 bzw. 2 HC1 abspaltcn unter Bldg. von II  (X =  Cl) u. IV. Be- 
handelt man IV mit 2 Moll. Lauge oder Piperidin, so gibt es zwar 2 weitere Moll. HC1 
ab, aber die Rk.-Prodd. sind harzig, u. das „Doppeltolan“ konnte nicht erhalten werden.
IV erwies sich bei der Belichtung in Pyridin ais vollig lichtbestandig. Nun wurde aber 
beobachtet, dafi sich bei der Darst. von IV aus I  sehr wenig eines tiefroten Prod. bildet, 
welclies ais das Isatogen V erkannt wurde. Ais Vff. daraufhin I  (X =  Cl) in k. Pyridin 
belichtoten, erhielten sie 30—40% V. Dieses wird durch Phenylhydrazin zu VI redu
ziert. — Es ist nicht gelungen, den IsatogenringschluB auch auf der linken Seite von
V auszufuhren, da die Chlorstyrylgruppe, wie in IV, lichtbestandig ist. Zwar laBt sich 
durch Piperidin in Pyridin leicht HC1 abspalten, aber dabei tr itt Verharzung ein. — 
Durch Belichten von III in Pyridin entsteht analog das Isatogen VII, welches ubrigens 
auch aus II  (X =  Br) erhiiltlich ist. Letzteres ist auffallend, weil IV lichtbestandig ist. 
Sodann wurde versucht, an VII Cl zu addieren, um das zu erwartende Dichlorid einer 
zweiten Isatogenrk. zu unterwerfen. Es wurdo jedoch ein Monochlorderiy. erhalten, 
verschieden von V, also yielleicht VIIT.

Y c r s u c l i c .  l,3-Distyryl-4,G-dinilróbenzollelrabrovud, C22H10O4N2Br4 (nach I). 
Darst. in Chlf., Br-Lsg. auf einmal zugeben u. stehen lassen. Aus Nitrobzl., F. 206°.
— l-Styryl-3-\bromstyryl\-4,G-dinitróbmzol, C22HJ50 4N2Br (nach II). Voriges in Pyridin 
ca. 15 Min. kochen, mit W. fiillcn. Aus Eg., F. 173°. — l,3-Distyryl-4,6-dinitrobenzol- 
tdrachlorid, C22H ,60 4N2C14 (nach I). In sd. Eg. clilorieren, nach erfolgter Lsg. ohne 
Erbitzen weiter Cl einleiten, Prod. mit Aceton-A. (1: 4) digerieren. Aus Eg. Ńadelchen,
F. 158°. — l,3-Dislyryl-4,6-dinilrobenzoldicMorid, C22H10O4N2Cl2 (Ul). Wie vorst., aber 
nur bis zur Lsg. clilorieren. Aus Eg., F. 181°. — ~l,3-Di-[chlorstijryl]-4,6-dinilrobenzol, 
C22H140 4N2C12 (IV). Vorvoriges in Pyridin ca. 1 Stde. kochen, mit W. fallen. Aus 
Eg. gelb bis hellbraun, F. 145°. Eine Spur V bleibt ungel. Die Abtrennung gelingt 
noch besser mit Aceton. — l-Slyryl-3-[chlorslyryl\-4,G-dinilrobenzol, C22H150 4N2C1 
(nach II). Ebenso aus III. Aus Eg. goldglanzende Blattehen, F. 181°. — 2-Phenyl-
5-[chlorslyryl\-6-nitroisato(jen, C22H130 4N2C1 (V). I  (X =  Cl) in Pyridin suspendieren, 
an der Sonne oder in QuarzgefaBen an der Hg-Lampe 3—10 Tage belichten. Die 
schlieBlich dunkelrote Lsg. scheidet Krystalle aus, welche naeh Waschen mit A. fast 
rein sind. Rest durch Verdunsten des Filtrats u. Auskochen mit Aceton. Aus Nitrobzl. 
carminrote Blattehen, F. 243°. — 2-Phenyl-5-[chlorstyryl]-G-nilroindoxyl, C22H]50 3N2C1 
(VI). V in A. mit Phenylhydrazin ca. l 1/2 Stdn. erwarmen, an der Luft eindunsten. 
Aus wss. CHaOH granatrote Krystalle, F. 203°. — 2-Phenyl-5-slyryl-6-nitroisałogen, 
CjjHjjO^N; (VII). Aus III analog V. Aus Eg. oder Nitrobzl. kupferglanzende Blattehen,

I I I  (NO 1 C H = CH.C0HS

I  (N02)A ^(G H X -C H X .C 6H6)2

IV (NOj^CuII^CCl: CH • C0H6)2
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F. 233—234°. — Verb. C2:,Hl3OtN iGl (VIII ?). Durch Chlorieren von VII in h. Tetra- 
chlorathan. Aus Nitrobzl. ziegelroto Blattchen, F. 247°. (Helv. chim. Acta 1 4 .1256—65. 
1/12. 1931. Basel, Univ.) L in d e n b a u m .

Luis Guglialmelli und Maud Rosa Franco, Jodierle Derivale des Biphenyls, 
die durch direkte Einwirkung von Jod bei Gegenwart von Salpetersdure erhalten werden. 
Bei der Einw. von J 2 u. HN03 auf Biphenyl entsteht 4-Nitro-4'-jodbiphenyl neben noch 
nicht krystallisiert crhaltenen Substanzen. Die Konst. des 4-Nitro-4'-jodbiphenyls wurde 
durch Vergleich mit einem aus 4-Nitro-4'-aminobiphenyl durch Diazotieren u. Um- 
setzung mit K J  gewonnenen Praparat bewiesen, auBerdem durch Red. zum 4-Amino - 
4'-jodbiphenyl u. Vcrgleich mit einem durch einseitige Diazotierung von Benzidin u. 
Umsetzung mit K J  naeh Gelm o  (C. 1907. I. 473) erhaltenen Prod. Es werden noch 
einige Deriw. der genannten Verbb. dargestellt.

V e r  s u c h e. Man yerwendet etwas weniger ais die Halfto der theoret. erforder- 
lichen Menge J 2 u. einen tjberschuB an konz. HN03. Das 4-Nitro-4'-jodbiphenyl, 
C12Ho02NJ, laI3t sich durch seine Unlosliehkeit in A. leicht von den anderen Reaktions- 
prodd. trennen. Umkrystallisieren aus Eg. F. 202—206°. Einw. von Cl2 in Chlf.-Lsg. 
fiihrt zu 4-Nitro-4'-dichlorjodbiphenyl, Ci2H80 2NJC12, orangegelb, F. 190°. — 4-Amino- 
4'-jodbiphenyl, C12H10NJ. Durch Red. der Nifcroyerb. in alkoh. Lsg. mit Sn u. HC1, 
Zersetzen der Doppelverb. mit Alkali u. Krystallisieren aus A. F. 155—157°. Aceiyl- 
verb. F. 250°. Schiffsche Base: mit Benzaldehyd, C18Hj4NJ, F. 208,5—209,5°, mit Di- 
methylaminobenzaldehyd, C21H19N2J, F. 204°, mit Piperonal, C10H14O2NJ, F. 150°. 
(Anales Asoc. quim. Argentina 19. 5—33. 1931. Buenos-Aires, Medizin. Fak., Abt. f. 
organ. u. pharmazeut. Chemie.) WlLLSTAEDT.

J. van Alphen, Primdre Additionsprodukte bei der indirekten Substilulion im Benzol- 
kem. IV. (III. ygl. C. 1931. II. 846.) Vf. beschreibt eine Anzahl Diphenylderivate, 
die mit negativem Ergebnis auf Bldg. von HN03-Verbb. untersucht wurden. — 4-Meth- 
oxydiplienyl, aus 4-Oxydiphenyl u. Dimethylsulfat. Blattchen, F. 88°. — 4-0xy- 
4'-joddiphenyl C12H0OJ. Man setzt diazotiertes Benzidin mit K J  um, diazotiert das 
entstandene 4-Amino-4'-joddiphenyl nochmals u. yerkocht. Gelbliche Blattchen, 
F. 193°. L. in H2S04 schmutziggriin, beim Erhitzen unter J-Abscheidung braun. 
4-Acetoxy-4'-joddiphenyl C14H n 0 2J, gelbliche Blattchen, F. 150°. 4-Mełhoxy-4'-jod- 
diphenyl Ci3Hn OJ, gelbe Blattchcn, F. 183°. — 4,4'-Dijoddiphemyl, aus tetrazotiertem 
Benzidin u. K J. F. 202°. — 4,4'-Dimethyldiphenyl, aus p-Jodtoluol u. Cu-pulver bei 
210—260°. F. 122°. — 3,3'-Dimethoxydiphenyl, aus m-Jodanisol u. Cu-pulver bei 
240—260°. F. 35°, Kp. 320—328°. L. in H 2S04 orangerot. — 2,2'-Dimethoxydiphenyl, 
aus o-Jodanisol u. Cu oder aus 2,2'-Dioxydiphenyl u. Dimethylsulfat. F. 155°. L. in 
H 2S04 rosenrot. — 3-Nitro-4-jodphenełol, aus Phenacetin iiber 3-Nitro-4-acetamino- 
phenetol (gelbe Krystalle, F. 104°) u. 3-Nitro-4-aminophenetol (roto Prismen, F. 113°). 
Gelbe Nadeln, F. 63°. Gibt mit Cu-Pulvcr bei 240° 4,4'-Didthoxy-2,2'-dinitrodiphenyl 
C16Hj80 6N2, gelbe Nadeln, F. 113,5°. . L. in H 2S04 griin. — Bei Kresolmetliylathcrn, 
Naphtholmethylathem, Hydrochinon- u. Resorcindimethylather lieC sich beim Schiitteln 
der CCl4-Lsgg. mit HN03 kein Additionsprod. feststellen. Anisol. 1. sich in H2S04 
farblos, o- u. p-Jodanisol blau bzw. grunlichblau, naeh einiger Zeit braun (J-Abschei- 
dung), m-Jodanisol gibt eine bestandigc roto Lsg. — Aus den bisherigen Untorss. ergibt 
sich, daB nur 4,4/-Dialkoxydiphenylo blaue Verbb. mit 2 HNOa liefern; dio Additions- 
fahigkeit wird durch Eintritt von Substituenten yerringert u. findet sich gar nicht 
beim Plienylather, Acetat, Bonzoat u. Carbathoxyderiv. des 4,4/-Dioxydiphenyls, bei 
2,2'- u. 3,3'-Dialkoxydiphenylen, beim 4'-Methoxydiphenyl u. bei Verbb., in denen dio 
4,4/-standigen Alkoxygruppen durch andere o-p-dirigierende, wie J  oder CH3, ersetzt 
sind. Die Verbb., dic HNOa addieren, gebon mit H 2S04 blauo Lsgg., doch findet sich 
diese Eig. auch noch bei einigen Verbb., die gegen HN03 keine Additionsfahigkeit mehr 
besitzen. (Ree. Tray. chim. Pays-Bas 50. 1111—16. 15/11, 1931. Leiden, Uniy.) Og,

T. Reichstein und H. Zschokke, Synlhese des fi-Methylfurans. Fiir die Synthese 
von ft-Deriw. des Furans fehlen allgemein brauelibarc Verff. Es ist Vff. gelungen, 
das bisher nur durch Abbau des Elsholtziaketons (As a h in a , C. 1924. II. 1693) erhaltcno 
P-Methylfuran wie folgt zu synthetisieren: Naeh F e is t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 
[1902]. 1548) durch Kondcnsat.ion von Chloraceton u. Acetondicarbonsaureester dar- 
gestellter Ester I  wurde in das Oximinoderiy. II  ubergefiihrt u. dieses zur Dicarbonsaure 
yerseift. Letztere liefert mit sd. Aeetanhydrid unter Verlust yon C02 u. H 20  das 
Nitril n j  u. durch Erhitzen mit wss. NH2OH, HCl-Lsg. ein Gemisch von HI u. dem 
zugehórigen Saureamid. Die durch Verseifung dieses Gcmisches orhaltene Dicarbon-
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saure wurde schlieBlich zum /?-Methylfuran decarbóżyliert. — AnschlieBend konnten 
die 4-Melhylfuran-2- u. -3-carbcmsaure erhalten werden, erstere aus m  durch Decarboxy- 
lierung u. Verseifung, letztere dureh partielle Decarboxylierung der Dicarbonsaure.

Y e r s u c h e .  4-Methyl-3-carboxyfuryl-(2)-essigsaurediathylester (I). 60 g Aceton- 
diearbonsaureester u. 30 g Chloraceton in 400 ccm absol. A. mit NH3 gesiitt. (Kiilte- 
gemisch), naeh 1 Stde. bei Raumtemp. A. abdest., 1/2 Stde. auf sd. W.-Bad erhitzt, 
mit W. u. A. aufgenommen, ath. Lsg. mit verd. NaOH u. verd. HC1 gewaschen, A.-Riick- 
stand mit Dampf dest., Destillat ausgeathert. Kp.0j5109—110°. Ausbeute 30 g. — 
Oxim des 4-Methyl-3-carboxyfuryl-(2)-glyoxylsaurediathyleslers, . Cł2H 150,;N (II). 2,g g 
Na in absol. A. gel., A. ganz abdest., schlieBlich im Vakuum, Athylat mit A. bedeckt, 
bei 0° ath. Lsg. von 28 g I  u. 8,7 g Athylnitrit zugegeben, naeh langerem Stehen kurz 
gekoeht, Na-Salz noch A.-feuclit in Eisw. gel., mit CO« zers., ansgeathert. Aus h. Bzl. 
+  h. Bzn. Nadeln (15 g), F. 83—84° (korr.). Verursacht auf der Haut Ekzeme. — 
Oxim der 4-Mciliyl-3-carboxyfuryl-{2)-glyoxylsaure, C8H7O0N. II mit ca. 20%ig. wss. 
KOH 15 Min. auf sd. W.-Bad erhitzt, A. im Vakuum entfernt, mit konz. HC1 angesiiuert, 
ausgeathert. Aus A +  Bzl., dann W., F. 187—191° (korr., Zers.). — 4-Methyłfuran-
2.3-dicarbonsaurenilril-(2), C,H50 3N (III). Vorige mit Acetanhydrid bis zur beendeten 
C02-Entw. gekoeht, im Vakuum eingeengt., Bzl. zugesetzt, Prod. aus Soda +  HC1 
umgefallt, unter Atmospliarendruck dest. F. 195—199° (korr.). — 4-Methylfuran-
2.3-dicarbonsdureamid-(2), C7H70 4N. Vorvorige in konz. wss. ŃH„OH, HCl-Lsg. ca.
7 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, abgesaugten Nd. in viel A. gel., abdest., Bzl. zugesetzt. 
Aus W., F. 228—-230° (korr.). Aus dem wss. Filtrat mit A. Gemisch des Amids mit 
UJ. — 4-Methy1furan-2,3-dicarbonsdure, C7HcOc. Voriges Gemisch mit 50%ig. KOH 
3 Stdn. auf 140—150° erhitzt, unter Kuhlung mit HC1 gefallt. Aus W., F. 233° (korr., 
Zers.), im Hochvakuum sublimierbar. — 4-Methylfuran-3-carbonsdure, C6H60 3. Vorige 
im offenen Bóhrchen wiederholt sublimiert, im Hochvakuum umsublimicrt. Aus 
Bzl.-Bzn. Nadeln, F. 138—139° (korr.), 11. in W., nicht kongosauer. Mit FeCL, kein 
Nd. — 4-Methylfuran-2-carbonsdurenitril, CcH6ON. HI mit Chinolin u. etwas Cu-Bronze 
ca. 20 Min. auf 220° erhitzt, schlieBlich etwas Chinolin iiberdest., Destillat in A. mit 
yerd. HC1 u. NaOH gewaschen. Kp.12 57—58°, yon starkem Nitrilgerueh. — 4-Melhyl- 
furan-2-carbonsdure, C0H0O3. Voriges mit alkoh. KOH gekoeht, A. abdest., W. u. 
HC1 zugegeben. Aus Bzl.-Bzn., dann im Hochyakuum sublimiert, Nadeln, F. 131—132° 
(korr.), schwach kongosauer. Mit FeCl3 orangener Nd. — fi-Methylfuran. 4-Methyl- 
furan-2,3-dicarbonsaure mit Chinolin u. Cu bis auf 270—290° (Badtemp.) erhitzt, 
Destillat iiber CaCl2, dann K-Na dest. Kp. 63—64°. (Helv. chim. Acta 14. 1270—76. 
1/12. 1931.) * L in d e n b a u m .

T. Reichstein, H. Zscłiokke und A. Goerg, Aldehydsynlhesen in der Furanrcihe.
H. Synthese der Elsliollziasaure und des Elsholtziakelons. (I. ygl. C. 1930. II. 399.) 
Yff. haben die GATTERMANNsche Aldehydsynthese mit dem (i-Hethylfuran u. 2,4-Di- 
methylfuran durchgefuhrt. Bei letzterem tritt die Aldehydgruppe, wie zu erwarten, 
in die noch freie a-Stellung unter Bldg. des 3,5-Dimetliylfurfurols, welches zur zu- 
gehórigen Saure osydiert wurde. — Auch /?-Methylfuran liefert einen einheitliehen Al
dehyd, u. zwar das 3-MeJhylfurfurol. Denn die durch Oxydation desselben erhaltene 
Saure war yerschieden yon den beiden im vorst. Ref. beschriebenen Sauren u. muBte 
folglich 3-Metliylfuran-2-carbonsaure sein. Tatsaehlicli erwies sic sich ala ident. mit 
der ELsholtziasaure (ygl. A s a h in a , C. 1924- II. 1693 u. friiher). — Sodann w'urde
3-Methylfm'furol in sein Oxim u. dieses in ElshoUziasaurenilril ubergefuhrt, letzteres 
mit i-C4H0MgBr kondensiert. Das so erhaltene Keton war ident. mit El-shollziaketon.

V e r s u c h e .  2,4-Dimethylfuran. 2,4-Dimethylfuran-3-carbonsaurc (diese ygl. 
F e i s t , Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 1551) mit Chinolin u. Cu bis auf 270—280° 
erhitzt, Destillat iiber C ad2, dann K-Na dest. Kp.720 93°, benzolartig riechend. —
3,5-Dimetliylfurfurol (3,5-Dimelhyl-2-formylfuran). Voriges +  HCN in absol. A. bei 
—20° mit HC1 gesiitt., einige Stdn. bei 0°, dann bei Raumtemp. stehen gelassen, ziihes 
Prod. mit A. gewaschen, in W. gel., K 2C03 zugesetzt (eben noch lackmussauer), mit 
Dampf dest. usw. Kp.13 ca. 78°, sehr angenehm riechend. Semicarbazon, CeHn 0 2N3, 
aus A., F . 220—221° (Zers.). — 3,5-Dimethylbrenzschleimsaure, C;Hs0 3. Aus yorigem 
in A. mit Ag„0 u. 2-n. NaOH, Naeh langerem Stehen 1/i  Stde. gekoeht, filtriert, A.
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im Vakuum entfernt, mit Saure gefallt, nach Umfiillen im Hochvakuum sublimiert. 
Aus Bzn., dann W., F. 146—147° (korr.). Mit FeCl3 orangener Nd. — 3-Melhylfurfurol. 
Aus /?-Methylfuran u. HCN wie oben. Kp.12 60—61°. Mit Anilinacctat rot. Semi- 
carbazon, C7H0O2N3, aus A., F. 216—218° (Zers.). — 3-Methylbrenzschleimsdure 
(ElshoUziasaure), CaH0O3. Aus vorigem mit Ag20  u. verd. wss. NaOH. Aus Bzn., 
dann W. Nadeln, F. 136—137° (korr.). Zur Identifizierung wurden das Chlorid, Amid, 
Anilid, der Methyl- u. Athylester dargestellt (diese vgl. 1. c.). Mit FeCl3 gibt die Saure 
orangenen Nd. — 3-Methylfurfuraldoxim, Kp.j„ ca. 106°, F. 73—76°. — Elsholłzia- 
saurenilril. Voriges mit Acetanhydrid 2 Stdn. gekocht, mit W. verd., mit Dampf 
dest. usw. Kp.ł2 54,5—55°, F. ca. 19°. — ElslioUziakelon. Voriges in ath. i-C4HsMgBr- 
Lsg. eingetragen, A. abdest., 20 Min. auf W.-Bad erhitzt, in A. gel., mit Eis u. verd. 
HC1 zers., mit Dampf dest. Kp.12 91—94°. Semicarbazon, Cu H170 2N3, aus A., F. 171,5 
bis 172° (korr.). Oxim, nach Hochvakuumdcst. aus Pentan bei —50° ausgefroren, dann 
aus verd. CH3OH Nadeln, F. 54—54,5°. (Helv. chim. Acta 14. 1277—83. 1/12. 1931. 
Ziirich, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Hellmut Bredereck, Zur Molisch-Beaklion. Da die Frage, ob der Farbstoff, 
der bei der Rk. von M olisch  gebildet wird, durch Kondensation des a-Naphthols 
mit Furfurol bzw. Oxymethylfurfurol entsteht, dio primar bei der Zers. der Zucker 
mit Sauren hcrvorgehen, noch nicht entsehieden ist, studiert Vf. zunachst die Konden
sation von Furf urol mit a-Naphthol. Durch Verwendung von 10%ig. NaOH ais Konden- 
sationsmittel gelang dio Isolierung einer Substanz, der wahrscheinlich Konst. I  auf 
Grund der Analyso ihres Acotylderiv. zuzuselireiben ist. Mit konz. H2S04 gelit sie 
in eino tiefrot bis blauviolette Lsg. des Farbstoffes uber. Aus dem Kondensations- 

C10H8OH prod. von Arabinose mit a-Naphthol konnto Vf. ebenfalls
i C10H0OH das Acetat von I  isolieren. Es ist daher anzunehmen, daB

u  (===\  wenigstens dio Pentosen bei der MOLISCII-Rk. in Furfurol
) 0  ubergehen, u. dio Farbstoffbldg. mindestens zum Teil auf eine

H U  _ Kondensation des Furfurols mit a-Naphthol zuruckzufiihren
“  I  ist. Bis-(oxy-4-naphlhyl-l)-(furyl-2')-methan (Di-cc-naphtliol-

furylmdhan), C26Hls0 3 (I), aus A. mit PAe. Flocken, die sich an der Luft rosa farben.
Acelat, C20H22O6, aus Aceton +  A. mit W. WeiBes Pulver. Benzoat, C36HJ(!0 6, in der- 
solbon ^Veiso gereinigt, weiBcs Pulver. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 64. 2856—59. 9/12. 
1931. Leipzig, Univ.) O hle.

Walter A. Jacobs und Albert B. Scott, Die Ilydrierung ungesdttigter Lactone 
zu Desozysauren. II. (I. vgl. C. 1930. II. 3738.) Wahrend, wie friiher gezeigt, 
gcsiltt. y-Lactone bei der Hydrierung mit Pt-0xyd (Adam s u . Sh r in e r ) in dio gesatt. 
Desoxysauren ubergehen, werden die Aglucone der Herzgifte nur bis zu den gesatt. 
y-Lactonen hydriert. Um die Ursache fiir dieses abweichende Verh. festzustellen, dehnen 
Vff. ihre Studien auf einfaeher gebaute, a- u. /3-substituiertc /?,y-ungesiitt. y-Lactone aus.
a.,a,p-Triincthyl-Afi'y-angclicalacton (I) gibt nur 50% u.,a,p-Trimethylvaleriansaure (DI), 
zur anderen Halfto a,a,/]-Trimclltyl-y-valerolacton (II). (1-Melhyl-AP’Y-mwelicalacton (IY)

ch3 ch3 ch3 ch3 ch3 ch3
CH3—C=Ó— Ć— CO CH3- C H —C H -Ó — CO CH3—CH,—CH—Ć—COOH

t I ĆH3 I tt I ćh3 I ch3
I-------o ------- 1 LL 1-------- O--------- 1 I I I

ch3 ch3 ch3
CH3—C =Ć — CH2—CO CH3—CH—CH—CH2— CO CH3—CH,—CH—CH,—COOH

IV i-------O--------1 V I----------O---------- 1 V I
ch3 ch3 ch3 ch3 ch3 ch3

■ H—C = Ć — Ó— CO CH,—CH—Ó— CO CH3—ĆH—Ć—COOH
vtt I I I Tin ĆHS I ch3

I------ o ------- 1 1-------- O--------- 1 IX '
C9H5 CHs X I CaHa  c h 3 C„HU CH3

H—C—C-------Ć— CO CH2—CH— Ć-— CO CH3- C H — C-COOH
óh3 I I óh3 I ćh3

X 1------- O-------- 1 I-----------O-----------1 X II
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X III  C.H, CH3 C.H. CH.
CH2—C H = C H -C O  CHa—CH— C—CO CH3- Ć H —  Ó—COOH
I— ■— o — — 1 | ć h 3 | ć h 3

X Y III 1--------- O--------- 1 XIV
CH—CaH4OCH3 CH3.C6H4OCH3

CHS—C = C H -Ó -C O  CH3—C I-I-C H j-C H —CO
'— O----------- 1 XV '----- O---------------1 XVI

C H j-C ^-O C H , XIX C6H5
CH3-C H 2-C H ,-C H -C O O H  c h 3—c h - c h ,—c h - c h 2- co

XVII '------------- o -------------- 1
gibt 70% P-MethylvdUriansaur& (VI) u. (}-Methyl-y-valcrolacton (V). a,a,(i-Trimethyl- 
AP'T-butcnolid (VII) gibt ais Hauptprod. a,a,[}-Trimethylbutyroladon (VIII) u. nur zu 
21% a.,%,(}-Trimethylbvitersaure (IX). ^tt-Dimethyl-p-phenyl-AP^-butenolid (X) gibt ais 
Hauptprod. <x,v.-Dimdliyl-fl-cyclohexylbutyroJaclon (XI) u. nur 25% a,a.-Dimethyl-P- 
cyclohexylbuliersaure (XII). Das gleiche Verhaltnis zwisehen Lacton u. Desosysiiure 
bleibt bestehen, wenn die Hydrierung sehon nach Aufnahme von 2 H 2 unterbrochen 
wird, nur mit dem Unterscliied, daB dann a,a-Dimeihyl-(i-phenylbulyrolaclon (XIII) u.
a,a,-Dimethyl-fi-phenylbutlersdure (XIV) gebildet werden. In diesem Falle ist ein Aus- 
weichen der Doppelbindung in die Seitenkette, wio bei IV u. VII, unmóglich. Dic Bldg. 
der gesatt. Lactone kann also nicht darauf zuruckzufiihren sein. Dagegcn tritt ein ahn- 
Iicher Fali offenbar ein beim a-Anisal-A0’Y-angelicalacton (XV), dessen konjugiertes 
System yon Doppelbindungen yorwiegend zuerst in 1,4-Stellung H 2 anlagert, u. daher 
ais Hauptprod. a.-Anisyl-y-valerolaclon (XVI) u. nur 17% a-Anisylvaleriansdurc (XVII) 
liefert. A a’P-Butenolid (XVIII) gibt ca. 90% Butyrolacton u. ca. 10% Buttersaure 
unter yorhergehender Verlagerung der Doppelbindung in dio /?,y-Stellung. — In den 
/?-substituierten y.ó-ungcsatt. <5-Lactonen behindert dagegen der /?-standigo Substituent 
die Hydrierung zur gesatt. Desoxysaure nicht (vgl. auch Ma n n ic h  u . B utz , Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 461; C. 1929. I. 1688). DaB diese Red. nicht iiber das gesatt. Lacton 
yerliiuft, wurde durch Hydrierung des f)-Plienyl-8-caprolactons (XIX) selbst bewiesen. 
Es liefert lediglich ein Gemisch stereomerer fi-Cycloliexyl-d-caproladone. — a ,a.-Dimethyl- 
fl-phenylbutyrolacton, C12H140 2, aus absol. Ather Blattchen vom F. 91—92°. — a,a-Di- 
melhyl-p-phenylbultersaure, C12H l60 2, aus yerd. Aceton, F. 61—62°. — a,a-Dimethyl- 
p-cyclohexylbutyrolacton, ĆI2H20O2> aus A. grofio Platten yom F. 51—52°. — a.,a.-Di- 
melhyl-p-cyclohezylbiUtersaure, C12H220 2, aus verd. Aceton Platten vom F. 39—40°. — 
a-Anisyl-y-valerólacion, C13H160 3, aus PAe. Platten vom F. 60—61°. — a.-Anisyl- 
raleriansaure, C13H 180 3, IĆp.,180—185°. Destillat erstarrt. F. 50—52“. — /1-Phenyl-ó■ 
caprolacton, C12H140 2, aus P-Phenyl-d-kelocapronsaure mit Na u. A.; Kp.10 197—200°. — 
fi-Cyclohexyl-ó-caprolacton, CX2H 20O2 (Gemisch stereomerer Verbb.), teilweise krystalli- 
sierender Sirup vom Kp.20 194—198°. (Journ. biol. Chemistry 93. 139—52. Sept. 1931. 
New York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Research.) • Oh l e .

Marston Taylor Bogert und William Simpson Taylor, Untersuchungen uber 
Thiazole. 17. Eine Untersuchung der Bezieliungen zwisehen Konstilution und Farbę 
in der Thioflavingruppe. (16. vgl. C. 1931.1. 2341.) Thioflavin T  (Colour Index Nr. 815) 
ist einer der interessantesten techn. verwendeten Thiazolfarbstoffe. Es wurde von Gr e e n  
(Ber. Dtsch. cliem. Ges. 22 [1889]. 969) durch Methylierung yon Dehydrothio-p-toluidin 
dargestellt u. ais I  formuliert; spatere Autoren haben der Verb. die Formeln U, III u. IV 
zugeschrieben, ohne sie indessen zu beweisen. Es erschien daher wiinschenswert, den 
EinfluB der Stellung des Alkylhalogenids auf die Farbę derartiger Farbstoffe genauer 
zu untersuchen. Verss. zur Methylierung der Verbb. V, VI u. ATI mit Mcthanol u. HC1 
gelangen nicht, es war aber moglich, die Verbb. YIIT, IX u. X mit CH3J  bei 100—110° 
in ąuaternare Salze zu yerwandeln.. Das Jodmethylat aus V lii ist gelblich, das aus 
IX fast farblos; X gibt ein orangerotes Mono- u. ein gelbliches Bisjodmethylat. XI 
lieferte kein reines Prod. Ferner wurden Jodmethylate aus p-Jodtrimethylamino- 
benzaldehyd u. Zn-o-aminophenylmercaptid oder p-Phenylcndiaminthioschwcfelsaure 
direkt synthetisiert; diese Jodmethylate XII, XIH u. XIV enthalten N(CH3)3J  in der 
p-Stellung des 2-standigen Phenyls u. geben so einen Boweis fiir die Konst. der Jod
methylate aus V m , IX u. X. XH ist fast farblos u. nicht ident. mit dem Jodmethylat 
aus V1U. Thioflayin ist also sicher nicht EU. Formel II scheidet aus, weil die Analyse
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kein zweites Cl' anzeigt. Die Formel IY ist unmóglich, wcil die Alkalispaltung von 
Benztliiazoljodmethylaten stets N-Deriw. u. niemals S-Deriw. liefert (M ills, C la rk  
u. A eschlim ann, C. 1923. III. 1617; C lark , C. 1925. n .  722). Es bleibt also fur 
Thioflavin nur die Formel I ubrig. Farbeverss. mit den Jodmethylaten ergaben, daB 
nur Verbb., dereń CH3J  am Thiazol-N steht, Farbevermogen besitzen. Das Farbe- 
vermogen von Verbb. mit N(CH3)2 wird durcli Oberfiihrung in N(CH3)3J  vermindert 
oder ganz aufgehoben. — Die bei der Oberfiihrung von Aminothioschwefclsauren in 
Benzthiazolo ais Zwischenprod. auftretenden Anile lassen sich leicht durch Erhitzen 
mit Anilin in die Thiazole iiberfuhren. Wahrscheinlich bildet Anilin mit der Thio- 
schwefelsaure ein Salz, das beim Erhitzen Anilinsulfit (oder -sulfat) abspaltet. p-Phe- 
nylcndiaminthioachwefelsaure rcagiert mit p-Dimethylaminobenzaldehyd ohne Thiazol- 
bldg., kondensiert sich aber mit p-Nitrobenzaldehyd an beiden NH„-Gruppen. p-Phe- 
nylendiamindithioschwefelsaure gibt Prodd., die sich zu Benzobisthiazolcn weiter- 
cyclisieren lassen. Entgegen den Angaben von H e l l e r ,  Q u ast u . B lan c  (C. 1925.
I. 1208) konnten Vff. Benzthiazole durch Einw. von Saurechloriden auf o-Amino- 
thioschwefelsauren darstellen.

I  CH3-C9H8< ® > C .C 6H4.N(CHs)a I I  CH8.C0H3< |> C - C aII.1.N(CH3)a, HC1

CHŜC1 ' Ch T c I
q CII3 Cl

I I I  0 H,C .H ,< * > C .C .H ,N(CH.,,C1 I v  0 H i. 0<Hi^ 0 . C A . N(CH>),

Y C8H4< |> C .C 6H4.N1I3 VI H2N.CeH3< |> C - C 6H4.NH2

VII R2N-C6HB< |> C - C flH4.NH2 Y III C0H4< |> C .C „ H 4.N(CH8)2

IX (CH3)2N.C6H8< |> C .C 6H5 X (CH3)2N • C0II3< | > C • CcH ,• N(CHa),

XI (CH8)jN• C8H4 • C < |> C 6Ha< | > C • C6H4.N(CH8)2 

XIV (CH8)8NJ-C0I-I4.CH :N .C6H3< |> C - C aH4-N(CII8)sJ 

X II C8H4< |> C - C 6H4.N(CH3)8J  N(CHa)2

X III  (CH8)2N • C6H3< | > C • C„H4 • N(CH8)8J  L ^ S 20 3H 'S20 8H
o n h 2 n h 2

XVI (CH3)3NJ • c0h 3< ^ | c  • CaH4 -N(CH8)8J  Xy  XVII
V e r s u c h e .  Die FF. sind meist korr. — 2-p-Dimethylami‘iwphenylbenzthiazol, 

C15H14N2S (V1IL), aus o-Aminophenyldisulfid u. p-Dimethylaminobenzaldehyd bei 
160—170°. Nadeln, F. 174—175°. Jodmelhylat, Ci6H17N2SJ (analog I), mit CHr ] 
bei 100—110°. Gelbliche Tafeln, F. ca. 223—224° (Bad 215°). Farbt Seide griinlich- 
gelb. — p-JodtriincthylaminobenzaldeJiyd, (CH3)3N J ■ C6H4 • CHO, aus p-Dimethylamino- 
benzaldehyd u. CH3J. ICrystalle aus A. Zers. bei 154—155° (Bad 150°). Gibt mit 
Zn-o-aminophenylmercaptid u. HC1 in A. 2-p-Jodtrimełhylaminophenylbenzthiazol, 
C10H17N2SJ (XII), farblose Blattehen, F. 202—203° (Zers.; Bad 195°). — 2-Phenyl- 
6-dinielhylaminobcnzthiazol (IX), aus XV u. Benzaldehyd in verd. Methanol. Die Aus- 
beuten sind besser ais in Eg. ( B o g e r t  u . U p d ik e , C. 1927. II. 430). Jodmelhylał, 
C18H17N2SJ, fast farblose Blattehen, F .202—203° (Zers.; Bad 195°). — 2-p-NUrophenyl- 
6-dimethylaminóbenzthiazol, aus XV u. p-Nitrobenzoylchlorid in Eg. F. 244—245°. 
Das durch Red. erhaltliche 2-p-Aminoplimyl-6-dimetliylaminobmzthiazol (VII) lieB sich 
mit Methanol u. HC1 nicht befriedigend methylieren. — 2-p-Dimeihylaminophenyl-
O-dimethylaminobenzthiazol (X). Man kondensiert XV mit p-Dimethylaminobenzaldehyd 
in 50%ig. A. u. kocht das entstandene Anil (vgl. B o g e r t  u. U p d ik e , 1. c.) mit Anilin. 
F. 230—231°. Gibt mit CH3J  ein Monojodmcthylat, Cł8H22N3SJ (analog I; orangerote 
Nadeln, F. 224—225° [Zers.; Bad 220°]; farbt Seide goldgelb) u. ein Dijodmeihylat, 
C18H 2BN3SJ2 (XVI; gelbliche Iirystalle, F. 203—204° [Zers.; Bad 195°]; 1. in W. mit
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sakwach griinlicher Fluorescenz ohne Farbeeigg.). — 2-p-Jodtrimethylaminophenyl- 
G-dimethylaminobenzthiazol, ClsH 22N3SJ (xm), aus XV u. p-Jodtrimethylaminobenz- 
aldehyd in verd. A. Braunliche Krystalle. F. 210—211° (Zers.). L. in W. schwacli 
gelb mit griinlicher Fluorescenz, farbt Seide schwach gelblichgriin. — p-Phcnylen- 
diaminłhioschwefelsaure, C6H80 3N2S2 (XVII), farblose Krystalle mit 1 H20  aus W.; 
wird an der Luft durch Oxydation blaulich. F. 204—206° (Zers.). Gibt mit Benzaldehyd 
in verd. A. 2~Phenyl-6-aminobenzłhiazol (F. 206—207°) u. eine Verb. C^H-ifN^S (gelbe 
Krystalle, F. 168—169°, unl. in Alkali), die beim Kochen mit 40%ig. H2S04 nicht 
verandert wird u. beim Sehmelzen mit S 2,2'-Diphenylbenzobisthiazol (F. 238—239°) 
liefert. Die Verb. ist nicht ident. mit 2-Phenyl-6-benzalaminothiazol, dessen Bldg. 
bei dieser Bk. denkbar ware. 2-Phenyl-6-aminobenzthiazol gibt mit CH30H  u. HC1
2-Phenyl-G-dimełhylaminobenzthiazol. — 2-p-Nitrophenyl-G-p-nitrobenzoylaminobenzthi- 
azol, aus XYH u. p-Nitrobenzoylchlorid in Aceton. Orange Nadeln aus Nitrobzl. u. 
Xylol; schm. nicht bis 300°. Gibt mit sd. 40%ig. H2S04 2-p-Nitrophe.nyl-G-aminóbenz- 
thiazol, C13H90 2N3S (rotę Krystalle, F. 266—270°), mit Sn +  HC1 2-p-Aminoplienyl- 
6-aminobmzlhiazol, Ci3Hn N3S (VI; F. 258—259°), das auch durch Red. yon 2-p-Nitro- 
phonyl-6-amino- oder 6-p-nitrobenzalaminobenzthiazol erhalten wird. — d-[p-Dimethyl- 
aminobenzalamino]-l-aminóbenzol-3-thiaećhwefelsaure, C15H170 3N3S2, aus XVII u. p-Di- 
methylaminobenzaldehyd in yerd. A. Rotę Nadeln, erweicht bei 240°, zers. sich boi 
ca. 270°. Gibt mit sd. Anilin 2-p-Dimethylaminophenyl-G-aminóbenzthiazol, C15H15N3S, 
fast farblose Nadeln, F. 229—230°. — 2-p-Jodtrimethylaminoplienyl-6-[p-jodlriimthyl- 
aminobmzalamino]-benzthiazol, C20H30N4SJ2 (XIV), aus XVII u. (CH3)3N J-C6H4-CHO, 
in verd. A. Fast farblose Nadeln, F. 187—188° (Zers., Bad 180°). — 2-p-Nitrophenyl-
6-p-nitrobenzalaminobenzłhiazol, C20H12O4N4S, aus XVII u. p-Nitrobenzaldehyd in yerd.
A. Rote Nadeln, F. 240—246° (Żers.). LaBt sich mit konz. HC1 oder 40°/oig. H2S04 
nicht hydrolysieren. Gibt mit Sn u. HC1 VI. — 2,2'-Diphenylbenzobisthiazol, aus p-Phc- 
nylendiamin-3,6-bisthioschwefelsaure, F. 237—238°. — p-Phenylenbisthioschwefelsaure 
kondensiert sich nicht mit p-Nitrobenzaldehyd; mit p-Dimetkylaminobenzaldehyd ent- 
steht 2-p-Dimethylaminop]ienyl-6-[p-dimeiliylaminobenzalamino]-benzthiazol-5-thioschwe- 
felsaure, C24H240 3N4S3 (rote Krystalle, erweieht oberhalb 200°, ohne zu schm.), das 
mit sd. Anilin 2,2 -Bis-{p-dimethylaminophenyl]-benzobisthiazol, C24H22N4S2 (XI) 
liefert. Gelbe Krystalle, F. 297°. Dureh sd. Eg. oder Nitrobzl. kann der RingsehluĆ 
nicht bewirkt werden. Verss. zur Methylierung von XI mit CH3J  oder zur Kondensation 
von p-Phenylendiaminbisthioschwefelsaure mit (0H3)3N J  • C6l l4 • CHO waren erfolglos. 
(Colleet. Trav. chim. Tchecoslovaquie 3. 480—98. Okt. 1931. New York, Columbia 
Uniy.) OSTEETAG.

J . V. Dubsky und A. Okac, Die Kupfersalzc der Chinolinsaure. Chinolinsaure bildet 
ein „ncutrales“ Cu-Salz, Cu-Chin. +  H20 [Chin. =  C5H3N(C02)2], aus dem sich das 
H 20  nicht cntfernen la/3t. Da dieses Salz mit NH, ein gemischtes Salz bildet, ist es 
wahrscheinlich ais la , Ib oder Ic zu formuliercn. Es geht beim Kochen mit HN03 in

•CO-C) , „  .-^N -C O sH
la  .m . o > C « - 0 1 L

•CO-O-Cu.OH 
Ic  L J-CO-OH

•Cu-OH

Cu

das saure Salz II iiber, das mit Alkalien Salze [Cu Cliin2]Me2 liefert. — Chinolinsaure, 
aus Chmolin u. KMn04 in W. Gelbe Krystalle, F. 18o—190° (teilweise Zers.), zera. 
sich bei 225°. — NaHChin., Nadeln, wird bei 260° dunkel, ohne sich bis 320° weiter zu 
yerandern. — AgHChin. +  H 20, Nadeln, zers. sich bei ca. 210°. — Ag/Jhin., krystallincr 
Nd. — CuChin. +  H„0 (I), aus Chinolinsaure oder den Na-Salzen u. Cu-Acetat. Hell- 
blau, mikrokrystallin. Wird gegen 270° gelb, zers. sich bei 300°. Gibt mit konz. NH3 
ein dunkelblaues u. ein kellblaues Salz der Zus. NHfiuChin. +  2 II20, die beide bei 
266° sintern u. sich bis 320° nicht weiter yerandern. — II„CuCIdn2 (II), aus Chinolin
saure u. Cu(OH)2, aus I  u. HNOa oder aus I  u. Chinolinsaure. Ultramarinblaue Nadeln, 
zers. sich bei 297—304°. Gibt mit NaOH Na2CuChin2 +  S H 20  (blauviolette Prismen, 
zers. sich bei 265°; gibt bei 100° 5 H 20, bei 130° 6 H20 unter Zers. ab), mit KOH 
K„CuChin2 +  2 H„0 (blaue Prismen, wird bei 245° braun), mit konz. NH3
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Ohin2 (hellblaue Krystallc, wird bei 260° schwarz, veriindert sich nicht weiter bis 300°). — 
Das von BoESEKEN (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 12 [1893]. 253) aus chinolinsaurem 
Na u. Cu-Acetat crhaltene griine Salz konnten Vff. nicht isolieren. (Collect. Trav. 
chim. Tchecoslovaquie 3. 465—79. Okt. 1931. Briinn, Masaryk-Univ.) Ost e r t a g .

Andre Meyer und Robert Vittenet, Die Phihalonimide und ihre Derirate. (Vgl. 
C. 1932.1. 391 u. friiher.) Die 1. c. beschriebenen Azomcthine werden durch Erwarmen 
mit wss. HC1 bis zur Entfarbung zu Phthalonimid u. seinen N-Arylderiw. hydrolysiert. 
Dio vom Nitrosoantipyrin derivierenden Azomcthine geben die beston Ausbeuten. 
Phthalonimid, C9H50 3N, aus A. hellgelbe Nadeln, F. 228—229° (vgl. Ga b r ie l  u . 
Colm a n , Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 2422). Plithalonphenylimid, C1SH9Ó|N, 
gelbo Nadeln, F. 220—221° (vgl. CORNILLOT, C. 1927. II. 2290). Phthalon-p-tolylimid, 
C1cHu 0 3N, gelbliche Krystalle, F. 238°. Phllialon-a.-naphthylimid, C13Hn 0 3N, gold- 
golbe Ńadeln, F. 239—240°. Phthalon-p-naphthylimid, C19Hu 0 3N, aus Eg. gelbe 
Krystallchen, F. 268—269°. Diese Vcrbb. sind 1. in Alkalien u. geben, wie Isatin, mit 
thiophcnhaltigem Bzl. u. konz. H 2S04 tief blauo oder rotviolette Farbungen. — Die 
Phthalonimide bilden ferner dio iiblichen Ketonderiw. Dio Phenylhydrazono (Darst. 
in Eg.) sind ident. mit den Azoverbb., welcho aus den entsprechcnden Homoplithalimiden 
u. C6HS-N2-Clerhaltlichsind(vgl. C.1931. II. 58). Sie sind, mit Ausnahme des Phthalon- 
imidderiv. (Bcnzolazohomophthalimid), in Alkalien unl., wwaus folgt, daB die Alkali- 
lóslichkcit der Azoderiw. des Iiomophthalimids dom ani Ring-N stehenden H zu- 
zuschi'cibcn ist. Die Azoverbb. werden daher richtiger ais Hydrazone formuhert. 
Phtlialonimidphenylhydrazon, C15Hn 0,N 3, orangeno Nadeln, F. 259—262°. Plithalon- 
phcnylimidphenylhydrazon, C21Hlr)0 2N3, gelbo Nadeln, F. 246— 247°. Phthalon-p-lolyl- 
imidphc.nylhydrazon, C22H170 2N3, orangegelbo Krystalle, F. 258—259°. Phthalon-oi.- u. 
-p-naphthylimidphenylhydrazon, C25Hn 0 2N3, orangegelbo Nadeln, F. 283—284° u. 
262—263°. Dio Verbb. loscn sich tief rot in konz. H2SO,,. — Phthalonimidmethylphenyl- 
liydrazon, ClflH130 2N3, roto Krystallc, F. 242,5°. Phthalcmphenylimidmethylphenyl- 
hydrazon, C22H170,Ń 3, roto Nadeln, F. 204°. Phthalon-p-tolylimidmcthylpheny1hydraz<m, 
C23H190 2N3, rote Krystalle, F. 199°. Phthalon-a- u. -fi-naphthylimidmethylphenyl- 
hydrazon, C2CHj90 2N3, orangeroto Nadeln, F. 212° u. 199—200°. Diese Verbb. sind 
warmeempfindlicher ais die Phonylhydrazone. — Plithalonimidoxim, C0H6O3N2, perl- 
mutterglanzendc wei(3e Nadeln, F. 242— 243°, ident. mit Isonitrosohomopiitlialimid; 
mit Alkalien rot, dann orangeno Lsg. Phthalonphenylimidoxim, C15Hl0O3N2, Blattchen, 
F. 224—236°; mit Alkalicii rot, dann farblose Lsg. Phthalon-p-tolylimidoxim, CJCHt20 3N2, 
Nadeln, F. 241—243°. — Phthalonphenylimidsemicarbazcm, C10Hi2O3N4, Nadeln, F. 230 
bis 231°. Phlhalon-p-lolylimidsamicarbazon, C17H140 3N4, Nadeln, F. 236—237°. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 193. 1095— 98. 30/11. 1931.) L in d e n b a u m .

Frśrejacque, Uber die Auloxydation der Harnsaure in Gegenwart von Aminen. 
(Vgl. C. 1931.1. 287.) Naeh P ia u x  (C. 1924.1 .1934) absorbiert eine alkal. Hamsaurelsg. 
in Ggw. yon Mn-Lactat 1 Atom O pro Mol. Harnsaure. Yf. hat gefunden, daB das 
Lactat durch Mn02 (Pyrolusit) ersetzt werden kaim. Ein sehr wirksames Mn02 erhiilt 
man durch Zusatz einer Spur KMn04 zu der Harnsaurelsg. Die Autoxydation ist 
damit in 5—10 Min. beendet. Auf Zusatz von Siiure fallt Allantoin aus. — Vf. hat 
Verss. ausgefiihrt, um vielleicht Zwischenprodd. der Oxydation zu Allantoin zu fassen. 
Z. B. wurde ein Gemisch von 4,2 g Harnsaure, 100 ccm n. KOH, 3 g Anihn u. 0,05 g 
KMn04 mit O geschiittelt. In  6 Min. waren 140 ccm O absorbiert. Das Filtrat lieferte 
mit Essigsaure eine Verb. 0 UjHn 0 2N^, aus viel W. Nadeln, Zers. gegen 290° (bloc), 1. 
in KOH u. Mineralsauren, unl. in NH4OH u. Essigsaure. In saurer Lsg. schnelle Hydro- 
lyse zu Allantoin u. Anilin. Mit p- u. m-Toluidin die analogen Verbb. C}l/ / I30 2AT5, 
Nadeln bzw. perlmutterglanzende Blattchen, beide Zers. gegen 290°. Mit o-Toluidin 
keine Verb. (ster. Hinderung). — Eine Lsg. yon Harnsaure in wss. Piperidin (ohne

I  c o < N H -? (NH- ^ t y -NH> c o
NH-CH------------ NH

I I  c o ^ - ^ ^ - ^ S c o  n r  co<NH-?(OH)-NH>coNII-CH----------NH NH-CH-----NH
Alkali) autoxydiert sich ebenfalls, aber langsamer (ca. 1 Stde.). Die oxydierte Lsg. 
scheidet ohne Ansauern langsam rhomb. Blattchen aus, Zers. gegen 280°, 1. schon in 
Essig- u. Weinsiiure, unl. in verd. KOH u. NH4OH. Aus den sauren Lsgg. fallt langsam 
Allantoin aus. Chloroplatinat, (CoHjuOjNJjPtCl,., Blattchen, Zers. 280°. Pikrat, C,5H1S 
0 9N3, Prismen, Zers. 240°. Perchlorat, C5H1gO01st5G1, Prismen, Zers. 270°. Yf. schreibt
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diesen Ureiden dio Formeln I (Anilinverb.) u. II (Piperidinverb.) zu, welcho sich von 
einem Isoallantoin (III) abloiten wurden. — Es muB jedoeh noeh cin anderes Zwischen- 
prod. zwischen Harnsauro u. HI existieren. Wenn man namlich eine a 1 k a 1. Harnsaure- 
lsg. in Ggw. von Piperidin autoxydicrt, so fiillt das in KOH unl. II niclit aus, wohl aber 
nach Ansauern u. Alkalisieren mit NH4OH. Es bildet sich also zuerst ein nur in stark 
alkal. Lsg. bestandiges Ureid, yielleicht Uroxansaure. (Compt. rend. Acad. Sciences 
193. 860—63. 9/11. 1931.) , L in d e n b a u m . •

Edmund Speyer und Karl Koulen, Uber die Einwirkung von Ozon auf des-N-Methyl
dihydrokodein. I. Mitt. Wahrend bei der Ozonoxydation yon Kodein-u. semen Isomeren 
die C3-C4-Doppelbindung unter Bldg. yon Esterlactonen gesprengt wird ( S p e y e r  u . 
Mitarbeiter, C. 1930. I. 2422), fiihrt die gleiche Rk. bei hydriertem Morphimethin, bei 
des-N-Methyldihydrokodein (I) unter Aufnalime von 2 Atomen O zu dcs-N-Methyl-
7.8-dihydrokodizal-3-mełhylester (II). Der bas. Charakter yon II wird bewiesen durch 
die Bldg. eines Jodhydrats, dio tertiare Natur des N-Atoms durch ein Jodmethylat. 
Ein O-Atom diente zur Bldg. einer Aldehydgruppe, die durcli ein Monoozim sicher- 
gestellt wird, das zweite fiilirte die Methoxylgruppe in eine Estergruppo uber, wie die 
Verseifbarkeit des Prod. bewies. Es ist also Offnung der C2-C3-Doppelbindung erfolgt. 
Gegen die an sich auch mogliche Rk. der alkoh. C6-Gruppe spricht die Entstehung eines 
Acetylderw. des des-N-Methyl-7,8-dihydrokodizal-3-mcthylcstcrs. Die alkoh. Gruppo 
CHOH— in II wird durch Cr03 in CO— iibergefuhrt unter Bldg. yon des-N-Methyl-
7.8-dihydrokodizonal-3-mełhylesters (III). Auf Grund ihrer Resultato lehuen Yff. dio 
fiir die Morphimethine neben I noch in Frage kommende Formulierung IV ab.

CH CHO
CH.O' CH,0 • O

/ Y >
011 !c h  » < 3

HO-HC

CH,0* O
CHO

II

H2
CH— N <Sr{3

CH IV
V e r s u c h e .  des-N-Melhyl-7,8-dihydrokodizal-3-methylester, Ci9H:50 ;N (II), aus 

dem Hydrochlorid yon des-N-Methyldihydrokodein (nach F r e u n d  u . M e lb e r ,  C. 1930. 
I. 2422) in H „0 u. ozonisiertem 0 2. Prismen aus Methanol, F . 205—206°. [<x]d18 =  
—101,4°. Oxim, C19H20OGN2, Nadeln, Zers.-Punkt 220°. Jodmeiliylat, C20H28O6NJ, 
Prismen, Zers.-Punkt oberhalb 290°. Jodhydrat, C19H260 5NJ, Stabchen, Zers. bei 250°. 
— 6-Acetyl-des-N-methyl-7,8-dihydrokodizal-3-melhylesterjodhydrat, C21H28O0NJ, aus II 
u. Essigsaureanhydrid u. Umsatz der óligen Acetylyerb. mit NaJ, Blattchen, F. 234 bis 
235°. — des-N-Mełhyl-4,5,7,8-tełrahydrokodizal-3-mełhylester, C19H 270 5N, aus H  durch 
Red. mittels Pd-Kolloid ais Katalysator. Blattchen, F . 175—176°. [<x]d 18 =  —56,8°. — 
des-N-Mełhyl-7,8-dihydrokodizonal-3-methylester, C19H230 5N (IH), aus II durch Oxydation 
mittels Na2Cr„Ó7 in 5%ig. Essigsaure. Blattchen, F . 172°. [ajn18 =  —181,0°. Hydro
chlorid, C1BH240 6NC1, Nadeln, F. 268°. (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 64. 2815—19. 9/12.1931. 
Frankfurt a. M., Uniy.) A. HOFFMANN.

Wolfgang Leithe, Die Konfiguralion des oplisch aktwen a-Phenylalhylamms, 
sowie der Basen vom Typus des Laudanosins und des Tetrahydroberberins. (Vgl. C. 1930. 
H . 2784.) Da Laudanosin u. Nicotin, trotz ihres yersehiedenen chem. Aufbaues, bzgl. 
ihrer Asymmetriezentren doch einige Analogie zeigen (ygl. Schema im Original), ist mit
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groBer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daB diojenige Antipode des Laudanosins dem 
1-Nicotin zuzuordnen ist, bei der Losungsm. u. Salzbldg. das Drehungsvermógen gleich- 
sinnig beeinflussen. Dies ist fiir das naturliche Laudanosin (in CS2 linksdrehend) u. 
1-Nicotin der Fali. Ais Grundlago fiir eino ster. Nomenklatur wa.ro dieso Beziehung 
noch nicht ausreiehend. — Eino exakto stor. Zuordnung des Laudanosins wird dadureli 
orroieht, daB an einer stabileren Base mit analoger Anordnung des opt. wirksamen Benzol - 
u. Aminorestes, namlieh dem (—j[jja-PhenyUUhylamin, u. zwar soiner Benzoylrerb., 
der Abbau zu dem in seiner Konfiguration siehergestellten enzoylalanin yoll-
zogen wird. Naehdem fiir die Hilfsbase, das (—)-a-Plienylathy lamin, die 1-Konfiguration 
sichergestellt ist, u. dio konfigurativen Beziehungen zwisehen ihr u. Laudanosin auf- 
gekliirt wurden, darf dereń stor. Zuordnung auch fiir das Laudanosin u. die von ihm 
ableitbaren Basen gelten. — Dio Konfigurationsbcst. der Basen vom Laudanosin- u. 
vom Canadintypus lauft darauf hinaus, festzustellen, welche Antipode dieser Basen 
konfiguratiy mit dem l-(—)-a-Phenylathylamin iibereinstimmt. Der Naehweis der 
ster. Zugehorigkeit wird durch indirokten opt. Vergleich vom l-Phenathylamin, l-N- 
Athylphendthylamin, l-l-MełhyUetrahydroisochinolin, l-Protolaudanosin u. l-Tetrahydro- 
protoberberin (ygl. Original) erbracht. Ais gleichartige iiuBere Veranderung bzw. Deriv.- 
Bldg. wurde der EinfluB von Nachbarmolekeln (Losungsmm.) u. der Salzbldg. auf das 
opt. DrehungsvermSgen herangezogon. — Da der konfigurative Zusammenhang der 
naturliehen Basen mit dem Protolaudanosin u. dem Tetrahydroprotoberberin schon 
friiher (1. c.) festgelegt wurde, kann jetzt ihre kónfiguratiye Bezeichnung im Sinne des 
W o h l  - FREUDENBERGschen Systems angegeben werden: Dio Opiumbasen
l-(in Chlf. +)-Laudanosin, l-(-\-)-Kodamin, d-[—)-Laudanidin; ferner l-(— )-Canadin aus 
Hydrastis canadensis, die Corydalisalkaloido c Ż - ( Tetrahydropahnatin, d-(-\-)-Cory- 
palmin, u. die von S p a th  u. J u l ia n  (C. 1931. I. 3570) entdeck ten  d-(+)-Canadin u. 
d-(-\-)-Telraliydrocoptisin; schlieBlich das l-(— )-Sinactin aus Sinomenium acutum. — 
Allen diesen ster. Beziehungen zum Alanin liegt ais Richtlinie der am a-Phenathylamin 
durchgefuhrto Abbau zugrunde, so daB, vom Asymmetriezentrum aus betrachtet, der 
Carboxylgruppe des Alanins der substituierte Benzylrcst der Basen entsprieht. —

V e r s u e h e .  l-N-Benzoyl-a-phenylatltylamin, [a]o20 =  —44,7° (c =  2,15, in Bzl.) 
gibt eine Nitroverb., [cc]d20 =  +50° (c =  7,87; in A.). — Die daraus mit Sn +  HC1 
erhaltene Base zeigt [cc]d20 =  —44° (in Pyridin; c =  7,13). — Das daraus mit H2S04 
u. Na-Nitrit erhaltene Hydroxy-l-benzoylphenathylamin gibt in Eg. mit Cr03, naeh 
Abspaltung der Benzoylgruppo u. neuerlicher Benzoylierung das l-( +  )-Benzoylalmin, 
C10Hu O3N; Krystalle, aus Bzl. u. W., F. 144—146°; [<x]d20 — +31,4° (in wss. KOH); 
ident. mit der aus naturlichem l-(+)-Alanin dargestollten Benzoylverb. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 64. 2827—32. 9/12. 1931. Wien, Univ.) BUSCH.

Walter A. Jacohs, Robert C. Elderfield, Alexander Hoffmann und Thomas
B. Grave, Stroplianthin. XXIV. Isomere Hexaliydrodiańhydrostrophanlhidine und ihre 
Derivate. (X X IH . vgl. C. 1931. II. 3614.) Da die katalyt. Hydrierung des Dianhydro- 
śtrophanthidins iiber das Hexahydroderiy. hinausfuhrte, namlieh unter Herausnahmo 
eines weiteren O-Atoms zum Octahydrotrianhydrostrophanthidin (I), gingen Vff. 
vom Athylal des Oxidodianhydrostrophanthidins (H) aus, u. gelangten bei der Hydrierung 
mit dem Pt-Oxydkatalysator von A da m s u. SHRINER zu einem Gemisch stereomerer 
Verbb., aus dem das Athylal des a.-Hexahydrooxidodianhydrostrophanthidins (III) 
isoliert werden konnte. Bei saurer Hydrolyse gibt es den entsprechenden Oxyaldehyd, 
das a.-Hexahydrodianhydrostrophanthidin (IV). Bei der Red. yon III bzw. IV nacli 
Cl e m m e n s e n  entsteht nicht die Desoxoyerb., sondern ein Gemisch isomerer Ocla- 
hydrotrianliydroslrophanthidine iihnlich I. Das Benzoat von IV leitet sich wahrscheinlich 
yon der Aldehydmodifikation ab, denn es gibt ein Oxim, reagiert jedoch sehr triige 
mit Semicarbazid. HI scheint jedoch noch nicht einheitlich zu sein, denn es liefert 
bei der Oxydation mit C r0 3 2 isomero Dilactone C23/ /3204, yon denen das eine in sehr 
geringer Menge entstehendo ident. ist mit dem friiher durch katalyt. Hydrierung aus 
dem Dianhydrodilaclon C23H26Ot erhaltenen Hexahydroderiy. — Um die Zahl der bei 
der direkten Hydrierung von H auftretenden Isomeren einzusehranken, yersuehten 
Vff. durch schrittweise Hydrierung zu einer einheitlichen Hexahydroverb. zu gelangen, 
u. zwar auf folgendem Wege: Dihydrostrophanthidin ——-,0 >• Anhydrodihydrostrophan- 
thidin — Diliydroanhydrodihydrostrophanthidin Athylal des Dihydrooxido-
dianhydrodihydrostrophanthidins Athylal des ft-Hexahydrooxidodianhydrostrophan- 
tliidins (V). Dieses ist III sehr ahnlich u. liefert bei der Oxvdation mit C r0 3 gleieh-
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falls 2 isomore Dilactone. Danach ersclieinfc auch die Einlieitlichkeit yon V zweifel- 
haft, doch ist eine partielle Isomerisierung bei der Oxydation wahrscheinlicher, denn 
sowohl m  u. V ais auch dio davon abgeleiteten Dilactone werden yon verd. HC1 leicht 
isomerisiert. Auf Grund dieser ungiinstigen Ergebnisse muBte der Plan aufgegoben 
werden, die Aglucone der verschiedenen Herzgifte auf dem Wege iiber ihre Hexahydro- 
dianhydroderiw. miteinander in Beziehung zu setzen.

V e r  s u c h e. Athylal des o.-Hexahydrooxidodianhydroslrophanlhidins, C.,5H380 4 
(III), aus dem Athylal des Oxidodianhydrostrophantliidins (U) durch Hydrierung 
in A. mit Pt-Oxyd (Adams u . S h rin e r)  in 1 bis 6 Tagen. Aus A. Nadeln vom F. 128 
bis 129°, M d20 =  +21° (95%ig. A c — 1,0). — a-Hexahydrodianhydrostrophanthidin, 
C23H310 , (IV), aus yorst. Verb. mit 50%ig. Essigsaure. Aus CH3OH Nadeln vom F. 178 
bis 180°, [cc]d25 =  +41° (Chlf.; c — 1,055). Oxim, O^H^C^Ń, aus yorst. Verb. mit 
NH2OH in A. 6 Stdn. bei 100°. Aus A. Blśittchen vom F. 258—-260°. — Odahydro- 
trianhydroslrophanthidin, C23H340 3, aus CH30H, P. 196—202°, [a]n20 =  +61° (Chlf.; 
c =  0,990). — Benzoyl-a.-hexahydrodianhydrostrophanthidin, C30H38O6, aus A., F. 213 
bis 215°. Oxim, C30H39O5N, aus A. Nadeln vom P. 242—243°. — Hexahydrodilactone, 
G23H3iOit aus IEL in Eg. nach K ilia n i. Hauptprod. aus A. Prismen oder Nadeln vom 
F. 192—194°, [a]n26 =  -f-19,40 (Chlf.; c =  0,515). Nebenprod. aus Aceton, Nadeln 
oder dicko Prismen vom F. 265—267°, [a]n22 =  +13° (Chlf.; c =  1,10). Das Haupl
prod. goht mit sd. HCl-haltiger Essigsaure zum Teil in das Nebenprod. iiber. Dio direkte 
Hydrierung des Dianliydrodilactons Gn HmOl gibt neben dem schon friiher festgestellten 
Hexahydrodilacton vom F. 265—267“ (Nebenprod. aus 1U) ein drittes Isomeres, aus A. 
sechseckigo Plattchen vom F. 204°, aus A., F. 196—199°, [a]u20 =  +18° (Chlf.; 
c — 1,03). Geht mit sd. HCl-haltiger Essigsaure n i c h t  in das Isomere vom F. 265 
bis 267° iiber. — Benzoylmonoanhydrodihydrostrophanthidin, C30H3aO,5, dicke Prismen 
vom F. 190—192°. — Dihydrmn-onoanhydrodihydroslrophanthidin, C23H340 5, aus Mono- 
anhydrodihydrostrophanthidin durch Hydrierung mit Pt-Oxyd in A. 15ie Hydrierung 
erfolgt nur schwierig. Aus CH3OH Bliittchen vom F. 217—219°, [<x]d20 =  +28° 
(Chlf.; c =  1,00). — Athylal des Dihydrooxidodianhydrodihydrostrophanthidi?is, C25H30O4, 
aus vorst. Verb. mit sd. 5°/0ig. alkoh. HC1 in 30 Min. Aus A. dicke Nadeln vom F. 174 
bis 176°, [a]25 =  —108° (Chlf.; c =  0,950). — Dihydrodianhydrodihydrostrophanthidin, 
C23H320 4 , aus A. Prismen, F. unscharf zwisehen 215 u. 247°. — Athylal des (3-Hexa- 
hydrooxidodianhydrostro/plianthidins, C25H380 4 (V), aus A. Nadeln vom F. 131—132°, 
M d21 =  +13,4° (A.; c =  1,466). — (i-Hexdhydrodianhydroslrophantliidin, C23H340 4, 
aus CH3OIl Nadeln vom F. 155—156°, [oc]D20 =  +20° (Chlf.; o =  0,705). — Oxim, 
C23H350 4N, aus A. Nadeln vom F. 262°. — Benzoyl-[i-hexahydrodianhydrostrophan- 
thidin, C30H38O5, aus A. Blattchen vom F. 209—211°. — Oxim, C30H30O5N, aus A 
kurze Prismen vom F. 252°. (Journ. biol. Chemistry 93. 127—38. Scpt. 1931. New 
York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Research.) O hle.

Alexander Robertson und Roy Basil Waters, Synthese von Glucosiden. VIH. Syn- 
these von Monotropitosid (Gaultherin). (VII. vgl. C. 1931. I. 3014; vgl. auch C. 1931.
II. 2166.) Die Synthese des Monolropitosids, des Primverosids des Methylsalicylats, 
wurde mit Hilfe der HELFERlCHschen Methode iiber folgende Zwisehenprodd. durcli- 
gefiihrt: Methylsalicylatglucosid, dessen 6-Trilylather, 2,3,4-Triacelylmethylsalicylat- 
fi-glucosid, u. Kondensation des letztgenannten mit Acetobromxylose. — Tetraacetyl- 
methylsalicylat-p-glucosid, C22H 20O12, aus Methylsalicylat u. Aeetobromglucose mit 
Pyridin u. Ag„0. Aus CH3OH reehteckige Prismen vom F. 158—160°, [a]546121 =  —48,35° 
(Aceton; c =  1,72). — Metliylsalicylat-p-gluoosid, C14HISOfi- V2 1I20, aus vorst. Verb. 
mit methylalkoli. NH, 6 Stdn. bei 0°. Aus Essigester Prismen vom F. 196—197°, 
Mmsj21 =  —68,83° (W.; c =  1,61). Wird von Emulsin gespalten. — G-Tritylmethyl- 
salicylat-p-glucosid, C33H320 8, aua Chlf. dilnne Nadeln vom F. 149°, [a]54cl20 =  —5,14° 
(Aceton; c =  0,49). — 2,3,4-Triaceiyl-6-lritylmethylsalicylat-fi-glucosid, C30H38Ou , aus 
CH3OH hexagonale Prismen vom F. 125°, [a]540l20 =  —34,84° (Aceton; c =  0,61). — 
2,3,4-Triacelylmethylsalicylal-P-glucosid, C20H24Ou , aus Essigester +  Ligroin recht- 
eckige Prismen vom F. 152—153°, [«]546120 =  —50,87° (Aceton; c =  0,8). — Hexacetyl- 
monotropitosid, CslH380 i6, aus vorst-. Verb. u. Acetobromxylose mit Ag,0 in sd. Bzl. 
Aus CH3OH Nadeln Yorn F. 189°, [a]546I2° =  —85,8° (Chlf.; c =  0,46)."— Triacetyl- 
meihylsalicylat-f}-xylosid, C19H22O10, aus 60%ig. CH3OH rhomb. Prismen Yom F. 109 
bis 110°, [a]540121 =  —62,3° (Aceton; c =  1,61). — Methylsalicylat-ft-xylosid, CJ3H1(J0 , • 
V* H20, aus Essigester Prismen vom F. 173°, [a]51oi21 =  —46,01° (W.; c =  2,05). 
Wird yon Emulsin gespalten. — Triaeetylmethylsalie.ylatrliamnosid, C20H 24O10, aus
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Bzl. +  Lg. Prismen vom E. 109°, [a]516i21 =  —11,36° (Aceton; c =  2,29). — Methyl- 
salicylalrhamnosid, C14H180 „  aus feuehtem Essigester dunno Nadeln mit 3 1LO vom 
F. 233° (Zers.), [a]510l21 =  +22,64° (W.; c =  1,23). Wird von Emulsin n i c h t  ge- 
spalten. (Journ. chem. Soc., London 1931. 1881—88. Aug. London, Uniy.) Oh l e .

P. A. Levene und R. Stuart Tipson, liingstruHur des Adenosins. Adenosin ist 
ein Adenin-d-ribosid, welches bzgl. seiner Ringstruktur entweder ein Furanosid oder 
ein Pyranosid sein kann. Vff. haben die Frage durch vóllige Methylierung u. Hydrolyse 
entschieden. Der crhaltene RibosełrimethyliUher (fl., [c c ]d 2 i j =  +51,6°) war yersehieden 
Tom Ribose-2,3,4-trimethylather (krystallin, [a]i>27 =  —51,7°). Adenosin besitzt 
folglich die Furanosidstruktur. (Science 74. 521. 20/11.1931. New York, R o c k e - 
FELLER-Inst. for Med. Res.) L in d e n b a u m .

Martin Schenck, Zur Kenninis der Gallensauren. XXXII. Mitt. (XXXI. vgl. 
C. 1931. II. 2336.) Die Unters. bestatigt, dafl der durch Einw. yon HN03 aus Iso- 
biliansiiuredioxim entstchende blaue Nitrosokorper G^H^NOg (I) (vgl. Sc h e n c k , 

U-NO ‘ G:NOH

hcK ^ c  i h  i
HÓ /3}C „H ,1.C 00H  ^  ^  |  O10Hj i 'COOH

HjC C---------CHS
i i o o ó  Óh  co

h o o c  c h 2 i  h o o c  c h 2 II
C. 1 9 3 1 .1. 1928) der Verb. entspricht, die unter analogen Bedingungen aus Biliansaure- 
dioxim entsteht. Mit 5%ig. NaOH entsteht daraus Isobiliansiiure, mit Zn +  Eg., sowie 
auch mit konz. H2S04 Isobiliansaure-12-monoxim, C24H3jN08 (II). — Nitrosoverb. 
C2:J-[.nNOR. Aus 50%ig. Essigsaurc hellblaue Krystallmasse. U. Mk. Nadeln u. Tafeln,
F. 220—222°. (Ztschr. physiol. Chem. 203. 76—82. 13/11. 1931. Leipzig, Veter.-physiol. 
Inst. d. Univ.) Gu g g e n h e im .

Jahrbuch der organisclien Chemie. Von Julius Schmidt. Jg. 17. Die Forschungsergobnisse u. 
Fortschritte im Jahre 1930. Leipzig u. Wien: Deuticke 1931. (XVI, 300 S.) 4°. M. 30.— 
Lw. M. 33.—.

E. Biochemie.
G. Payling Wriglit und Margret Van Alstyne, U ber die Oxydation von Leinol- 

emulsionen in Gegenwart von Hiimatin und Kaliumcyanid. Die Beobachtungen yon 
R o b in s o n  (C. 1924. I. 2327), dafi die Oxydation von Leinólemulsionen von Hdmin 
bcschleunigt wird u. die Ggw. yon KON die katalyt. Wrkg. des Hamins n i c h t  b e -  
e i n t r a e h t i g t ,  werden b e s t a t i g t .  CN-Hdmatin beschleunigt sogar die Oxy- 
dation von Leinólemulsionen fast ebenso stark wio Pyridinhdmalin. GroCc Anderungen 
in der CN-Konz. haben nur einen geringen EinfluB auf die Oxydationsgeschwindigkeit. — 
Die Oxydation yon Leinólemulsionen wird auch durch Tierkohle beschleunigt. Dieser 
Katalysator wird aber durch KCN erheblich geschadigt. — Auf dio Oxydation von 
Cystein bat Pyridin-Hiimatin keinen EinfluB, dagegen wird durch Zusatz von KCN 
eine schnelle Oxydation ausgclóst. Auch bei Abwesenheit von Pyridin wirkt CN-Hiimatin 
besclileunigend auf die Oxydation von Cystein. (Journ. biol. Chemistry 93. 71—82. 
Sept. 1931. Boston, H arva rd  Univ.) Oh l e .

W. Kopaczewski, Traitó de biocolloidologie. T. 2. Biocolloides, origine, prćparation, puri- 
fication, propriótós. Fasc. 2. Zoocolloides. Paris: Gauthier-Villars et Cie. 1931. (S. 259 
bis 523) 8°.

E,. Enzym chem ie.
Max Samec und Ernst Waldschmidt-Leitz, U ber die enzymalische Spaltbarke.it 

der Amylo- und Erythrokorper mes Starkę. Amyloamylosen werden durch Pankreas-, 
Malz- u. Gerstenamylase vollstandig yerzuckert; ihre Wrkgg. unterscheidon sich hin- 
sichtlich des Reaktionsyerlaufs der Zuckerbldg. u. hinsichtlich der Art u. der Ge-' 
schwindigkeit, mit welcher die Jodfarbung sich yerandert. Die Zorlegbarkeit der 
Erytliroamylosen u. der Amyloamylosen durch Pankreasamylase ist eino ycrschiedeno; 
bei der pankreat. Verzuckerung der Erythroamylosen yerbleibt ein durch Pankrcas- 
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amylase nicht weiter spaltbarer Restkorper, welchcr demnach eine von der in den 
Amyloamylosen vorliegenden Atomgruppierung abweiehendo Konst. aufwoisen muB. 
Die Annahme struktureller Unterschiede zwischen den Amylo- u. Erythrokorpern aus 
Starkę erhiilt hierdurch eine neue Stiitzo. (Ztschr. physiol. Chem. 203. 16—32. 13/11. 
1931.) ’ W e id e n h a g e n .

Kurt P. Jacobsohn, ZJntersuchungen uber Hydratasen. Zur Wirkungsweisc und 
Spezifitiil der Fumarase. (Vgl. C. 1931. II. 1015.) Die Wirkungsweiso der Fumarase 
wird diskutiert, u. es wird fcstgestellt, daB die Fumarase aus Acctontrockenerbson 
Methylfumarsdure (Mcsaconsiiure) (I) nicht angreift. Da die Resistenz von I  nicht auf 
Giftigkeit des Substrates boruht, schlieBt Vf. auf eine strukturchem. Spezifitat der 
Fumarase. — Weitere Yerss. ergaben, daB die Tatigkeit der Fumarase nicht der Akti- 
vierung durch ein Cofermcnt bedarf, es sei denn, die Eigg. der hypothet. „Co-Fumarase“ 
wichon grundsatzlich von denen der bekannten Cofernjente ab. (Biocliem. Ztschr. 243. 
1—13. 7/12.1931. Lissabon, Inst. Rocha Cabral.) K o b e i ,.

Ludwig Pincussen, Fermenle und Licht. XIX. Theodor Hammerich, Uber 
Perozydase. Die Peroxydasc des Meerrettichs wird durch Bestrahlung mit Quarzlicht 
schwer geschadigt; die Aktivitatsabnahme ist etwa der Lichtintensitat proportional. 
Die Wasserstoffionenkonz. der Lsg. beeinfluBt dio Wrkg. der Ultraviolettstrahlon nur 
in untergeord netem MaBe. (Biochem. Ztschr. 241. 384—91. 30/10. 1931. Berlin, 
Krankenh. a. Urban, Biol.-chem. Inst.) WEIDENHAGEN.

Zoltan I. Kertesz, Abgabe von Saccharase durch Mycelium von Penicillium glaucum. 
Der hochste Geh. an Saceharase wird im Mycelium wio im AuGcnmedium am 4. Tago 
des Wachstums gefunden, u. zwar in lotztorem nie mclir ais ein Drittol dor gesamten 
Enzymmenge. Dio Abgabo ist im sauren Medium moglich, aber goringer ais im alkal. 
Naeh Umwandlung der Hauptmenge des gebotonen Zuckers war eine deutliclie Ab- 
nahme des Enzymgoh, festzustollen. Die Abgabo wurde auch bei 5 Tage alten Mycelien 
bei pn 4,0—8,7 beobachtet, indem naeh 2 Tagen in der Auficnlsg. Saccharase nacli- 
zuweisen war. (Plant Physiol. 6. 249—64. 1931.) L in s e r .

Emil Abderhalden und Werner Geidel, ZJntersuchungen iiber die Struktur des 
Glutathions und iiber das Verhalten der freien Verbindung und non Derivaten davon gegen- 
iiber Fermenten. Noch bevor dio Struktur des Glutathions ais eines Ghitaminyl-cysteinyl- 
glycins vollstilndig aufgeklart war, vcrsuchten Vff., dereń freie COOH- u. NH2-Gruppe 
naeh der Methodo von ABDERHALDEN u . B ro c k m a n n  durch Uberfuhrung in die 
Phenylisocyanat-benzylaminverb. zu charakterisieren. Hierbei konnte das Phenyl- 
hydantoin der Glutaminsaure orfafit werden. Naeh wss. Hydrolyso konnte weiterhin 
Cysteinylglycin, durch Einw. von Trypsinkinaso auf Phenylisocyanatglutathion Glyko- 
koll isoliert werden. Diese Ergobnisse bestiitigen dio fiir Glutathion angenommene 
Struktur. Verss. zur S3'ntliese von Glutathion fuhrten am Modeli zu keinem braucli- 
baron Ergebnis. — Vff. interessierte ferner das Verh. von Glutathion u. soinen Deriw. 
gegeniiber Fermenten. An letztgenannten kamen Phenylisocyanat-, d,l-Leucyl- u. 
Glycyl-d,l-leucyl-glutatliion zur Unters. — Beim Umkrystallisieren von Cysteinmethyl- 
ester aus Aceton entstand, wie aus dem Vers.-Teil hcrvorgehoben soi, eine gut krystalli- 
siorendo Additionsverb. — Naeh dem Ergebnis dor Fermentverss. wird weder Glutathion 
noch dessen Deriw. von Erepsin angegriffen. Trypsinkinase spaltete das oxydierte 
Glutathion, Phenylisocyanat- u. d,l-a-Bromisocapronylglutathion, sowie Plienyliso- 
eyanatcysteinylglycin. Kathepsin verhielt sich wie Erepsin; Glycerinauszug aus Pankreas 
u. Hefemazerationssaft liydrolysierten das Tripeptid nicht. Die Priifung des Einflusses 
von Glutathion auf die Wrkg. des Kathepsins ergab in Ubereinstimmung mit Be
obachtungen von GRASSMANN u . W a ld s c h m id t - L e i tz  u . dereń Schiilern eine Be- 
schleunigung der Spaltung yon Gelatino durch Kathepsin bei Ggw. diosos Tripeptids.
— SchlieBlicli stellten Vff. ais Modeli fur Verss., die die Festlegung dor SH-Gruppe 
im Cysteinkomplex zum Ziel hatten, S-Benzyl-n-hyppurylcysteinmethylester dar, der von 
Trypsinkinaso nicht angegriffen wurde.

V e r s u o li e. Glutathion aus Hefe naeh dor Vorschrift von P ir ie  dargestellt. 
Durch Kuppelung mit Phenylisocyanat: Phenylisocyanatglutathion, C17H 22-0,N*S. 
Nadelchen. F. 210° (Zers.). Analoge Umsetzung lieferte a.-Naphthylisocyanatglutathion, 
dargestellt von LlCHTENSTEIN, in amorpher Form. Durch Koclien mit HC1 lieB 
sich das a-Naphthylhydantoin der 1-GhUaminsdure, C]0H'11O1N2, gewinnen. F. 206°. 
Es erwies sich mit der entsprechenden synthet. Verb., die iiber a-Naphtliylisocyanat- 
glutaminsaure erhalten war, ais ident. — Durch Kuppelung von kiystallisiertem 
Glutathion mit Saurechlorid in gewohnter Weise wurde d,l-a.-Bromisocapronylglutathion,
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Ci6H2l)0 7N3SBr, ais Pulver erhalten. E. unseharf bei 90° (Zers.). Boi der Aminierung 
entstand die oxydic>ia Form (Cystinverb.) von d,l-Leucylglutathion, C32HMOj4N8S2. 
Dio gleiche Verb. wurde ausgeliend vom oxydierten Glutathion erhalten. Durch 
Kuppelung des Dipeptids entstand Chloracetyl-d,l-leucylglutathion, C30H56O10NsS„C12>
ais Pulver, woraus durch Aminierung Glycyl-d,l-leucylglutalhion, C30HC0O10N10S go- 
bildet wurde u. nach der Hydrolyse mit W. bei 100° wurde Phenylisocyaiialcysteinyl- 
glycin, Cu H170|iN3 nach entsprcohender Kuppelung des iiber sein Hg-Salz gereinigten 
Peptids erhalten. F. gegen 150° (Zers.). Nach ICochen dieses Deriv. mit konz. HC1 
wurdo das Phenylliydantoin des Cysteins (F. 208°) isoliert. — Aus dem Filtrat der 
Hg-Sulfat-Fallung konnte Pyrrolidoncarbonsaure erhalten werden. — Verss., Glutathion 
nach der Methode von ABDERHALDEN u . B ro c k m a n n  stufenweiso abzubauen, indem 
man die Phenylisocyanatverb. mit mothylalkokol. HC1 behandelt u. die COOH-Gruppe 
mittels Benzylamin festlegt, fiihrten zu keinem vollcm Erfolg. Ais Modeli diente 
d,l-Lcucyl-d,l-leucylglycin, C14H270 4N3, das nach Verestern ins Benzylamin uberfiihrt 
wurdo u. nach entsprechender Kuppelung Phenylisocyanat-d,l-leucyl-d,l-leucylglycin- 
benzylamin, C28H330 4N5, ergab. Durch Hydrolyse wurde das Phenylliydantoin des 
Leucins (F. 120°) erhalten. Das Filtrat wurde m it Phenylisocyanat seinerseits um- 
gesetzt u. das Phenylisocyanatglycylbenzylamin (F. 202°) isoliert, das sieli niit der auf 
synthet. Wcgo erhaltenen gleichon Verb. C10H17O2N, ais ident. erwies. Ubertragung 
dieser Verss. auf das Glutathion lieB bei yollstiindigcr Hydrolyse seinor Plienyliso- 
cyanatverb. das Phenylliydantoin der Glutaminsaure (F. 196°) u. Glykokollesterchlor- 
hydrat erhalten. Dagegen konnte beim Vcrs. des stufenweisen Abbaus genannten 
Deriv. lediglich Glykokoll u. Cystein in unzureichender Ausbeute erhalten werden. 
Eine Umsetzung zwischen Glutathionester u. Benzylamin konnte nicht erreickt werden.
— Cystainmetliylester. HC1 (F. 131°) lieferte beim Umkrystallisieren aus Aceton eine 
Additionsverb., C7H140 2NSC1, mit F. 162° (Zers.), die sich relativ leicht spalten lieB. 
[a] d20 =  —81,76°. — Verss., Polypoptide darzustellen, an dereń Aufbau Cystein be- 
teiligt- ist, hatten durch Red. aus den Cystinverbb. keinen Erfolg; dagegen gelang die 
Umsetzung von Cysteinmethylester mit a-Brom(i)capronylchlorid zum d,l-a.-Brom- 
isocaj/ronylcysłeinmelhylester, C„H10O3NBr, doch wurde beim Aminiorungsvers. dio 
Nitroprussid-Na-Rk. schon nach ganz kurzer Zeit negativ. Kuppelung des glcichen 
Esters mit Hippurylchlorid gab Hippurylcysteinmethylester, C13H170 4N2S, ais Pulver.
— Durch Umsetzung von Bcnzylcystein mit Hippurylchlorid wurde S-Benzyl-n-
hippuryl-cysteinmetliylesler, G,0H23O4N2S erhalten. (Fermentforsch. 13. 97—114. 1931. 
Halle a. S., Univ., Physiolog. Inst.) “ Sc h w e it z e r .

Emil Abderhalden und.Ella von Ehrenwall, Weiter er Beitrag zur Frage der 
Einheitliclike.it von nach dem Verfahren von Waldschmidt-Leitz liergestellten Trypsin~ 
losungen. II. Mitt. Nachdem Vff. in ihrer I. Mitt. festgestollt hatten (ygl. C. 1931.
I. 2489), daB sich in Trypsinlsgg., die nach dem Verf. von W a l d s c h m id t -Le it z  
liergostellt waren, Wrkgg. hervorrufen lassen, die man bislang dem Erepsin zugesclirieben 
hat, interessierte Yff. hier zunachst die Frage, ob eine endgiiltige Trennung Von Trypsin 
u. Erepsin prakt. zu erreichen ist. Hierzu wurden „erepsinfreie“ Trypsinlsgg. in der in 
der I. Mitt. beschriebencn Weise unter Glycerinzusatz stehen gelassen. Nachdem erept. 
Wirksamkeit eingetreten war, wurde mit Tonerde adsorbiert. Die Restlsgg. waren 
nun wieder „erepsinfrei‘\  Beim Stehen mit Glycerin kam in einigen Fiillen die Erepsin- 
wrkg. wieder zum Vorschein u. crst nach nochmaliger Wiederholung blieben die Restlsgg. 
erepsinfroi. Wurde nunmehr Glykokoll zugesetzt, so tra t in allen Fallen wieder Erepsin- 
wrkg. zutage, so daB es einstweilen nicht gegliickt ist, Fermentlsgg. zu erhalten, die 
unter gewissen Zusatzen nur Trypsinwrkg. entfalten. — Durch Adsorption der erept. 
gewordenen Trypsinlsg. konnto eine Restlsg. erhalten werden, die auBer Casein u. 
Chloracetyl-l-tyrosin auch das Tripeptid Glycyl-d,l-leucylglycin spaltete, wahrend die 
untersuchten Dipeptide ungespalten blieben; die urspriingliche, friscli dargestellte 
Fcrmentlsg. hatte dagegen das erwahnte Tripeptid nicht gespalten, so daB eine Poly- 
peptidase neu aufgetreton sein muB. — Weiterhin priiften Vff. anstollo von Glycerin 
u. Aminosauren zahlreiche andere Substanzen u. fanden, daB u. a. yerschiedene Zucker- 
arten einen entsprechenden EinfluB auf die Trypsinlsgg. ausiiben. SchlieBlich liaben 
Vff. gefunden, daB auch dann dio erwahnte Verwandlung erfolgt, wenn Polypeptide 
bzw. dereń Halogenacylderiw., die von „erepsinfreier" Trypsinlsg. gespalten werden, 
solehen Lsgg. zugesetzt werden; das bedeutet, daB die bei der Fermenthydrolyse sich 
bildenden Aminosauren imstande sind, Erepsinwkrg. hervorzurufcn. (Fermentforsch* 
13. 47—51. 1931. Halle a. S., Univ., Physiolog. Inst.) Sc h w e it z e r .

45*



C88 E t. E n z y m c h e h ie . 1 9 3 2 . I .

G. M. Sawostjanoff, Uber die Verdnderung der Aklivitdt der Blutkatalase unter
Einuńrkung von N a d  in vivo. Im Gogonsatz zu der in vitro beobachteten Aktivitats- 
yerminderung der Katalase durch sehr verd. NaCl-Lsgg. wurde keine oder unbedeutendo 
Veranderung des Blutkatalasegeh. in vivo bei Einfiihrung yon NaCl-Lsg. ins Blut von 
Kaninchen festgestellt. (Biocliem. Ztsehr. 241. 409—12. 30/10. 1931. Saratów, Zoo- 
teehn.-Yeterin.-Hoohseh., Biochem. Lab.) WEIDENHAGEN.

Stefan Kunos und Alexander Gero, Untersuchungen iiber die klinische Bedeutmuj 
der atoxylresistenlen Lipase des Blulserunis. Das Yorhandensein atoxylresistonter Lipase 
im Blutserum laBt mit Sieherheit auf eine patholog. yeranderte Paukreasfunktion 
schlieBcn. (Arch. Verdauungs-Krankh. 50- 232—46. Okt. 1931. Budapest, II. Int. 
Abt. Israol. Krankenli.) WADEJIN-

Emil Abderhalden und Severian Buadze, Weiter er Beilrag zur Technik der 
Durchfiihrung der Abwehrfcrmenircaktion und zur Aufkldrung ihres Wesens. Yff. stellen 
fost, daB Organsubstrate, die bis zur Ereiheit an Substanzen, dio mit Ninhydrin eino 
Blaufiirbung gebon, ausgekocht sind, nach Aufquellen eine positive Rk. geben. Obwohl 
<lie dabei zum Vorschein kommenden Mengen sehr gering sind, empfehlen Yff., sicher- 
heitshalber bei Darst. von Organsubstraten durch wiederholte Quellung mit NaCI-Lsg. 
{oder einem anderen Quellungsmittel) u. grundliches Wassern alle eingeschlossenen 
Substanzen, die mit Ninhydrin Farbrk. geben, zu entfernen. — In Erweiterung wieder- 
holt mitgeteilter Verss. zeigen Vff. erneut, daB der positiven Abd.-Rk. eine Zunahmo 
des Dialysats an Gesamt- u. an Aminostickstoff yergliehen mit den entsprechenden 
Wcrten des Kontrollycrs. entspricht. — Anstelie der Dialysierhulson von SCHLEICHER 
u. ScHULL konnen auch andero (z. B. Cellophanhiilsen) yerwandt werden, jedoch 
geltcn dann nicht mehr dio von Vff. ausgearbeiteten Mengenycrhaltnisse, da dio letzt- 
gonannten Hulsen z. B. viol durchlassiger fiir EiweiBabbauprodd. sind. Das bedingt 
beim Kontrollvers. mehr oder weniger starkę, stórend wirkende Blaufarbungen, so daB 
hierbei dio Mengenverhaltnisse fiir Serum (Harnniedersclilag) u. evtl. Ninhydrin go- 
andort werden miissen oder eine Vordialyse eingesehaltet werden muB. — Nach Zufuhr 
geringer Mongon von Trypsin tra t im Harn-Aceton-Nd. keine, bei groBeren Mengen, 
wie schon fruher berichtot, eine unspezif. Proteasewrkg. ein. — Auch haben Vff. schon 
friiher mitgeteilt, daB Aceton-Ndd. aus Harn von Graviden sowohl auf Placentasubstrat, 
ais auch auf Fibrin einwirken. Diese Wrkg. zeigen entsprechonde Ndd. aus Harn von 
Nichtgraviden in der Regel nicht. Erwarmt man akt. Gravidenharn-Nd. auf 70°, 
dann kommt es weder bei Vorwendung von Placentasubstrat noch von Fibrin zu emem 
Abbau. — Wurden groBere Mengen von Harn-Ndd. dialysiert u. das Dialysat oingeengt, 
so wurdo im allgemeinen — jedoch nicht immer — eino mit Ninhydrin positivo Rk. 
erhalten. Ein direkter Zusammenhang zwisehen der Mehge der bei der Acetonfallung 
in den Nd. eingehenden dialysicrbaren, mit Ninhydrin reagierenden Prodd. mit der 
Nahrungsaufnahme war nicht fostzustellen. (Fermentforsch. 13. 22—35. 1931. 
Halle a. S., Univ., Physiolog. Inst.) SCHWEITZER.

H. E. Cadness und C. G. L. Wolf, Harnproteasen. I. Die Unterss. schlieBen an 
die Feststellung von A b d e r h a l d e n  u . B u a d z e  an, daB zum Nachwois der Abd.-Rk. 
Harn anstelie von Serum vorwandt werden kann. Vff. bonutzten fur ihre Vorss. mit 
gutem Erfolg einen Collophandialysierapparat, der besehrieben wird. In  Ubereinstim- 
mung mit den Ergobnissen von A b d e r h a l d e n  enthielt n. Harn (auch nach Zufuhr 
von Pankreatin oder Nahrung) koin auf Placenta eingestolltes Ferment. Vff. beschreiben 
das Vorhandensein von ninhydrinpositiyen, dialysierbaren Stoffen im Aceton-Nd. der 
moisten Schwangerschafts- u. patholog. Harnc, die bei n. u. nicht sehwangeren Indi- 
yiduen fehlen. Diese dialysierbaren Stoffe konnen durch Nahrungszufuhr aueh in n. 
Harnen lieryorgebracht werden u. scheinon zum Vorhandensein von EiwciB in keiner 
Beziehung zu stehen (Zusatz yon Pepton zu Normalharn gibt keino Abd.-Rk.). 10 von 
12 Schwangerenharncn gaben nach Vordialyse positive Abd. Rk. Im iibrigen wurden
— zumeist an einem Fali — oinigo patholog. Harne untcrsucht, die Placenta nur in 
goringom Umfang oder uberhaupt nicht verdauten. — pn =  7 orwies sieh fiir die 
Abd.Rk. am giinstigsten. — Dor Aeeton-N. aller untersuehten Harno orzeugte (mit 
oiner Ausnahme) Proteolyso des nach Methode der Vff. hergestellten Fibrins. Durch
2 Min. langes Kochen des Aceton-Nd. konnte dio Verdauung von PlacentaoiwciB, 
nicht dagogen die yon Fibrin yerhindert werden. Trotz Konstanthalten des ph fand 
nach 3-miniitigem Erhitzen des Aceton-Nd. im Autoklaven keino Wrkg. auf Fibrin 
mehr statt, dio auch durch 2 Min. langes Kochen des Fibrins yerhindert werden konnte.
— Yerschiedene Pufferlsgg. hatten auf Fibrin bei 37° eine lósende Wrkg., spalteten es
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aber nicht in Teile, die ldein genug wąren, um durch die Cellophanmembran zu dringen; 
gekoclites Fibrin widerstand dieser Wrkg. Ahnliche Eigg. hatte dem Fibrin analog 
zubereitete Placenta. (Fermentforsch. 13. 1—21. 1931. Cambridge, A d d e n b r o c k s  
Hospital, Bonett Memoriał Labor.) Sc h w e it z e r .

Kurt G. Stern, Edestin ais Substrat fiir die. neplielometrische Bestimmung proteo- 
lylischer Enzyme. (Vgl. C. 1931. IT. 1013.) Zu den kiirzlieh vom Vf. herangczogenen 
tier. Organprotcinen (1. e.) wird hier ais weiteres natives Protein Edestin aus fianf- 
samen nutzbar gemaeht. Ais Triibungsreagens wird Sulfosalicylsiiure verwendet. Dio 
unter Einhaltung der ausfuhrlich angegebenen Arbeitsvorschrift erzeugte Triibungsrk. 
ist reproduzierbar, stabil, u. ergibt befriedigende Proportionalitiit zwischen Konz. an 
Protein u. Triibungsintensitat im KŁEINMANNschen Nephelometer. Es wird gezeigt, 
daB Edestin ais Substrat fiir die Unterss. von Pepsin, Trypsin u. Kathepsin geeignet 
ist, wodurch ein Vergleich der enzymat. Leistung der yerschiedenen Protcinasen gegen- 
uber dem gleichen Substrat ermoglicht wird. Die ausgearbeitete Methodik ist empfind- 
lich, exakt u. gestattet rasche Durehfiłhrung grófierer Versuehsreihen. In jeder Ana- 
lysonprobo befinden sich bei Versuehsbeginn 2 mg Edestin, dereń enzymat. Abbau mit 
einer Fehlerbreite von ± 5 —10°/o, je nach der GroBe der Ausschlage, verfolgt werden 
kann. (Biochem. Ztschr. 236. 464—73. 1931. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. fiir 
medizin. Forscliung, Physikal.-chem. Abt.) K o b e i ..

E a. Pflanzenchemie.
M. B. Matlack, Beobaclitungen iiber die rote Farbę der Blulorangen. Ein Anthocyan 

laBt sich auskrystallisieren, das mit Sauren rot, mit Alkalien blau wird u. sich zu einer 
farblosen Verb. reduzieren laBt, die sich an der Luft wieder zur gefarbten Verb. oxydiert. 
(Plant Pliysiol. 6. 729—30. 1931. U. S. Dep. of Agric.) L in s e r .

M. Bridel und R. Lavieille, Uber das zuckersiifle Prinzip des Kaa-M-Ł (Slevia 
rebaudiana Bertoni). II. Diastatische Hydrolyse des Steniosids. III. Das Słeviol der 
diastatischen Hydrolyse und das Isostemol der sauren Hydrolyse. (I. vgl. C. 1931. II. 
2891.) Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1931. II. 1866. Nach- 
zutragen ist: Steviosid wird durch 5°/0ig. ILSOj bei 100° hydrolysiert (vgl. I. Mitt.), 
aber das so erhaltene Aglykon ist nicht ident. mit dem Steviol der diastat. Hydrolyse. 
Es bildet aus ca. 50%ig. Essigsaure, dann 55-gradigem A. mkr. rhomb. Tafeln, welche 
kein Krystallwasser enthalten, F. 234° (bloe), [oc]d =  —78,24° in A., —70,60° in verd. 
NH4OH. Gleicht in der Loslichkeit u. im Verh. gegen NH4OH u. Laugen dem Stcviol. 
Titrierung mit alkoh. KOH u. Phtlialein ergab das Mol.-Gew. 322. Das K-Salz wird 
schon durch W. dissoziiert. Auch die Absorptionskurven im Ultraviolett beider Vcrbb. 
eind yersehieden. Da die neue Verb. nach den Analysen obenfalls die Zus. C20H30O3 
besitzt, wird sie Isostemol genannt. Gibt man zu einer alkoh. Steviollsg. 5%ig. H„S04, 
kocht den A. fort u. dann weitere 2 Stdn., so resultiert Isostcviol. Worauf die" Iso- 
merisierung beruht, laBt sich vorlaufig nicht sagen. Isosteviol enthalt kein OCH3, 
wird durch Baryt bei 120° nicht angegriffen u. durch KMn04 oder Cr03 sehr schwer 
oxydiert. Lsg. in konz. H2SO., farblos, spater rosa. In  Clilf. mit Acetanhydrid u. II=S04 
rosa. In  A. oder Eg. mit H2S04 griinlichgelbe Fluorescenz. Mit FeCl3 keino Farbung. 
Reduziert FehlinGsche u. ammoniakal. AgN03-Lsg. nicht. — Die Analysen des 
Steviosids stimmen gut auf C38Hco0 18. (Journ. Pharmao. Chim. [8] 14. 321—28. 
369—79. 1/11. 1931.) L indenbausi.

Margaret R. Butler, Yergleich der chemischen Zusarmnenselzung verschiedener 
Meeresalgen. Fucus-, Laminaria-, Iihodymtnia-, Porphyra-, Chondrus- u. Gigarlina- 
Arten. (Plant Physiol. 6. 295—305.1931. Dalhousie Univ., Halifax, Nova Scotia.) Lins.

Josef Z. Schneider, Der WasserscMerling (Gicuia virosa). I. Die von §VAGR 
(C. 1924. II. 676) angegebene spektralanalyt. Methode zur Kennzeichnung der physiolog. 
wirksamen „Cicutoxin“-Lsg. ist unbrauehbar, da das charaktcrist. Absorptionsband boi 
/  =  650—640 nicht existiert. (Chemicky Obzor 6. 90—94. 1931.) M a u tn e r.

Josef Z. Schneider und Jan Kotrba, Der Wasserschierling (Cicuta virosa).
II. Studien uber Absorptionsspeldra. (I. vgl. vorst. Ref.) Alkoh. u. jith. Extrakte frischer 
Rhizome von Cicuta virosa geben zwei eharakterist. Absorptionsbanden im Ultra- 
violetten bei /. =  328 m,u, u. das Maximum einer Nebenbande bei ). =  253 m/j. 0,1 g 
his 0,15 g der frischen Rhizome konnen so nachgewiesen werden. Aceton u. Chlf. sind 
ais Extraktionsmittel ungeeignet, weil sich die Absorptionsgebiete uberlagern. Es wurde 
nochmals nachgewiesen, daB bei 1 =  650—640 mu keine Absorptionsbande im wss.
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Auszug existiert; bei der Zubereitung des „Cicutoxin“ nach SvAGR werden die akt. 
Stoffeals „Verunreinigungen“ entfemt. (Chemick^ Obzor 6. 260—68. 31/10.1931.) Mau.

O. L. Sponsler, Orientierung des Cellulose-Raumgitters in der Zellwand. Weitere 
rónlgenographische Daten an der Valonia-Zellivand. Róntgenograpli. Unters. von 
Blócken, die aus flaehen Stiicken der Valonia-Zelhvand zusammengeseliiclitet sind, 
ergibt die Ggw. tangentialer u. radialer Molekiilschichten in der Zellwand mit don 
Abstanden 6,10 A bzw. 5,33 A. Die Beziohung zwischen diesen beiden Ebenenscharen u. 
ihrer Diagonale, 3,93 A, ist mit der aus dem Gitter von Fasern abgeleiteten ident. 
Vf. schlieBt, daB das Gitter in beiden Fallen ident. ist u. daB die 6,10- bzw. 5,40-Ebenen 
auch boi Fasern tangcntial bzw. radial sind. Die Zellwand bestekt aus sehr dunnen mkr. 
Lamellen, die sich unter Bldg. konzentr. Schichten tangential um die Wand erstrecken. 
In  jeder Lamelle sind die Glucosereste zum Cellulosegitter angeordnet, u. in jeder 
Lamelle sind die 6,10-Ebenen des Gitters tangential, die 5,33-Ebenen radial zur Ober- 
flache der bctreffenden Lamelle. Die Orientierung der 3. Achse, der Kettenachse, 
ist in jeder einzelnon Lamelle konstant; aber die Kettenachse einer Lamelle braucht 
nicht in gleicher Weise orientiert zu sein wie in der Nachbarlamelle. Dio Kettenachse 
aller Lamellen in einer gegebcnen Zelle kann gleich oder anniihernd gleicli orientiert 
sein (Ramiefasern), oder gegen die lange Achse unter Bldg. von einer oder mohreren 
Spiralen geneigt sein oder sie kann um eine radiale Bezugslinie der Wand wie bei 
Valonia zufallig verteilt sein. (Protoplasma 12. 241—54. 1931. Los Angeles, Univ. of 
California.) K r u g e r .

E s. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
W. C. Davis, Die Phenolaseakiivitat bei Saalgut terschiedener Qualitiit. Es wird 

eino Modifikation der NADI-Rk. zur Best. der Plienolase beschrieben. Dio Aktivitat 
der Phenolase war in jungem Saatgut mit hoher Keimfahigkeit groB u. umgekehrt 
gering bei altem Saatgut mit geringer Keimfahigkeit. Die Aktivitiit der Phonolaso 
u. der Katalse gehen im allgomeinen parallel. (Cucumis, Tritmnn.) (Plant Physiol. 
6. 127— 38. 1931. Honolulu, Oahu, Univ. of Hawaii.) L in s e r .

G. T. Nightingale, R. M. Addoms, W. R. Robbins und L. G. Schermerhorn, 
Der Einflu/3 von Calciummangel auf die Nitrataufnahme und den Stoffwechsel der Tomate. 
Bei Ca-Mangel sind die Spitzen der Pflanzen gelb, die ubrige Pflanze griin, im Gegen- 
satz zum Mangel an N, P oder K, wobei die Pflanze selbst gelb wird, wahrend die Spitzen 
griin bleiben. Dio Wurzeln sind kurz, knollig u. an den Spitzen braun. Die Zellen 
bildeten koine Mittellamelle aus Ca-Peetat. Die Pflanzen waren unfahig, Nitrate auf- 
zunehmen oder zu assimilieren, weshalb sie auch groBo Mengen von Kohlehydraten 
speicherten. Die hocliston Ca-Konzz. fanden sich in alten Organen u. in unl. Form. 
(Sind P, N oder K im Mangel, so findet sich dereń hóchsto Konz. in den jungston 
Organen.) Ein Teil des unl. Ca war ais Oxalat vorhanden, ein anderer Teil war anders 
gobunden u. roagierto nur nach Behandlung mit Alkali mit Oxalsauro. Ca-Oxalat 
konnto bei Mangel an Ca nur sehr langsam angegriffen werden. Bei Ca-Gabe lcelirt 
sofort die Fahigkeit zur Aufnahme u. Assimilation von Nitrat zuriick. (Plant Physiol.
6. 605—30. Okt. 1931. Now Brunswick, New Jersey Agr. Exp. Stat.) L in s e r .

Jesse Green und Arnold H. Johnson, Der Einflu/3 ton Peiroleumolen auf die 
Atmung von Bohnenblaltern. Werden Blatter mit dunklem Ol von mehr ais 16°/o schwefel* 
haltigem Riickstand besprengt, so stoigert sich dio Atmung (etwa um 7,5%). Bei 
Besprengung mit Hchtem Ol von weniger ais 16% schwefollialtigem Ruckstand senkt 
sich die Atmung (um etwa 5%). (Plant Physiol. 6. 149—59. 1931. Bozeman, Montana, 
Montana Agric. Exp. Station.) L in s e r .

Edna Louise Johnson, Der Einflu/3 von Rontgenstrahlen auf das Wachstum und 
dieFruclilbildung der Tomate. (Plant Physiol. 6. 685—94. Okt. 1931. Boulder, Colorado, 
Univ. of Colorado.) L in s e r .

A. L. Sommer, Kupfer ais notwendiges Element zum Pflanzenwachstum. Fehlen 
von Cu zeigte sieh boi Kartoffoln, Sonnenblumen u. Flachs ais Versuchspflanzen stark 
wachstumshcmmend u. schadigend. (Plant Physiol. 6. 339—45.1931. Auburn, Alabama, 
Agr. Exp. Station.) L in s e r .

C. B. Lipman und G. Mackinney, Vber die NotwendigJceit des Kupfers fiir hóhere 
grune Pflanzen. Getreidepflanzen bilden nur in Ggw. geringer Mengen von Cu in don 
Wurzeln Samen, woraus aber nicht zu schlieBon ist, daB das Cu ais solches dazu nótig 
ist, da es auch indirekt wirken kann. Es ist mindestens ein Achtel bis ein Sechzehntel 
Promillo Cu in der Wurzel nótig, um die Samenbldg. zu ermóglichen. (Plant Physiol.
6. 593—99. 1931.) L in s e r .
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L. F. Graber, Die Reservestoffe in Beziehung zu anderen limitierenden Fakloren 
beim Wachstum von Grdsern. (Plant Pliysiol. 6. 43—71. 1931. Madison, Univ. of Wis- 
consin.) L in s e r .

B. E. Gilbert und F. R. Pember, Die Ępipfindlichkeit des roi en Klees (Trifolium 
pratense) gegeniiber geringen Mengen von Bor und Mangan. Mangcl an B u. Mn wirkt 
sich starkcr aus ais auf Gramincon, u. zwar wachstumshemmend. Zugabo der beiden 
Elemcnte stellt das Wachstum wieder her. (Plant Physiol. 6. 727—29. 1931. Rhodo 
Island Agric. Exp. Station.) L in s e r .

Wilder D. Bancroft und John E. Rutzler jr., Reversible Fallung in lebenden 
Geweben. Die Erregbarkeit der Blatter yon Mimosa pudica wird sowohl durch Stoffe, 
die EiweiB peptisieren (Rhodan, Salicylat) wie durch Stoffe, die fiillen kónnen (Citrat) 
lierabgesctzt. (Proeeed. National Acad. Sciences, Washington 17. 482—84. Aug. 1931. 
Corncll Univers. Baker Chem. Lab.) K r e b s .

Dean Burk, Hans Lineweaver, C. Kenneth Horner und F. E. Allison, Die
Beziehungen zwischen Eisen, Iluminsdure und organischer Substanz bei der Emahrung 
und Stimulation pflanzlićhen Waclistums. Dio Wirksamkoit dor naturlichen Huminsiiuren 
beruht auf ihrem Eisengeh. Der reino organ. Bcstandtoil ist unwirksam. Es ist weit- 
gehend gleichgiiltig, ob Fe mit der Huminsaure oder in anderer, 1. Form gegeben wird, 
doch zeigt sich die stimulierende Wrkg. des Fe friiher bei Gabe mit Huminsauren 
(3—8 Stdn.) ais bei Gabo anderer organ. Fe-Verbb. (8—15 Stdn.) odor anorgan. Fe- 
Verbb. (15—30 Stdn.). (Science 74. 522—24. 20/11. 1931.) L in s e r .

Alden S. Crafts, Die Verlagerung organischer Substanzen innerhalb der Pflanzen. 
(Plant Physiol. 6. 1—42. 1931. Berkeley, California, Univ. of California.) L in s e r .

R. A. Ingalls und J. W. Shive, Die Bedeulung der Wasserstoffionenlconzenlration 
im Gewebe fiir die Yerteilung des Eisens in der Pflanze. Die ch des Gcwebes yariiert 
mit der Lichtintcnsitat: sic fallt mit steigender u. stcigt mit fallender Lichtintensitat. 
Diese Abhangigkeit ist bei Succulenten bedeutender ais bei diinnblattrigon Pflanzen. 
Der Goh. an 1. (filtrierbarom) Eisen andert sich direkt mit der c h  u . dereń Schwan- 
kungen im Lauf von Tag u. Nacht. Pflanzengewebo mit tiefer ch haben liolien Gesamt- 
Fe-Geh. u. geringen Gch. an 1. Fe. Umgckehrt ist boi hoher c h  relatiy viel 1. Fe vor- 
lianden. Bei allen untersuchtcn Pflanzen war dor Fe-Geh. der Blatter gro 13er ais jcnor 
dor Stengel. (Plant Physiol. 6. 103—25.1931. New Jersey Agric. Exp. Station.) L in s e r .

Frederick singleton, Tl teorie, der Pholosynthese dtherischer Ole und verwandter 
Naturstoffe. Die Grundrk. der Photosynthese ist die Aldolkondensation; die Ver- 
schicdcnheit der in alkal. u. saurem Medium entstehenden Prodd. diirfte durch die 
Enol-Ketotautomerie der Primarprodd. bedingt sein (vgl. Co l l ie , Journ. chem. Soc., 
London 91 [1907]. 1806). Beispiele der Aldolkondensation sind die Bldg. der Fett- 
sauren aus Acetaldeliyd — wobei wegen der Giftigkeit des letzteren anzunehmen ist, 
daB er sofort bei seiner Bldg. durch Decarboxylierung von Brenztraubensauro sich 
mit einem zweiten Mol. der letzteren kondensiert — u. die Bldg. von Terpenen aus 
Acetaldeliyd u. Aceton (vgl. Ma c l e a n , Journ. chem. Soc., London 99 [1911]. 1627). 
Nacli dem Schema

HO ■ C(CHa), • CHS ■ CH(OH) • CHS • C(CH3)(OH) ■ CHS • CHO I
I

(CHs)sCO +  CH3CHO - f  CH,COCHs +  CH3CHO

HO • C(CH3), • CH • CH(OH) • CH2 • C(CHs)(OH). CH3 • CHOH II
entstehen dio Skelette der olefin. u. monocycl. Terpene, wofiir das Auftreten von 
Methyllieptenon, Isovaleraldehyd u. das gemeinsame Vork. von 3-Methylcyclohexanon 
u. Pulegon spricht. Bemerkenswert ist, daB sich ein Ketoncarbonyl naeh dieser Theorio 
mit dem Methyl eines Aldehydmol. kondensieren muB, was in yitro bisher nicht ge- 
lungen ist. Moglicherweise reagieren nicht die Carbonylyerbb. selbst, sondern ihre 
Carboxylderivy., so wie in der RoBINSONSchen Tropinonsynthese nur Acetondicarbon- 
saure, nicht Aceton selbst gute Ausbeuten liefert. — Es wird eingeliend die Plioto- 
synthese des Irons aus Aceton u. Acetaldeliyd diskutiert; sie yerlauft iiber Isoyaler- 
aldeliyd; u. zwar wird angenommen, daB in der Synthese ein Glucosid entsteht, bei 
dessen Hydrolyse sich der Ring erst bildet u. durch W.-Abspaltung der Riechstoff 
entsteht (die frisehen Veilchenwurzeln riechen kaum). Die Quelle des Acetons ist 
nicht sicher bekamit: es kann aus Citronensiiure, Ca-Trisaccharat, Diacetylaceton oder
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aus Fructose entstehen. — Zwei- u. dreiwertige Phenole konnen aus Hexose- oder 
Methylpentosemoll. entstehen; das ergibt sich aus der Substituentenstellung im Thymol, 

Caryacrol, Thymolhydrochinon. Saligenin, das móglicher- 
weiso die Muttersubstanz von Salicylsauremethylester ist, 

|CHOH kann aus 2 Moll. Acetaldehyd u. 1 Mol. Dioxyaceton uber
Ujj nebenstehende Zwischenstufe entstehen, wobei die OH-

1 Gruppe in der o-Stellung durch Gluoosidierung vor dem
Austritt in Form yon W. geschiitzt ist. Analoges gilt fiir

0 H ^ 1 H 2011 dic Bldg. des 2,4,6-Trioxybenzylalkohols, der einen Bau- 
stein der Flavon- u. Anthocyanfarbstoffe darstellt. Dioxy- 

aceton ais Zwisehenprod. diirfte auch bei der Bldg. der Apiose 
IIO-CHs^ p n , H r v -OH HO.CH2. p ^O H
H O -C H j^ 1“ 8 ^C H O  y  H O -C Il.^  ^Cfl(OH)-CHO

neben Glykolaldehyd eine Rolle spielen. Die konstitutionelle Ahnlichlceit zwischen 
den Flavonvorbb. u. Verbb., wie Anetliol, Cliayicol, Eugenol, Coniferylalkohol macht 
die Bldg. letzterer auf analogem Wege wahrscheinlieh: Glykolaldehyd in Form seines 
Ącetylderiy., das naeh der R oB iN SO N schen Theorie (Joui'n. ehem. Soc., London 111 
[1917]. 876) neben cinem reakt. Acetonderiw, Ammoniak u. Formaldehyd auch einen 
Baustcin der Alkaloide bildet, kann z. B. naeh folgendem Schema Eugenol liefern-

CHg-CO-CHOH-CHO +  CH3.CO-CH3 +  OCH-CH, — y  
CHS ■ CO. CHOH • C H O H . cir2 • CO • CHS • CH < iH ■ CH3 — y

CHa. CO • CHOH • C U OH • CH, • C(OH) • CH, • CHOH ■ CHS — >-
i_________________________ j

H O .C H < ^ J =^ > C - C H 2.C H =C H 2 ,

worauf Tautomerisierung u. partiellc Methylierung erfolgt. Fiir dieses Schema spricht, 
dat3 Methylamlyketon u. Methylheptylketon sowio die korrespondierenden Carbinole 
zusammen mit Eugenol vorkommcn. •— Das Vork. yon Phenolathern mit mehr ais 
zwei benachbarten substituierten OH-Gruppen im Kern boweist, da(3 nicht a u s -  
s c h l i e B l i c h  Dehydratationsprozesse stattzufinden brauchen. Móglicherweise tritt 
auch liier (ygl. ROBINSON, 1. c., u. die bei der Methylierung yon Amincn mit Form
aldehyd eintretende Oxydation) bei der Methylierung (oder bei der W.-Abspaltung) 
Oxydation ein, wofiir dio Tatsacho spricht, daB keine Phenole mit mehr ais zwei 
f r e i e n OH-Gruppen yorkommen. — Die naturlicli yorkommenden Ester sind durch 
Ca n n  IZZARO sche R k . aus Aldehyden entstanden. llber letztere u. ihnen venvandte 
Verbb. ist folgendes zu sagen: Benzaldehyd diirfte aus Amygdalin enzymat. entstehen, 
letztercs aus dem Cyanhydrin, das seinerseits durch Dehydratisierung von mandel- 
saurem Ammonium gebilddt ist. Mandelsaure selbst lcommt zwar nicht in Pflanzen 
yor, wolil aber Phenylglykol (ais Methylenderiy. im Jasminól), u. Phenylathylalkohol 
sowie Phenylmethylearbinol. Die beidon 8 C-Atome besitzenden Alkohole konnen 
durch Kondensation yon Acetaldehyd entstanden soin. Phloretin erscheint aufgebaut 
aus 2,4,6-Trioxybenzaldeliyd (uber den ontspreehenden Alkohol ygl. oben) u. p-Oxy- 
phenylmethylcarbinol, die wahrscheinlich in ycrschiedenen Organen der Pflanze her- 
gestellt werden u. bei ilirem Zusammentreffen Phloretin bilden. Aueh in der Reihe 
Salicin, Salicylaldeliyd, Salicylsauremethylester kommen die yerschiedenen Oxyda- 
t-ionsstufen gemeinsam yor. Die Glucosidc Primyerin u. Primulaverin entstehen analog 
den bisherigen Formułierungen: Das Primverosid des Dioxyacotons reagiert mit 
CH3 • CO • CH2 ■ CHO unter Bldg. der Glucoside von 4- u. 5-Methoxysalicylsaure, bzw. 
zunachst der zugehórigen Alkohole. Dio Zwisehenprodd., z. B. das der Primulayerinbldg. 
CH2OH-CO-(CHOH)4-CH3 stelien in Beziehung zur Mannoketoheptose CH2OH-CO- 
(CHOH)4-CH2OH. — Das Vork. von Tiglinsauregeranylester u. Propionsiiure im 
Angelikaol sowio von yerschiedenen Tiglin- u. Angelikasaureestern im Romisch- 
Kamillenol zeigt, daB Propion- u. Acetaldehyd sich zu Angelika- u. Tiglinaldehyd 
kondensieren konnen. Weiter kann Oxypentadeeansaure C15H30O3 im Angelikaol durch 
Kondensation der genannten Substanzen gebildet sein u. fiir die Terpene des genannten 
Ols konnen ebenso folgende Konst.-Bilder abgoleitet werden:

CH3.  p .C H = C H .
C2H > C< C H = C > CH  ̂ CH - c<f0H- CH(CH»Kc. CH3 * ^  '-'Hs •'-,<<.CH(CH3)—C H ^  3
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C , H , C H < g ‘ = i > O H . C I I ,  01H ..C H < g « E ™ > C H .0 ,H .

(Journ. Soc. chem. Ind. 50. 989—94. 4/12. 1931.) B e r g jia n n .
MaryCoggeshall, DerEinf luf} derEssig-, Propion-, n-Buttersąure,derSchwefeUauren 

und des Kaliumacetats auf die Lange der Hauplwurzeln der weifien Lupine. Essigsiturc 
vcrlangsamt in geringsten Konzz. das Wachstum der Wurzeln, in etwas hoheren Konzz. 
steigert sie, in noch groBeren yerlangsamt sio wieder. Im folgendon sind dio Konzz. 
angogefcen, die das Wachstum auf 50% verlangsamen. In Klammern die „Relativo 
Giftigkeit“ der Stoffo: Essigsśiuro 1,285 (1,00), Propionsaure 550 (2,34), n-Buttersiiure 
280 (459), Schwefelsaure 550 (2,34), Kaliumacetat 44,800 (0,27). (Konzz. in Millionstcl- 
Molen.) Spater erfolgendo Stimulation errcichto Werte bis zu 20% u. war am starksten 
bei Kaliumacetat geringer fur Essigsaure u. Propionsaure. Boi folgenden Konzz. 
wurdo wohl Wachstumsvorlangsamung, nicht aber darauffolgende Stimulation erzielt: 
Essigsauro 920, Propionsaure 210, n-Buttersaure 100( ?), Schwefelsaure 110( ?), Kalium
acetat 4,470. (Plant Pliysiol. 6. 389—445. 1931. John Hopkins Univ.) L in s e r .

Walter S. Eisenmenger, Faktoren, die die Giftigkeit des Phenols beeinflussen. Die 
Giftigkeit des Phenols fiir Pflanzen wachst mit steigender Konz. Silicagel entgiftet 
in wss. Lsg. teilweiso. Dor Entgiftungseffekt verringert sieh mit steigender Plienol- 
konz. Ein Gomiseh yon Phenol u. Ca(N03)2 (zusammen 0,006-JT) hat gróBere Giftwrkg. 
ais das Ca(N03)2 allein. Wenn im molekularen Verhaltnis das Ca(N03)2 die Konz. des 
Phenols iibersteigt, ist die Giftwrkg. geringer ais dio der reinen, entsprechenden Phenollsg. 
Silicagel adsorbiert Phenol teilweise aus Lsgg. (Plant Physiol. 6- 325—32. 1931. 
Amhorst, Massachusetts, Massachusetts Agric. Coli.) L in s e r .

J. R. Neller, Bedeulung der Katalaseaklwitat bei der pliysiologischen Faule der 
Jonathanapfel. Es wird ein App. zur Best. der Katalase beschrieben. Die Katalase- 
aktivitat ist anfanglich holier, in fortgeschrittenen Stadien geringer ais bei n. Apfeln. 
Es scheint, ais ob ein rascherer Stoffwcchsel mit eine Ursache der physiolog. Faule 
ware. (Plant Physiol. 6. 347—54. 1931. Pullman, Washington, Agric. Exp. 
Station.) L in s e r .

Thomas J. Headlee, Der Unlerschied in der Wirkung von deklrischen Wellen auf 
Insekten und Pflanzen. Elektrostat. Wellen mit einer Frecjuenz yon 1—3 Millionen bei 
4000 Volt Spannung jo Sekundo wirken todlich auf Insekten in 5 Minuten, wahrend 
Pflanzen auch nach 80 Minuten nicht beeinfluBt waren. Eine Pflanzenschadigung 
wurde erst bei Stoigerung der Freąnenz auf 12—15 Millionen jo Sekundę bei gleicher 
Spannung beobachtet. (Journ. econ. Entomology 24. 427—37. 1931.) Gr im m e .

Iuliu Voicu und Matei Niculescu, Beilrag zum Studium der biochemischen Wirkung 
des Bors unter Beriicksichtigung der Borsaurererbindungen der Zucker und anderer 
organischer Substanzen. I. Einf lup der Borsdure auf Kulturen von Mycodermaarten 
und ihre wahrscheinliche Bolle bei der Erzeugung der „Blume“ des Weins. Fiir die Unters. 
wurden 2 Mycodermastamme yerwendet, von denen der eine aus WeiBwein, der andere 
aus Mispelsaft isoliert worden war, ferner eine Weinhefe von DUCLAUX. Die Stammo 
wurden entweder auf Malzextrakt oder auf dem synthet. Nalirboden yon F e r n b a c ii 
gezuohtet. Die Borsaure wirkt in kleinen Konzz., 10 bis 50 mg pro 100 ccm, gunstig 
auf die Mycodermastamme ein. Zuckerverbrauch u. Wachstum der Kulturen haben 
unter diesen Bedingungen ein Maximum, dessen Lage u. GroBe allerdings erheblich 
abhitngig ist von dem physiolog. Zustand der Kulturen. Die bei hóherer Konz. in Er- 
scheinung tretende tox. Wrkg. der Borsaure ist am starksten bei Stammen, die auf 
Malzextrakt geziichtet worden waren, weniger bei solchen, die auf WeiBwein kultiyiert 
waren, u. am geringsten bei den auf dem glucosereichen synthet. Nahrboden gewachsenen 
Kulturen. — An Hand dieser Beobachtungen diskutieren die Vff. die Wirkungsweise 
der Borsaure unter Berucksichtigung der Tatsache, daB die Borsaure nur zum Teil 
ais solehe, andernteils ais Verb. mit Zuekern oder anderen Alkoholen bzw. phenolartigen 
Stoffen yorliegt, ohne jedoch zu einem definitiyen Ergebnis zu gelangen. (Buli. Soc. 
Cbim. biol. 13. 150—71. 1931. Bukarest.) Oh l e .

W. T. J. Morgan, Ein spezifisch prdzipitierendes Polysaccharid aus B.'dysenieriae 
(Shiga). Vf. isoliert aus B. dysenteriae (Sh ig a ) („smooth variant“ nach A r k w r io h t ), 
ein spezif. Kohlonhydrat, welehes mit Immunseron (von Kaninehen) noch in einer Ver- 
diinnung 1: 6-10® Ndd. gibt. Das Kohlenliydrat yermag aber nicht Antikórper zu 
erzeugen. Aus den Bakterienleibern wird es durch Erhitzen der mit Essigsaure auf
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pH =  4 angesauerten Bakterienemulsion auf 100° (15—20 Min.) herausgelóst. Die 
ultrafiltrierte Lsg. wird zuerst mit neutralem Pb-Acetat gefallt; das Filtrat sclieidet 
mit NH3 bas. Pb-Salze ab, welche das Polysaccharid enthalten. Weitere Reinigrmg 
durch Zerlegung der bas. Pb-Salzfraktion mit C02, Abscheidung yon Begleitstoffen 
mit HgCl, u. Umfallen des Polysaccharids aus konz. w. Lsg. mit A. Die Praparate waren 
noch asche- u. N-haltig. [a]MC120 =  72—84°. Reduzieren FEHLINGsche Lsg. nicht, 
geben die MoLISCH-Rk., aber nieht die R k. von SELIWANOFF. Red.-Vermógen nach 
der Hydrolyse ca. 66% der Glucose. (Brit. Journ. exp. Pathology 12. 62—66. 1931. 
Elstrco, Lister Inst.) Oh l e .

Arao Itano und Satiyo Arakawa, Untersuchung iiber die Cellulosezersetzung in 
Bóden. I. Nachpriifung einiger Słammkulturen. Untersuclit wurden Kulturen von 
Cellulomonas flavigena, fibula, fima, liąuata, biazotca, cellasea, gelida u. uda auf ver- 
scliiedenen Medien. (Buli. agricult. ehem. Soe. Japan 7. 42. 1931.) W. Sc h u l t z e .

Aldo Castellani und Mackenzie Douglas, Gasfdrmige Yergdrung von Erythrit 
durch in Symbiose lebende Balclerien [Untersucliung des gebildeien Gases). Die Unters. 
zahlreicher Darmbaktericn, oinschlieBlich B. candiensis u. B. morgani, ergab, daC keine 
der mehr ais 30 gepriiften Arton allein eine gasfórmige Vergarung von Erythrit bewirkt. 
Leben aber B. candiensis u. B. morgani in Symbiose, so yergiiren sio Erythrit unter 
Gasbldg. Dio Vergarung geht vor sich in Ggw. von Pepton bei 37°. Das gobildete Gas 
besteht zum groBten Teil aus Mothan, dem wenig nicht explosives Gas beigemengt ist; 
es enthalt kein CO;,. (Ann. Inst. Pasteur 47. 306—10. Sept. 1931. London, Ross 
Inst.) " K o b e l .

Aldo Castellani, Uber einen Bacillus, das Bhamnose unter Gasbildung rergdrt, nicht 
aber andere Kohlenhydrate, Glucoside, Alkohole, oder hydroaromatische Verbindungen 
einer Serie ron 28 gepruften Substanzen. Verwendung dieses Bacillus zur Erkennung und 
Identifizierung von Rhamnose. Das neue Bakterium, B. rhamnoseferme.ntans, ist bisher 
das c.inzige, das nur Rhamnose unter Gasbldg. yergśirt. Gasbldg. fand nicht statt bei 
Glucose, Fructose, Maltose, Lactose, Galaktose, Rohrzucker, Xylose, Arabinose, 
Mannit, Glycerin, Dulzit, Adonit, Erythrit, Amygdalin, Salicin, Raffinose, Doxtrin 
Inulin u. yerschiedenen Stiirkearten. Das Bakterium kann deshalb zur Identifizierung 
von Rhamnose dienen. Wenn eine l%ig. peptonhaltigo Lsg. eines reduzierenden 
Zuckers nach Impfon mit dem neuen Bakterium bei 35—37° innerhalb 4 Tagen Gas 
bildet, ist das Vorhandensein von Rhamnose sehr wahrscheinlich. B. rhamnosifermen- 
tans ist unbeweglich, nicht sporenbildend, fakultativ aerob, gramnegatiy, yerfliissigt 
Golatino nicht u. ist aus mensehlichen Faeces isoliert. worden. (Ann. Inst. Pasteur 47. 
297—305. Sept. 1931. London, Ross Inst.) K o b e l .

C. Verkaik, Uber die Hefegattung Schizotorulopsis Ciferri. Unterss. des Vfs. haben 
ergeben, daB Schizotondopsis Alfonsecai Ciferri (I) keine Hofe, sondern eine Bakterien- 
art ist. I  zeigt groBe Ubereinstimmung mit Bacillus megalherium de Bary u. demnach 
auch mit Schizos. hominis. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II .A b t.8 5 .153—55.16/12. 1931. 
Delft, Holland, „Centraalbureau voor Scliimmelcultures“ u. Lab. f. Mikrobiologie d. 
Techn. Hochsch.) K o b e l .

E. Friedmann, Acetessigsdure und Hefe. (Vgl. C. 1931. II. 74.) Da die spezif. 
Drehungen dor unter yerschiedenen Bedingungen gewonnenen rechtsdrehenden (i-Oxy- 
buttersduremethylester ungleich sind, wird angenommen, daB dem rechtsdrehenden Ester 
d,l-Ester in wechselnder Menge beigemischt ist, daB also dio t)berfiihrung yon Acet
essigsdure (I) in (i-OxybuUersdure (H) durch Hefe ster. kein einheitlicher ProzeB ist. — 
Die Bldg. von rechtsdrehender II betragt boi garender Biickerhefe in 16 Stdn. 30—44%, 
boi nichtgarcnder Hefe in 48 Stdn. 13—17% der zugesetzten I. — Dio nebon II ge- 
fundene d,l- u. d(-—)-Milchsaure wird yon dor yerwendeten Hefe sowohl bei Ggw. wio 
bei Abwosenheit yon I  gebildet u. ist wahrscheinlich auf das Vorliandensein yon Mileh- 
saure bildenden Bakterien in der Hefe zuruckzufuhren. (Biochem. Ztschr. 243. 125—44. 
7/12. 1931. Basel, Physiolog.-chem. Anstalt d. Uniy.) K o b e l .

Virgilio Bolcato, Einige Faktoren, welche die fr.eie Saure und pjj des Mediums 
bei der Milchessigsduregarung beeinflussen. (Giorn. Chim. ind. appl. 13. 405—08. Sept. 
1931. Pontelayoscuro. — C. 1931. II. 1588.) Gr im m e .

Artturi I. Virtanen, Uber die chemischen Yorgange bei der Milchsauregdrung. 
Zusammenfassende Darst. der chem. Vorgange bei der Milchsauregarung. Ais wesent- 
lich fiir die Aufklarung des Reaktionsmechanismus dieser Garung werden hervor- 
gehobon einerseits dio Feststellung der Phosphorylierung unter Mitwrkg. von Co- 
zymase, die zur Bldg. yon Hexosephosphat fiihrt (Vf.), u. andererseits dio Bestatigung
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der intermediaren Bldg. des 3-C-Kórpors Methy]glyoxal durcli Isolierung des Keton- 
aldehyds in beinahe quantitativer Ausbeute ( N e u b e r g  u . K o b e l) ,  sowie dessen Dis- 
mution zu Milchsauro (NEUBERG, D a k in  u . D u d le y ) .  (Festskrift vor Orla-Jensen 
63—70. 1931. Helsingfors, Lab. d. Butterexportges. Valio m. b. H.) K o b e l .

Claude Fromageot und Jean Roux, Uber den Mechanismus des er sten Angriffes 
der Hezosen durch Milchsdurcbakterien. I. Yff. beschreiben kinet. Vorss. uber die 
Vergarung von Hexoson durch Bacillus bulgaricus. Untersucht wurdo der EinfluB
1. verscliiedencr Hoxosen, 2. des physiolog. Zustandes der Zellen, u. 3. des anorgan. 
Pliosphats. Die Messung der Milchsaurebldg. gescliah indirekt durcli Verfolgung der 
C02-Entw. (aus Bicarbonatlsg.) im  WARBURGsclien App. — 1. Fiir allo untcrsuchten 
Zucker besteht eine melir odor weniger ausgepriigte Induktionsporiode, es folgt eine 
Zeifc heftigor Rk., u. wahrend der 3. Periode tritt prakt. Rk.-Stillstand ein. Die ins- 
gesamt gebildeten Saurcm engen sind, je  nach der Art der Zucker, Yerschiedon, u. bleiben 
in allen Fallen hinter don theoret. ontwickolbaren Mengen zuriick. Nach der Ver- 
garungsgescliwindigkeit bilden die untersuchten Zucker folgende Reihe: Fructose >  
Mannose >  Glucose >  Galaktoso. Die Kurve der Lactoso zeigt eine besondors lange 
Induktionsperiode, dann schncidot sio, rascher ansteigend, die der Galaktose. — 2. Jo 
ltinger dio Bakterien auf Milch oder auf Bouillon fortgezuchtet waren, jo mehr war dio 
Vergarungskraft yermindert. Vorss. iiber die Vergarung von Glucose u. Mannoso mit 
solchen mehr oder weniger geschwachten Baktorion ergaben, daB, obwohl dio absol. 
Rk.-Geschwindigkoit vermindert ist, das Verhaltnis der Vergarungsgeschwindigkoit 
der Mannose zur Glucose prakt. konstant blcibt (1,7). — 3. Zusatz yon Phosphat be- 
wirkt nur im Falle abgescliwachtcr Bakterien eine Aktmorung. Der Effekt scheint 
besonders auf einer Vorkiirzung der Induktionsperiode zu beruhen, doch war in manchen 
Verss. in Ggw. von Phosphat auch dio Menge der insgesamt gebildeten Saure yermehrt. 
Die Wrkg. des Phosphats ist die gleiche fiir Glucose u. fiir Mannose. Wenn man den 
Ermiidungszustand der Bakterien u. den EinfluB des Phosphats kombiniert, so kann 
man eine Art selektiver Garung erhalten. Es gelang mit stark ormudeten Bakterien, 
nach Phosphatzusatz aus Mannoso Milchsauro zu bilden, nicht aber aus Glucose. Eine 
bemerkenswerto Abnahme an anorgan. P  konnte dabei in keinem Fali konstatiert 
werden. Sollto der EinfluB des Phosphats auf dio Vergarung auf einer Phosphory- 
lierung beruhen, so miiBte letztero durch rasche Verseifung wieder aufgelioben werden. 
(Biochem. Ztschr. 243. 175—90. 7/12. 1931. Lyon, Univ., Biochem. Lab. d. Inst. do 
Chimie.) K o b e l .

George James Peirce, Esperimontal plant physiology. New York: Holt 1931. (174 S.)
8°. S 1-50.

E 4. T ie rc h em ie .
Gabriel Bertrand und Y. Brandt-Beauzemont, U ber den  Zinkgehall der Ratlen- 

leber w ahrend des W aclistum s. (Buli. Soc. Chim. biol. 13. 197—98. 1931. — C. 1931. 
I. 2354.) O p p e n h e im e r .

Claude Rimington, Der Kohlehydralkomplex der Serumproteine. II. Verbesserle 
Isolierungsmetliode und Neubestimmung der Struktur. Isolierung von Glucosaminodi- 
rrmnnose aus Rinderblulproleinen. (I. vgl. C. 1929. II. 1933.) Die Isolierung des 1. c. 
beschriebenen Glucosamin-Mannose-Komplexes aus dem Serumprotein des Pferdebluts 
wurde yerbessort. Die Zus. der Verb. ist aber nicht C12H23O10N, sondern C18H33 0 13N, 
entsprechend einer Verb. aus 1 Glucosamin u. 2 Mannose (vgl. L evene u . M ori,
C. 1930. I. 393). Der friiher gefundene hohere N-Geli. ist auf liartnackig anhaftendes 
Ilistidin zuriickzufuliren. Die reine Glucosaminodimannose ist cremcfarbig, amorph, 
sohr hygroskop. u. in Lsg. nicht mefibar opt.-akt. Dies kann indessen auf Racemisierung 
bei der Aufarbcitung beruhen. Eine sehr ahnliche, vielleicht ident. Glucosamino
dimannose wurde nach demselben Verf. auch aus dem Serumprotein des Rinderbluts 
isoliert. — Nach dem Verf. von D is c h e  u . P opper (C. 1926. II. 2935) lafit sich 
Glucosaminodimannose colorimotr. bestimmen; das Serumglobulin enthiilt ca. 3,7%; 
dieser Geh. geht bei energ. Waschen nicht zuriick, so daB dio Glucosaminodimannose 
ais strukturell gebunden anzusehen ist. Eine Zerlegung von Proteinen in Fraktionen 
mit yerschiedenem Geh. an Kohlehydraten durch Krystallisation (LEVENE u . M ori,
1. c.; S o r e n s e n , C. 1930. II. 3423; 1931.1. 1768, 1769, 2624) ist mit gewisser Vorsicht 
zu interpretieren, weil Dissoziation des Proteins in Lsg. u. daraus folgende Anreicherung 
des ICohlehydrats in der Mutterlauge nicht ausgeschlossen ist. (Biochemical Journ. 25. 
1062—71. 1931. Leeds.) Ost e r t a g .
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Fr. Kutscher und D. Ackermann, Vber das Arcain. (Vgl. C. 1931. II. 1713.) 
Aus dem Extrakt von 24 kg Weichteilen yon 200 kg lebender Archenmuscheln wurden 
iiber die Phosphorwolframate die Basensulfate dargesteJlt. Der mit CH3OH fallbare 
Anteil derselben lieferte iiber die Pikrinsaureverb. 1,5 g Arcainsulfat, C0H1(|N6-H2SO4. 
Ein geringer Teil krystallisicrt auch direkt aus der methylalkoh. Mutterlauge. Das 
Areain war demnach in der lebenden Muschel vorgebildet. (Ztschr. physiol. Chem. 203. 
132—34. 8/12. 1931. Marburg, Uniy., Wiirzburg, Univ.) G u g g e n h e im .

Hubert Bradford Vickery und Richard J. Błock, Die basischen Aminosduren 
des Seidenfibroins. Die Bestimmung der basischen Aminosduren aus Proteinen. (VgL
C. 1930.1. 3684.) Bei Proteinen, die arm sind an bas. Aminosauren, speziell an Arginin, 
u. viel Monoaminosauren enthalten, maeht dio ąuantitatiye Absclieidung des Arginins 
mit Ag2S04 erhebliche Sehwierigkeiten, weil es nicht gelingt in den Hydrolysaten 
dio erforderliehe Ag-Ionenkonz. mit Ag„S04 zu erzeugen, die zur yólligen Fallung des 
Arginins benotigt wird. Vff. empfehlen dahcr in solchen Fallen, die bas. Aminosauren 
zuerst mit AgN03 zu fallen, u. erst dann die wieder in Freiheit gesetzten Aminosauren 
nach der Ag2S04-Methode zu trennen. Mit Hilfe dieses Verf. wurden im Seidenfibroin 
gefunden: 0,74°/o Arginin, 0,07°/0 Histidin u. 0,25% Łysin. Das Mengenyerhaltnis 
der 3 Aminosauren ist also im Seidenfibroin nahezu das gleielio wie in der Wolle.
Journ. biol. Chemistry 93. 105—12. Sept. 1931.) Oh l e .

Richard J. Błock und Hubert Bradford Vickery, Die basischen Aminosauren 
der Proteine. Eine chemische BezieJiung zwischen verschiedenen Keratinen. (Vgl. yorst. 
Ref.) Yff. analysieren die Keraline der Korallenarten Oorgonia flabellum u. Plexaurella 
dichotoma, ferner die yon Gansefedem u. Schlangenhaut auf ihren Geh. an bas. Amino
sauren. Ebenso wie beim menschlichen Haar, der Sehafwolle u. dem Seidenfibroin 
war das Mengenyerhaltnis Histidin: Łysin: Arginin anniihernd =  1: 4: 12, wahrend 
der Cystingeh. erheblichen Sehwankungen unterworfen ist. Vff. schlagen daher yor, 
ais chem. Charakteristikum der Keratingruppe auBer den Loslichkeitseigg. u. dem 
Verh. gegen Fermente auch dieses Mengenyerhaltnis der bas. Aminosauren aufzunehmen. 
(Journ. biol. Chemistry 93. 113—17. Sept. 1931. New Haven, Yale Univ.) Oh l e .

Fr. N. Schulz und Max Becker, Haliotisindigo. Im Gegensatz zu der Auffassung 
yon L e m b e r g  (C. 1932. I. 244) halten Yff. daran fest, daB das Haliotisblau ein Indigo- 
deriv. ist (vgl. C. 1931. II. 1155). Eine neue Stiitze fur diese Ansicht bilden spektroskop. 
Unterss., nach denen das Spektrum des Haliotisfarbstoffs (Maximum bei 605 /t/t) fast 
ident. ist mit dem des Indigoearmin (Maximum bei 609 fifi). (Ztschr. physiol. Chem. 
203. 157—61. 8/12. 1931. Jena, Uniy., Physiolog.-chem. Abt.) K o b e l .

E 6. T ie rp h y s io lo g ie .
Georg Banków, Sexuelle Hornione in ihrem Einfluji auf die numerisćhen Ver- 

dnderungen der Blutplattchen. Nach Kastration oder Unterbindung der BlutgefaBe 
der sexuellen Driisen sinken dio Blutplattchen 2 Monate lang ab, u. steigen dann an, 
ohno die Norm wieder zu erreichen. (Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol. 88. 113—26. 
19/11. 1931. Florenz, Patholog. Inst.) W a d e h n .

Bernhard Zondek, Uber die Hormone des Hypophysentorderlappens. V. Die Aus- 
scheidung des Follikelreifungshormons (HVH-A) im mensueUen Cyclus. VI. Der Einfluji 
der Ovarialtransplantation und der Sexualhormone auf die Ausscheidung des Follikel
reifungshormons (IIVH -A ) nach Kastration. (IV. vgl. C. 1931. I. 3368.) Die bei Auf- 
horen der oyariellen Funktion einsetzende vermehrte Produktion von Prolan A ist 
durch Injektion auch sehr hoher Follikulindosen nicht zu hemmen. (Klin. Wchschr. 10. 
2121— 23. 7/11. 1931. Berlin-Spandau, Geburtshilfl.-gynakol. Abt.) W a d e h n .

Walter Schoeller, Max Dohrn und Walter Hohlweg, Klinische Indikationen fur 
die Follikelhormonthcrapie und ihre Orundlage auf den bekannten biologischen Wirkungen 
des Tierezperiments. (Amer. Journ. med. Sciences 182. 326—34. Sept. 1931. 
Berlin.) W a d e h n .

H. Gardiner-Hill, M. D. Canib und J. Forest Smith, Die Behandlung ovarieller 
Insufficienz mit Ovarialextrakt (Ostrin). Erfolge bei sekundarer Amenorrhoe. (Lancet 
220. 464—67. 1931. London, St. Thomas Hosp.) W a d e h n .

Karl Kaufmann, Carl Muller und 0 . Miihlbock, Untersuehungen iiber einen 
stoffwechselwirksamen Eztrakt des Orariums. Nach nicht naher angegebener Methodo 
gewonnene Extrakte aus Follikelsaft zeigten sich entwicldungsbeschleunigend u. 
wachstumshemmend bei Froschlarven. Die Extrakte waren frei von Brunsthormon; 
Brunsthormon hat eine ahnliche Wrkg. nicht. Extrakte aus Gesamtoyar enthielten
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die stoffwechselwirksame Substanz nicht. (Klin. Wchschr. 11. 14—18. 2/11. 1931. 
Berlin, Univ. Frauenklin. der Charite.) WADEHN.

Guy Frederic Marrian, Die biologische Wirlcsąmkeit von Dioxy- und Tri- 
hydrozyostrin. Die nach Ma r r ia n  hergestellten Trihydroxyóstrinpraparato (C1SH„,03) 
hatten stets eino Wirksamkeit von 7—9 Millionen Mauseeinheiten im g. Nun hat Bu- 
TENANDT kiirzlich durch wiederholtes Umkrystallisieren des Trihydroxyóstrins ein 
Krystallisat erhalten, das um 8° hóher schmilzt ais das urspriingliche u. das biolog, 
sehr wenig akt. ist, aber die gleielio Zus. hat wie das urspriingliche Trihydroxy6strin 
u. sieli auch in Dioxyóstrin umwandeln laCt. Es ist aber nicht anzunehmen, daC die 
urspriinglich hóher akt. Substanz diese Eig. durch Bcimengung eines hochakt. Kórpers 
besaB, sondern es ist vielmehr anzunehmen, daB die beiden durch F. u. biolog. Akt. 
unterschiedenen Trihydroxyóstrino Isomcre sind, die fiir gewóhnlich stets im selbon 
Mengenverlialtnis vorkommen. Das Maximum der biolog. Wrkg. (Anzahl der briinsten- 
den Mause) nach Trihydroxyóstrin erfolgt 24 Stdn. nach der letzten Injektion. In- 
jektionsteehnik: 20 kastrierto Mauso 4-mal in Abstanden yon 12 Stdn. mit der wss. 
Lsg. spritzen. Abstriche dreimal am Tag bis zum Verschwinden jedes Brunstanzeichens.
— Dioxyóstrinpriiparato (C18H220 2) hatten kurz nach ihrer Herst. nach BUTENANDT 
eine Aktivitat von etwa 40 Millionen Mauseeinheiten im g. Diese Aktiyitat sinkt aber 
im Ycrlauf von 1—2 Wochen auf etwa 19 Millionen Einheiten im g, um sich nun nicht 
mehr zu andern. Dor F. war nicht bemerkenswert geandert. Auch im Ablauf der Brunst- 
rk. zeigt sich ein Unterschicd zwischen dcm hochakt. Dioxyóstrin-A- u. dem weniger 
akt. Dioxyóstrin-B-Praparat. Beim letzteren erscheint das Maximum der Brunstwrkg. 
34 Stdn. nach der letzton Injektion, das Auftreten der Brunst ist also im Vergleich 
zum Triliydroxyóstrin deutlich verzógert. Nach Verabfolgung eines A-Praparates treten
2 Maxima auf. Das erste tr itt 48 Stdn. nach der letzten Injektion; nach einem scharfen 
Abfall tritt ein z\veitesMaximum auf, dasvon der GO.—72. Stde. nach derletztenlnjektion 
dauert. — Das Vorlc. von 2 isomeren Dioxyóstrinen erklart manche Unstimmigkeiten 
in frulieren Befunden. B UTE X A ND T s krystallisiertes Follikelhormon ist wahrscheinlieh 
fast ganz Dioxyóstrin A, D o isy s  Theelin diirfte mit dem B-Isomeren ident. sein. — 
Die Methylierung der Phenolgruppe im Trihydroxyóstrin ergibt eine biolog, giinziich 
inakt. Verb. (Journ. Soc. chem. Ind. 50- Transact. 368—70. 25/9. 1931. London, 
Univ. Coli. Dep. of Physiol. a. Biochem.) W a d e h n .

Hans Otto Neumann und Franz Peter, Zur Melhodik der Iiormonspiegelbestimmung 
im Blut. Das Blut wird iiber Na-Citrat aufgefangen. Aus dem Citratblut liiBt sich das 
Folliculin ohne Schwierigkeit ausathern. Aus dom ausgeathertcn Blut liiBt sich das 
Yorderlappenhormon mit A. ausfallen u. durch Behandlung der Fiillung in W. in Lsg. 
bringen. (Klin. Wchschr. 10. 2086. 7/11. 1931. Marburg, Univ., Frauenklin.) W a d e h n .

E. Fauvet, Hypophysenhinterlappenhormone und Schwangerschaflstoxikosen. Dio 
bei der Schwangerschaftstoxikose auftretenden patholog. Erseheinungen sind beim Tier 
durch Vergiftung mit Hinterlappenhormon kunstlich hervorzurufen. Die Schwanger- 
schaftstoxikose ist durch eine Oberproduktion an Hinterlappenhormon hervorgerufen. 
(Klin. Wchschr. 10. 2125—29. 7/11. 1931. Leipzig, Univ., Frauenklin.) W a d e h n .

Kogoro Oikawa, Die Empfindlichkeit von Kaninchen, denen beide Nebennieren 
entjernt sind, gegeniiber Acetonilril. Kaninchen, denen beide Nebennieren entfernt sind, 
sind wesentlich empfindlicher ais n. Tiere oder einseitig nebennierenlose Tiere gegen- 
iiber der Vergiftung mit Acetonitril. Die Empfindlichkeitssteigerung ist am starksten
1 Woclie nach der Operation. (Tohoku Journ. exp. Med. 18. 1—26. 28/10.1931. Sendai, 
Tohoku Imp. Univ.) W a d e h n .

Kogoro Oikawa, Die Empfindlichkeit von Kaninchen, denen beide Nebennieren 
entfernt sind, gegeniiber Nicotin, Histamin, Ephedrin und Typhusraccine. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die Widerstandsfiihigkeit der Tiere war nach Entfernung der Nebennieren — 
besonders kurze Zeit nach der Operation — klciner ais n.; der Grad der Widerstands- 
fahigkeit war sehr abhśingig von der Zeit, die nach Entfernung der einen u. dann der 
anderen Nebenniere verflossen war. (Tohoku Journ. exp. Med. 18. 27—53. 28/10. 1931. 
Sendai, Tohoku Imp. Univ.) W a d e h n -

M. Tiffeneau, Synthetische Hormone und ihre Ersatzmittel. Synthetische Opotherapie.
I. Adrenalin und Nebenniere. II. Thyrozin und Schilddriise. Ausfiihrliche Zusammen- 
fassung der auf diesem Gebiet bisher erreichten chem., biochem. u. therapeut. Ergeb- 
nisse. (Anales Farmacia Bioąuimica 2. 121—50. 31/10. 1931.) W il l s t a e d t .

Hans Karłheinz Meyer, V er suche zur Kreiilauf behandlung mit Adrenalin-Atropin- 
lósungeti. Im Tierexperiment wird gezeigt, daB das Adrenalin reflektor, sowie un-
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mittelbar bereits unter physiol. Bodingungen u. noch mehr unter patholog. (yagoton.) 
Kreislaufschadigungen hervorrufen kann, die durch gleichzeitige Atropin-Gaben ver- 
hiitet u. bcseitigt werden kónnen. Am gesunden Menschon kann entsprechcnd dio 
adrenalinartige Wrkg. des Sympalol yerstarkt u. yerlangert werden. In Ubertragung 
dieser Ergebnisse auf den kranken Menschen iassen sich aussichtsreiche therapeut. 
Methodcn erkennen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 162. 605—16. 15/10. 1931. 
Leipzig, Med. Univ.-Klin.) OPPENH EIM ER.

W. M. Wesselkina, Beeinflu.pt Adrenalin den Ein- und Austrilt von Milchsaurc- 
ionen aus den Muskeln ? Frosclimuskeln wurden in IllNGER-Lsg. bzw. in adrcnalin- 
haltige RlNGER-Lsg. getaucht u. dio aus den Muskeln austretende Milchsaure in beiden 
Fallen bestimmt. In einer andercn Yersuchsserie wurde zu den Lsgg. Na-Lactat gefiigt 
u. die von den Muskeln aufgenommene Milchsaure gemessen. In den Yerss. mit Adrenalin 
wurde in der erston Serie Milchsaure vermehrt aus dem Muskel ausgeschieden, in der 
zweiten Serie weniger Milchsaure aus der umgebenden FI. aufgenommen. Durch 
Adrenalin wird der Zerfall des Glykogens im Muskel yerstarkt. Die beobachteten 
Tatsachen erkliiren sieli daher ais einfache Diffusionserseheinungen. (Ztsehr. ges. exp. 
Medizin 79. 630—34. 1/12. 1931. Leningrad, Abt. f. cxp. Pathol. des wissenschaftl. 
Inst. P. F. L e s s h a f t .) p W a d e h n .

A. Schittenhelm und B. Eisler, Ober die Wirkung des Adrenalins auf den Blut- 
jodspiegel. 2 Reaktionstypen. 1. Bei Menschen mit n. Blutjodspiegel, bei myxódematósen 
oder vegetativ-stigmatisierten Pcrsonen erfolgt naeh Adrenalin ein Anstieg des Blut- 
jodspiegels; das Maximum ist 30 Sek. naeh der Injektion, in 24 Stdn. wieder n. Werte.
— 2. Bei Basedowkranken mit erhohtem J-Spiegel sinkt naeh AdrenaUn der Blut
jodspiegel. (Klin. Wchschr. 11. 9. 2/11. 1931. Kiel, Med. Uniy.-Khn.) W a d e h n .

Jeno Friesz und Erno Mohos, Blutmilchsaure und Adrenalin. Unters. der Wrkg. 
yon Adrenalin bei yerschiedenen Krankhcitszustandon, insbesondore Schilddriisen- 
erkrankungen. (Ztsehr. klin. Med. 118. 193—97. 6/11. 1931. Budapest, I. Med. Klin. d. 
PAzmA.VY PETER-Univ.) Wa d e h n .

S. Winokuroff und S. Epstein, Ober die Wirkung der Schilddriisenprdparate auf 
einige biochemische Veranderungen in den Muskeln und in der Leber der Axolotl. Unterss. 
an n. u. unter Schilddriisenwrkg. umgewandelten Axolotlen. Im Muskel war der Ge- 
samt-N unyerandert, der NichteiweiB-N unter Schilddriisenwrkg. yermehrt, anorgan. 
P  u. saureloslicher P unyerandert, Pyrophosphorsiiurc merklich yermindert. In der 
Leber ist Glykogen yermindert. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 79. 747—51. 1/12. 1931. 
Charków, Ukrain. Inst. f. exper. Endokrinol. u. Organtherap.) W a d e h n .

A. Schittenhelm und B. Eisler, Thyroxin und Zentralnervensystem. Naeh 
Thyroxininjektion ist der J-Geh. im Tuber cinereum gesteigert u. zwar proportional 
dem Zeitinteryall zwischen der Thyroxinzufuhr u. der Tótung der Tiere. Andere Teile 
des Zentralnervensystems zeigten dieso Steigerung des J-Geh. nicht. Das Thyroxin 
oder sein assimiliertes Deriv. diirfte im Zwischenhirn — Tuber cinereum — gespeichert 
werden. Die Speiclierung fiihrt zu stofflichen Veranderungen der Zcntren, die sich 
dann in der Peripherie ais zentralnervóse Stórungen kundtun. — Die Entfernung der 
Schilddruse senkt den J-Geh. des Tuber cinereum, wahrend die andern Teile des 
Gehirns nicht betroffen werden. (Klin. Wchschr. 11. 9—10. 2/11. 1931. Kiel, Med. 
Univ. Klin.) W a d e h n .

Wilhelm Stockheim, Untersucliungen iiber den Wirkungsmechanismus des Thyr- 
oxins. Unterss. an Hunden, die in yerschiedenem Erniihrungszustande iiber kiirzere 
oder langerc Zeit Thyroxin in yerschiedenen Dosen erhielten. Eine Reihe yon Analysen- 
daten wird mitgeteilt. (P fl u g e r s  Arch. Physiol. 228. 469—80. 22/10. 1931. Bonn,
Univ. Physiol. Inst.) WADEHN.

Ernst Herzfeld, Pani Mayer-Umhófer und Scholz, Fische ais Testobjekte fiir 
pharmakologische V er suche (Sludien zur Basedowlherapie). Jungfische (einsommerige 
Hechte) wurden 8—10 Stdn. pro Tag in ein W . gesetzt, dem Normablut, Hamokrinin, 
Thyroxin oder Basedowblut zugesetzt worden war. Nur das Basedowblut beeinfluBte 
dio Tiere, u. zwar so, daB das Langenwaclistum hinter der Gewichtszunahme zuriick- 
blieb. — Jungfische sind im Gegensatz zu Kauląuappen fast das ganze Jahr iiber zu 
Verss. yerwendbar. (Klin. Wchschr. 10- 788—89. 1931. Berlin, III. Med.Uniy.-Poliklin., 
Berlin-Friedrichshagen, PreuB. Landesanst. f. Fischerei.) WADEHN.

Emst Herzfeld, Paul Mayer-Umhofer und Scholz, Fische ais Testobjekte fiir 
pharmakologische Versuche. II. Wirkung von Schilddriisenderivaten wid Blutschutz. 
(I. ygl. yorst. Ref.) Bachforellenbrut war im Gegensatz zu don Heeliten unempfind-
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lich gegen Basedowblut, Thyroxin verursachte innerhalb 1—2 Tagon dunkle Ver- 
farbung u. typ. Krampfe, naeh 10 Tagen doutliche Wachstumshemmung. Durch Zusatz 
von Frisehblut oder Trockenblut (Hamokrinin) werden die durch Thyrosin sonst yer- 
ursachten Erschcinungen verhindort. Dieso Ergebnisse sind eine experimentelle Stiitzo 
fiir die durch Blum  angegebone Therapie des Basedow. (Klin. Welischr. 10. 1908 bis 
1910. 10/10. 1931. Berlin, III. Med. Uniy.-Poliklin., Berlin-Friedrichshagen, Preufi. 
Landesanst. f. Fischerei.) W a d e h n .

E. Speranskaja-Stepanowa, Zur Physiologie der Nebenschilddrusen. Bei Reizung 
der sympath. Nervenfasern, die die Nebenschilddrusen versorgen, produziert dio Driiso 
ein Hormon, das direkt u. indirokt (uber das sympath. Nervensystem) den Ca-Goh. im 
Blut beeinfluBt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 79. 523—27. 7/11. 1931. Leningrad, Staatl. 
Inst. f. exper. Med.; Abt. f. exper. Pharmakol.) W a d e h n .

C. H. Best, Das Insulin. Ubersicht. (Wien. med. Wchschr. 82. 3—6. 1932. 
Torento, Univ., Physiol. Abt. des Hygicn. Inst.) WADEHN.

John Sjoqvist und Erik Jorpes, Die schwedische Insulinherstellung. Besprechung 
der Herst. u. Eigg. des Insulins Sal u. Insulins Vitrum. (Svensk farmac. Tidskr. 35. 
637—44. 30/11. 1931.) , W il l s t a e d t .

M. Taubenhaus und S. Rosenzweig, Uber die Wirkung des Insulins auf das 
Bluteiweipbild und dereń Beeinflussung durch Kohlehydralgaben und Coffein. Nacli 
Insulin steigt beim Menschen das GesamteiweiB im Blut an, dies ist hervorgerufen 
durch eino deutliche Vermehrung des Globulins. Der Quotient Albumin: Globulin 
sinkt stark ab. Kohlehydratzufuhr oder Coffeininjcktion auf der Hóhe oder vor der 
Hypoglykamie bewirken ein Absinken der durch Insuhn erhóhten Globulinę, wobei 
der Blutzucker unbeeinfluBt bleibt. (Ztschr. klin. Med. 118. 719—35. 4/12. 1931. 
Krankenh. der Stadt Wien, Abt. f. Stoffwechsel- u. Erniihrungsstórung.) Wa d e h n .

H. Heller, Der Einflup des Insulins auf die Magenlatigkeit. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 79. 607—29. 1/12. 1931. Berlin, Stadt. Krankenh. Friedrichshain, II. Innero 
Abt. — C. 1931. II. 2629.) W a d e h n .

C-D. Christie und R. F. Hanzal, Insulinresoi-ption durch die Bindehaut bei 
Kaninchen. Insulin wird beim Kaninchen naeh dem Eintraufeln auf die Bindehaut 
sehnell resorbiert; der Blutzuckerabfall dauerto 4—5 Stdn. gegen 5—6 Stdn. bei sub- 
cutaner Injektion. Zur Erzielung gleichen Effekts muB bei dieser Art der Anwendung 
60% mehr ais bei der Injektion angewandt werden. (Journ. clin. Investigation 10. 
787—93. 20/10. 1931. Cleveland, West. Bes. Univ., Dep. of Med.) W a d e h n .

L. Haberlandt, tjber ein Hormon der Herzbewegung. XX. Mitt. Weitere Unter- 
suchungen an Wirbellosen: Versuche an Limuluslierzen. (P fl u g e r s  Arch. Physiol. 
228. 595—603. 22/10.1931. Innsbruck, Univ. Physiol. Inst. — C. 1931. II. 1714.) W a d .

E. Sharpey-Schafer, Die Physiologie der inneren Sekretion. tlberblick. (Naturo 
128. 441—52. 12/9. 1931.) _ W a d e h n .

Howard H. Beard und Victor C. Myers, Sludien iiber die durch die Erndhrung 
bewirkte Anamie bei der Patie. I. Einflufi von Eisen auf die Blutregeneration.. Ganz 
jungę Ratten wurden durch ausschlioBIiche, 6 Wochen fortgesetzte Milchfiitterung 
anam. gemacht u. die Wrkg. von Fo in verschiedencr Form untersucht. Von 0,25 mg 
Fo pro Tag an wurde Hamoglobinzunahme u. Anstieg der Erythrocytenzahl innerhalb 
von 4—6 Wochen gefunden. Wurden taglich 0,5 mg Fe gegeben, so trat die Erythro- 
cytennoubldg. etwas schneller ein. Am wirksamsten waren 2 mg Fe taglich; hier 
stellten sich schon naeh 1,8 Wochen n. Zell- u. Hamoglobinzahlon ein. GroBere Mengen 
Fe wirkten nicht giinstiger. — Fe war in Form von Elektrolyteisen verwendet u. ais 
Clilorid der Milch zugesetzt worden. Dor Cu-Geh. des verwendeten Fe-Praparats bo- 
trug nur 0,0018%. — Da das anorgan. Fe selbst doutliche Wrkg. auf die Blutbldg. 
zeigte, erscheint es unnotig anzunehmen, daB andero Substanzen dio Fe-Wrkg. unter- 
stiitzen miissen. (Journ. biol. Chemistry 94. 71—88. Nov. 1931. Cleveland, Western 
Res. Univ. Bioch. Dept. Med. School.) F. Mu l l e r .

Victor C. Myers und Howard H. Beard, Sludien iiber die durch die Erndhrung 
bewirkte Anamie bei der Eatte. II. Einfluft von Eisen mit Zusatzen anderer anorganischer 
Elemente auf die Blutregeneration. (I. vgl. vorst. Ref.) Es wurden 16 anorgan. Elemente 
zusammen mit 0,05 mg Fe pro Tag an anam. gemachte Ratten verfiittort. Co, Mg u. 
Al wirkten nicht, dagegen andere Elemente unterstiitzend u. beschleunigend auf die 
Blutfarbstoff- u. dieBlutzoUon-Neubldg. Dic optimalen Dosen waren in mg: Cu 0,025, 
Ni 0,05, Ge etwa 0,05, As 0,01, Mg 0,1, Ti wahrscheinlich 0,1, Zn 0,1, Hg 0,04, Rb, V, 
Cr, Se wahrscheinlich 0,05. — Wenn zu Fo-Mengen zwischen 0,05 u. 0,25 mg pro Tag
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diese Elemente beigegeben waren, erwies sich Cu ais das wirksamsto. — Die Ergebnisse 
sprechen nicht dafiir, dafi Cu besonders spezif. wirksam ist ais Unterstiitzung der Fe- 
Wrkg. auf die Blutbldg. Die anderen Elemento scheincn in gleicher Weiso in dicsem 
Sinne katalyt. zu wirken. (Journ. biol. Chemistry 94. 89—110. Nov. 1931.) F. Mu l l e r .

Howard H. Beard, Catherine Rafferty und Victor C. Myers, Studien iiber die 
durch die Ernahrung bewirkte Andmie bei der Ratte. III. Die Verhutung von Anemie 
mit Hilfe anorganischer Elemante. (II. ygl. yorst. Ref.) Die Entstohung der Anamio 
kann durch Zugabc von anorgan. Fe zu reiner Milchnahrung yerhiitet werden. Bei- 
gabon yon Cu, Ni, Mn oder As wirkten nicht besser ais Fe allein. (Journ. biol. Che
mistry 94. 111—15. Nov. 1931.) F. Mu l l e r .

Victor C. Myers, Howard H. Beard und Broda O. Barnes, Studien iiber die 
durch die Ernahrung bewirkte Andmie bei der Ratte. IV. Die Erzeugung von Hamo- 
globindmic und Polycylhdmie bei normalen Tieren mit Hilfe von anorganischen Ele- 
menlen. (III. ygl. yorst. Ref.) Wenn man anfangs durch Milchfutterung anam. gemachte 
jungo Ratton iiber den Zustand der Blutfarbstoffrogeneration hinaus oder wenn man 
erwachseno Ratton unter Zusatz yon anorgan. Elementen liingero Zoit ernahrtc, so 
nahmon rote BlutkSrperchen u. Hamoglobin iiber die Norm zu. So wirkten 0,5°/o V 
u. l°/o V oder Co, ferner 0,1 mg Ge, Zn oder Mn, 0,05 mg Cu oder Ni, 0,01 mg As mit
0,5 mg Fe in Milcli anregend auf die Blutbldg. iiber das n. MaB hinaus. Statt 13—14 g 
Hamoglobin pro 100 ccm u. 7—8 Millionon Erythrocytcn pro emm wurden bis zu 
20 g Hamoglobin pro 100 ccm u. bis iiber 13 Millionon Erythrocyten pro emm erzielt.
— 0,5 mg Fe allein wirkte aber fast ebenso stark, wie wenn noch andere anorgan. Stoffc 
zugegoben waren. (Journ. biol. Chemistry 94. 117—22. Nov. 1931.) F. Mu l l e r .

Howard H. Beard, Reginald W. Baker und Victor C. Myers, Studien iiber die 
durch die Ernahrung bewirkte Andmie bei der Ratte. V. Die Wirkung von Einen und 
Eisen, ergdnzt durch andere Elemente, auf den liiglichen Bedarf an Retieulocyten, Erythro
cyten uiid, Hamoglobin. (IV. ygl. vorst. Ref.) Es wurden tiiglich auBer den Erythro
cyten auch die Reticulocyten gezahlt, ferner Hamoglobin bestimmt. Bei der durch 
roine Milchfutterung entstchendcn Aniimie steigt die Zahl der Retieulocyten, die sich 
dann nicht in reife Zellen umwandeln. Zugabo yon 0,25 mg Fo tiiglich bewirkte zu- 
niichst weiteren Anstieg der Reticulocyten fur wenige Tage u. dann eine Abnahme 
mit gleichzeitigem Anstieg der Erythrocyten u. des Blutfarbstoffs. Das Resultat spricht 
dafiir, daB Fe die blutbildenden Organe hauptśachlich zur Entstehnng neuer Reticulo
cyten anreizt. — Beigabe von anderen anorgan. Elementen, wie Cu, As u. a. zu 0,25 mg 
Fe taglich bewirkte keine starkere Zunahmo der Retieulocyten u. keine schnellere 
Anderung in der Blutbldg. ais Fe allein, auBer daB die Reticulocyten etwas sehncller 
schwinden u. die reiferen Zellen u. der Blutfarbstoff etwas schneller anstiegen ais durch 
Fe allein. (Journ. biol. Chemistry 94. 123—34. Noy. 1931. Cleveland.) F. Mu l l e r .

Howard H. Beard, Studien iiber die durch die Ernahrung bewirkte Andmie bei der 
Ratte. VI. Die Wirkung von anorganischen Elementen auf die Schnelligkeit der Blut- 
regenemlion und des Wachśtums. (V. ygl. yorst. Ref.) Es besteht oine klare Beziehung 
zwischen Zunahmo des Hiimoglobins u. Anstieg des Kórpergewichts. Unter der Wrkg. 
des Fe setzen beide Prozesse ziemlich zur gleiclien Zcit cin. — Beigabe von optimalen 
Dosen anderer anorgan. Elemente zu 0,5 mg Fe taglich erzeugten noch schnelleres 
Wachstum ais Fe allein. — Bei niclit wirksamen Dosen dieser Elemente war das Waclis- 
tum geringer ais durch Fo allein. (Journ. biol. Chemistry 94. 135—46. Nov. 1931. 
Clcyeland.) F. Mu l l e r .

Dionys V. Klobusitzky, IJber die Frage der Einlieit der Serumeiweipfraktionen. 
Ubersichtsreferat. (Kolloid-Beih. 32. 382—400. 1931. Pćcs, Uniy.) W a j z e r .

A. J. Weil und F. Besser, Die antigenen Eigenschaften von Cholesterin, Cholzsłerin- 
deriialen und synthetischem Lecithin. Reines Cholesterin u. Dihydrocholeslerin zeigen 
Antigeneig. vom Typ der Haptene. Die mit ihnen erhaltcnen Antisera sind von hoher 
Spezifitat. Die gleiche Eig. besitzt synthet. hergestelltes Distearyłlecithin. Dio Wrkg. 
des Lecithins in vitro wird auch beim Arbeiten mit den reinen Substanzen durch Chole- 
sterinzusatz yerstarkt. (Klin. Wchschr. 10. 1941—44. 17/10. 1931. Freiburg i. Br., 
Medizin. Klinik.) F r a n k .

Alexis Lawrence Romanoff, Wachstum und chemische Zusammensetzung des Eis 
des funktionierenden Hiihnerovars. Unters. von Eiern von Gallus domesticus in yer- 
schiedenen Reifestadien auf Trockengeh., pn-Zahl, Dichte, Ca u. Fett u. Jodzahl u. 
Refraktion des Fettes. (Biochemical Journ. 25. 994—96. 1931. Ithaca, Cornell Univ., 
Agric. Exper. St-at., Lab. of Exper. Biol.) W a d e h n .
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Thomas B. Parks, U ber d en  N uh rw ert ton Cerealien und dessen Beziehung zu 
Fabrikationsprozcssen. Es wurden die Vitamin-B-Komploxwerte einiger Woizen- u. 
Hafersorten, unbeliandolt u. nach versehiedenor techn. Behandlungsweise in Ratton- 
verss. festgestellt. (Iowa State Collego Journ. Science 5. 349—50. Juli 1931. Iowa. 
Stato Coli., Dep. Chem.) S c h w a ib o ld .

W. Pfannenstiel, Weitere Versuche 'iiber den Einflu/3 ton Vitaminen und Galcium 
auf experimcntelle Staphylokokkeninfektionen der Haut. (Vgl. C. 1930. II. 1390.) Verss. 
an Kaninchon u. Katzon mit dem Praparat O s s a (Wurzolkeimlinge, Vitamine). Bei 
nicht spezif. yorbehandelten Tioren yerursachte Verfutterung desPriiparats erhóhte Resi- 
stonz gegon Allgemeinorkrankungen u. einen giinstigoren Heilungsverlauf lokalor 
Stapliylokokkeninfektionen dor Haut. Bei spezif. yorbehandelten Kaninchon (Immun- 
tieron) wird der Impfschutz orhóht. Schiidliche Wrltgg., insbe8ondero Hypervitaminose, 
wurden nicht beobaehtot. (Ztsehr. ges. oxp. Medizin 77. 218—25. 2/6. 1931. Munster, 
Univ., Hygien. Instit.) SCHWAIBOLD.

Willy Weitzel, Die Pftanzenfarbstoffe und das Vitamin A. Ubersichtsbericht. 
(Ztsehr. Vitaniin-Kunde 1931. 58—59. Bad Durkhoim.) Sc h w a ib o l d .

Milton Wight Taylor, Fortpflanzung und, Lactation bei tereinfacliten Futter- 
gemischen. InVerss. anRatten wurde festgestellt, daB bei einem FuttergcmischvonCasein, 
Salzen, Lebertran, A.-extrahierten Wcizonkeimlingen u. Dextrin n. Fortpflanzung erzielt 
werden kann, der Lebertran also Vitamin E enthielt. Bei Butter war dies nicht der 
Fali. Durch Eingabe von PAe. oder Mineralól wurde die Fortpflanzung gestórt. Ein 
Mustor von Zuckerrolirmelasse war Vitamin-E-haltig. Es wird eino yerschiedene 
Wrkg. mehrorer synthet. Futtergemischo auf die Fortpflanzungsfahigkeit bei mann- 
lichen bzw. weiblichen Tieren festgestellt. Durch einen Geh. von 1% Eisenchlorid 
im Futter scheint Vitamin A zerstórt zu werden. Getreidekórner waren guto Quellen 
von Vitamin B, jedoch nicht yon Vitamin G. (Iowa State Collego Journ. Science 5. 
355—57. Juli 1931. Iowa Stato Coli., Dep. Chem.) Sc h w a ib o l d .

Philips van Hauten, Etwas uber D-Vitamin. Ubersichtsbericht. Chemisches u. 
Physiologisches. (Ztsehr. Vitamin-Kunde 1931. 44—48.) Sc h w a ib o l d .

H. Poelt, Vllraviolelt beslrahlte Uefe fiir Kiihe. Ein Beitrag zur Bekampfung der 
Rachitis. Bericht iiber eigeno fruher bekanntgegebono Unterss. u. diejenigen anderer 
Autorcn. Bcfiirwortung der Verfutterung geeignoter, ultraviolett bestrahlter Hefe an 
Kiihe, besonders fiir Erzougung von Kindermilch, wegen dos liohen antiraeliit. Wortos 
dor dabei gewonnenen Milch u. wegen der sonstigen Vorteile (Ertrag, Zustand der Tioro 
u. a.). (Ztsehr. Vitamin-Kunde 1931. 53—54. Schloifiheim.) Sc h w a ib o l d .

K. Scheer, Die Prophylaxe der Rachitis durch beslrahlte Milch. Bericht iiber zahl- 
reicho Unterss. an Kindern, wonach bestrahlte Milch sieh in geeigneter Dosierung gut zur 
Heilung yon Rachitis, in geringerer Dosis besonders auch zur Prophylaxe gegen diese 
Erkrankung eignet. (Journ. State Med. 39. 607—09. Okt. 1931. Frankfurt.) Sc h w a ib .

Versa V. Cole und Fred C. Koch, Eine Unlersuchung iiber die Phosphorterleilung 
im gestreiften Muskel der Ratte unter dem Einflu/3 ton Alter, Futterung und bestrahltem 
Ergosterin. Dio Unterss. wurden an den in geeigneter Weiso isolierten Wadenmuskoln 
entsprochend ernahrter Ratten durehgefiihrt. Bei rachitogener Ernahrung trat ein 
erhebliehes Sinken des gesamten, des saureloslichen u. saureunl. Phosphors ein. Der 
gesamte P-Geh. sinkt boi dieser Kost in 50 Tagen auf einen sehr niedrigen Wert u. 
steigt dann zu dem n. Wert des erwaclisenen Tieres. Bei n. Kost ist der Verlauf um- 
gekehrt. Der saureunl. Phosplior ist beim Entwóhnen am hochsten u. sinkt dann schnell 
u. weitergehend bei rachitogener Kost, erhebt sieh dann in 90—100 Tagen zu n. Hohe. 
Der siiureloslicho Phoaphor ist beim Entwóhnen am niedrigsten u. erhoht sieh dann 
bei n. Kost schneller ais boi rachitogener. Nach 60 Tagen sind in beiden Fallen dio 
Werto gleich. Der Geh. an labil gebundenem Phosplior erhoht sieh 2 Wochen nach dem 
Entwóhnen schnell zu n. Hohe bei beiden Fiitterungsarten. Bestrahltes Ergosterin, 
in 2800—-20 000-facher Menge der therapeut. Dosis gegeben, anderto die bei rachitogener 
Kost bestehenden Werte nicht. (Journ. biol. Chemistry 94. 263—72. Nov.- 1931. 
Chicago, Univ., Dep. Physiol. Chem. u. Pharm.) ScnWAlBOLD.

O. N. Massengale, Charles E. Bills und Paul S. Prickett, Faktoren, die den 
Gehalt der Hefe an Ergosterin bestimmen. II. KolilehydraJtąuellen. (I. vgl. C. 1930. II. 
1566.) Eine bestimmto Hefeart— S a c o k a r o m y c e s  c e r e v i s i a e  — wurde 
bei bestimmter Grundnahrlsg. in verschiedenen Kulturen mit mehreren Kohlehydrat- 
arten geziichtet. Der Ergosteringeh. war bei Ernahrung mit Di- u. Trihexosen hóher 
ais mit Monohexosen. Diese Beziehung sowio die Tatsache, daB der N-Geh., der Geh.
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an nicht ergosterinartigen Lipoiden u. der Ernahrungszustand der Hefe keine Be- 
ziehungen zum Ergosteringeh. aufweist, deutet darauf hin, daB Ergosterin ein primares 
Prod. des Kobleliydratstoffwechsels ist. Es wird angenommen, daB bei der Spaltung 
des komplexen Zuckers dio dabei entstehenden Hexosen leichter in Ergosterin iiber- 
gefiihrt werden konnen ais die stabilen Monohexosen. (Journ. biol. Oliemistry 94. 
213—19. Nov. 1931. Evansville, Mead Johnson Co.) Sc h w a ib o l d .

Alfred F. Hess, Frieda S. Berliner und Mildred Weinstock, Eine Untersuchung 
■iiber den relaliven Aschegehall der Metaphysen und Schdfte von Knochen. (Vgl. C. 1931.
II. 263.) Die Unterss. der entsprechenden Knochenteile von Batten zeigten, daB 
Osteoporosis des Schaftes mit Racliitis einhergeht u. gleichzeitig von einem Asehen- 
verlust der Metaphyse begleitet ist. Bei der Heilung ist nicht nur der absol. Aschegeli. 
der Metaphyse gróBer ais der des Schaftes, sondern die Verkalkung der ersteren ver- 
iauft auch schneller. Durch Rontgenaufnahme konnte dor Zuwachs yon 1 mg Asche- 
bestandteilen in dor rachit. Epiphyse festgestellt werden. Die Knochenasche n. alterer 
Ratten ist hóher ais diojenigo jungerer Tiere, walirond der anorgan. Phosphor im Serum 
bei jiingeren Tieren hoher ist. (Journ. biol. Chemistry 94. 9—19. Nov. 1931. New York, 
Columbia Univ., Dep. Pathol.) Sc h w a ib o l d .

Werner Freudenberg und Leopold R. Cerecedo, Unlersuchungen iiber das anti- 
neuritische Yitamin. I. Uber die Benutzung der Albinomaus ais Versuchstier zur Be- 
stimmung der Starkę von anlineuritischen Konzentrałen. (Vgl. C. 1930. I. 1641.) Nach 
dem Isolierungsverf. von J a n  s e n  u . D o n a th  wurde ein sehr wirksames antineurit. 
Konzcntrat aus Reispolierabfiillen erhalten. Das wirksamste Praparat heilto Polyneuritia 
bei der Maus in tśiglichen Dosen von 0,025 mg. Dio Ergebnisse bestatigen diejenigen 
yon JANSEN u . D o n a th  an einer weiteren Tierart. Es konnte gezeigt werden, claB 
die Maus aus yerschiedenen Griinden (kleinere Substanzmengen, schncllerer Verlauf 
u. a.) yorteilhaft ais Versuchstier zur Wertbest. yon antineurit. Konzentraten ver- 
wendet werden kami. (Journ. biol. Chemistry 94. 207—12. Nov. 1931. Berkeley, Univ., 
Med. School.) S c h w a ib o ld .

Robert Henry Aders Plimmer, William Henry Raymond und John Lowndes, 
Emahrungsversuche. X. Vergleicliende Vitaviin-B1-Werte von Nahrungsmitteln. Ce- 
realien I I .  (IX. ygl. C. 1929. II. 1812.) Die Verss. wurden wie friiher an Tauben 
durchgefiihrt, jedoch so, daB die Mindestmenge festgestellt wurde, die fur 26 Wochen 
Gewichtserhaltung der Vorsuohstiere gewiihrleistete. Das Versuehsmatcrial wurde mit 
weiBem Mehl yermischt gegeben unter Zugabe yon 1% Lobertran u. Fischmehl. Auf 
Grund der Ergebnisse wird eine Zusammenstellung der absol. Mengen der einzelnen 
Prodd., die notwendig sind, gegeben u. ferner relative Vitamin-B-(Bj)-\Verte, die im 
Vergleich zu Trockenhefo (=  100) u. a. sind: Marmito (IIofeoxtrakt) 67, Weizenkeim- 
lingsextrakt 62, Backerhefe 33, Kleie 20, Hirse 13, Woizen 10, Malz 10, Gerste 10, 
Roggen 10 usw. (Biochemical Journ. 25. 691—704. 1931. London, St. Thomas Hosp. 
Med. School.) Sc h w a ib o l d .

Carl Naeslund, Beitrag zur Frage nach dem Oehalt der wilden Waldbeeren an 
C-Vitamin. Durch entsprechende Fiitterungsverss. an Meersehweinchen ergab sich, 
daB das feste Zellgowebo (Schale u. Kerne) der Preifielbeere keinen merklich hoheren 
Geh. an C-Vitamin zu besitzen scheint ais der ProBsaft. Dor Vitamin-C-Ceh. war iiber- 
haupt bei dieser Beere so gering, daB die ant.iskorbut. Schutzdosis unter der Toleranz- 
grenzc (ca. 50 ccm Saft) des Meerschweinchcns fur die Beere lag. (Acta med. Scandinavia 
76. 425—36. 30/9. 1931.) Sc h w a ib o l d .

A. R. Kemmerer und W. R. Todd, Uber die Wirkung der Fiitterung auf den 
Mangangehalt der Milch. (Vgl. C. 1932.1. 91.) Bei n. Fiitterung produzierten mehrere 
Ktihe oine Milch mit einem Mn-Geh. von etwa 0,03 mg im Liter. Dieser Mn-Geh. wurde 
nicht yeriindert durch Zugabe yon soviel Mangansulfat, daB die natiirliche Einnalimo 
yerfunffacht wurde. Der Mn-Geh. der Milch yon Zicgen bei n. Fiitterung war etwa
0,082 mg. Bei 5—lOfacher Erhólmng der Mn-Aufnahme durch Zugabe von Mn-Salz 
erhóhte sich der Mn-Geh. der Milch nur geringfiigig. (Journ. biol. Chemistry 94. 317 
bis 321. Nov. 1931. Madison, Uniy., Dep. Agric. Chem.) Sc h w a ib o l d .

Willis D. Gallup imd Ruth Reder, Untersuchungen iiber die Oiflwirkung von
Gossypol. II. Die Wirkung von Gossypol auf die scheinbare Verdaulichkeit von Protein, 
Felt und Kohlehydrat und auf die Absorption von Glucose aus dem, Verdauungstrakt der 
Itatle. (Vgl. C. 1931.1. 3138.) Es wurde die Einw. yon maBigen Mengen von Gossypol, 
dem Futter beigemischt, untersucht. Die Verss. wurden mit Unterbrechungen iiber 
90 Tage durchgefiihrt. Die Yerdauungskoeff. yon Protein, Fett u. Kohlehydrat waren
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bei Tieren, die tiiglich 7—l i  mg Gossypol erhielten, nicht merklich yeriindert gegon- 
liber Normaltieren, die Baumwollsamenol erhielten. Auch die Absorptionskoeff. bei 
Tieren, die 0,12% Gossypol im Futter erhielten, waren nahezu n. Die chroń. Gossypol- 
vergiftung scheint also nicht Stórungen in der Verdauung oder Resorption zuzuschreiben 
zu sein. (Journ. biol. Chemistry 94. 221—32. Nov. 1931. Stillwater, Agric. Exp. 
Stat.) Sc h w a ib o l d .

W. S. Iljin und J. Th. Kusnetzow, Uber das Verhalten des tierischen Organismus 
bei pankrealischem Diabeles zu einigen Arten von Kolilehydratcn. III. Mitt. Zur Analyse 
der Wirkung von hezosediphosphorsaurem Natrium auf diabetischen und normalen 
Organismus. (II. vgl. C. 1929. II. 1025.) Bei Katzen ricf naeh voUkommener Ent- 
fernung des Pankreas subeutan injiziertes Natriumhexosedipliosphat starkę u. ziemlich 
lango anhaltende Senkung des Blutzuckers, manclnnal bis zur Norm, hervor. Dor 
Blutzucker n. Katzen wird dagegen nicht beeinfluBt. Beim diabet. Tier stieg auch der 
anorgan. P im Blut ziemlich Jang anhaltend. Einige Małe ging der Blutzuckersenkung 
unbedeutende Hyperglykiimio voran. — Auch Natriumglyceropliosphat spaltet naeh 
subcutaner Zufuhr anorgan. P ab. Trotzdem sank weder naeh kleinen, noch naeh 
groBen giftigen Dosen yon Natriumglyceropliosphat beim diabet. Tier der Blutzucker- 
geh., obwohl der Geh. des Blutes an anorgan. P gestiegen war. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 
79. 635—52. 1/12. 1931. Leningrad, Inst. Lesshaft, exp. pathol. Abtlg.) F. Mu l l e r .

Norman Risborough Lawrie, Das Verhalten von Jodbenzol und p-Jodphenyl- 
mercaptursaure im Organismus der Iiatte und des Kanincliens. Jodbenzol wird von der 
Ratte in p-Jodphenylmercaptursiiure iibergcfuhrt; das Kaninchen bewirkt diese Um- 
wandlung nur in sehr geringem Umfang. Keines der beiden Nagetiere ist imstande, 
die p-Jodphenylmercaptursaure zu Atherschwefelsauren zu oxydieren; dic von Ga lló w  
u. H e l e  (O. 1928. I. 2861) beim Hund naeh Verabreichung von Chlor- oder Brom- 
phenylmereaptursaure beobachteto Hamoglobinurie war hicr nicht naehzuweisen. 
(Biochemical Journ. 25. 1037—44. 1931. Cambridge, Biocliem. Lab.) Os t e r t a o .

R. Fikentscher, H. Fink und E. Emminger, Untersuchungen an Knochen 
waclisender Saugeliere naeh Injektion verschiedenartiger Porpliyrine. Verss. an Meer- 
schweinchen, Kaninchen u. Hunden mit Injektionen von Hdmatoporpliyrin. t)ber- 
wiegende Porphyrinablagerung wurde im Gebiet des starksten Wachstums, in den 
Róhrenknoehen, beobaehtet. Einwandsfrei konnte im Knorpel Porphyrinablagerung 
beobachtet werden, aber nur dort, wo eino Verkalkung der Knorpelgrundsubstanz 
yorlag. (Klin. Wchschr. 10. 2036. 31/10. 1931. Munchen, Patholog. Inst. d. Univ.) Fk.

J. Chevalier, Verwendung der Pyrethrine in der Iluman- und Velerinarmedizin 
und in der Hygiene. Die Pyrethrine wirken ausgesprochen anthelmint. u. yermicid bei 
Menschen u. Vieh. (Recherclies et Inyentions 12. 347—48. Nov. 1931.) Gr im m e .

Anglade, O. Gaudin und Arcony, Einige klinisclie Ergebnisse der Verwendung 
von Pyrethrinen bei der Behandlung von Darmparasitismus und seiner Folgen. (Buli. 
Acad. Mćd. [3] 106. 654—57. 21/12. 1931.) H. W o l f f .

E. J. Sternberg, Zur Frage der Tlierapie der Vogelmalaria durch Aminsauren.
d(+)-Alanin hatte auf Ausbruch u. Verlauf von Vogelmalaria bei Flachszeisigen gar 
keinen EinfluB. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 79. 548—63. 7/11. 1931. Moskau, Chemo- 
therap. Abt., Pharmazeut. Forsehungsinst.) W a d e h n .

F. Jimenez de Asua und M. J. Kuhn, Salvarsan und reticuloendotheliales System.
In Fortsetzung friiherer Verss. (C. 1929. I. 772) untersuchen Vff. die Ausscheidung 
des Neosalyarsans bei n. u. bei milzlosen Tieren. Die Ausscheidung erfolgt bei n. Tieren 
schneller. (Rey. Sociedad Argentina Biologia y Filial Soeiedad Biologia Litoral 4.
1—18. 1928. Sep.) .. W il l s t a e d t .

R. Willheim und Kurt Stem, Uber ezperimenlell hervorgerufene Anderungen des 
Yerhallens von Serum gegeniiber Krebszellen. Durch intraperitoneale Injektion von 
menschlichen Krebszellen oder intravenóse Injektion yon Lipoiden an menschlichen 
Krebsen bei Kaninchen erhalt das Kaninchenserum Eigg., wie sie sonst das Serum 
carcinomkranker Menschen hat. (Biochem. Ztsehr. 239. 484—88. 17/9. 1931. Wien, 
Univ., Inst. f. med. Chem.) K r e b s .

[russ.] Nikołaj Aleksejewitsch Bessonow, Vitamine (Natur, Rolle iu der Ernahrung und physio-
logische Wirkung). 2. Aufl. Leningrad: Staatl. Wiss.-Teohn. Verlag 1931. (191 S.)
Rbl. 4.— .

A. J. Clark, Applied pharmaeology. 4 th  ed. London: Churchill 1932. (600 S.) 8°. 17 s. net. 
P. Lebeu! et H. Mollard, Les sels d’or en dermatologie et en syphiligraphie. Paris: Masson et

Cie, 1931. (148 S.) Br.: 18 fr.
46*
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Chauncey J. Vallette Pettibone, Pettibone’s textbook of physiological cheraistry, with cxperi-
inents: 5 th  cd., rev. by J. F. MeClendon. St. Louis: C. V. Mosby 1931. (370 S.) 8°.
S 3.75.

ł l .  Schaeffer et E. Biancani, Les agcnts physiąues dans le traitement des raaladies nervouses.
Paris: Masson et Cic. 1931. (190 S.) Br. 20 fr.

[russ.] Wladislaw Irinarchowitsch Skwortzow, Lehrbuch der Pharmakologie. 4. Aufl. Moskau-
Leningrad: Ogis-Staatl. Medizin. Verlag 1931. (593 S.) Rbl. 7.— .

F. Pharmazie. Desiufektion.
James B. McNair, O ber Eigenschaften von Alkaloiden in Beziehung zu Klima 

und Standort. Alkaloido finden sich in 51 Pflanzenfamilien, davon 47% aus aus- 
gesprochen trop., 12% aus gemaBigten Klimaten. Die trop. Alkaloide zeigen die 
hóchsten FF. (200—250°), wahrend die der aus gemaBigten Gegenden zwischen 100 u. 
150° schwanken. Auch zeigen die trop. Alkaloide in der Kegel mit abfallender Temp. 
steigendes Mol.-Gew., das gleiche ist der Fali bei der Mengo der H- u. N-Atome, wahrend 
bei den O-Atomcn die Verhaltnisse gerade umgekehrt liegen. Die Alkaloide der Pyridin- 
gruppe sind nicht an cin bestimmtes Klima gebunden, wahrend man die der Isochinolin- 
gruppe mehr in gemaBigten, die der Chinolingruppe mehr in trop. Klimaten antrifft. 
GesetzmiiBigkeiten fiir die Abhangigkeit der Lósliehkeit von Klima u. Standort schcinen 
nicht zu bestehen, in bezug auf Toxizitat sind die. Alkaloido aus gemaBigten Zonen 
wirksamer ais die aus trop. (Amer. Journ. Botany 18. 416—23. 1931. Chicago 
[111.].) _ Gr im m e .

H. Breddin,- Diakolator oder Perkolator. (Vgl. C. 1932. I. 252.) Erórterung iiber
die Frage, ob bei der Bereitung von Extract. fluidum secalis cornuti, Ćortic. Condurango 
usw. die Perkolationsmethodc des D. A.-B. oder die Dikolationsmethode nach B r e d d in  
vorzuziehen ist. (Pharmaz. Ztg. 76. 1302—04. 18/11. 1931.) S c h o n f e l d .

E. V. Christensen, Ober Isatin, Phenolisatin und Diacelyl-bis-oxyphenylisatin. 
Die Synthesen der genannten Kórper werden besprochen. Die physikal. u. chem. Eigg. 
des Diacetylbisoxyphenylisatins werden festgestellt, auBerdem wird eine Prufungs- 
Yorschrift angegeben. Zum SelduB wird eine Vorschrift zur Herst. von Tabletten ge- 
geben. (Areh. Pharmac. og Chem. 38. 47—56. 69—78. 1931.) WlLLSTAEDT.

E. V. Christensen, O b er die Herstellung von Paraffinolemulsion. Erprobte Vor- 
schriften werden mitgeteilt. (Arch. Pharmac. og Chem. 38. 6—9. 1931. Kontrolllabor. 
v. Danmarks Apothekerforening.) W i l l s t a e d t .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: K arl Andreas Hofmann, Berlm- 
Charlottenburg), Herstellung anliseptischer Mittel, dad. gek., daB man in Abanderung 
des Hauptpatentes JC13 (I) hier mit Senfólen zur Bk. bringt. — Z. B. setzt man I  in 
Chlf. mit Phetiylsenfól um, wobei die M. sich erwarmt. Das Prod., Zus. 2 C6H5NCS- JCL 
zers. sich bei iiber 200° unter Abgabe von J, ist luftbestandig, zers. sich mit W. lang- 
sam, ist zll. in A., Chlf., unl. in A., spaltet mit sd. A. Halogen ab. — Aus Tolylsenfol 
u. I  entsteht die Verb. 2 C7H,NCS ■ JC13, zers. sich iiber 200°, ist zll. in  A., Chlf., wl. 
in A., zers. sich mit W., dio wss. Lsg. reagiert sauer. (D. R. P. 536 080 KI. 12o vom 
18/4. 1929, ausg. 28/10. 1931. Zus. zu D. R. P. 533 468; C. 1931. II. 3361.) Al t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff, 
Kaspar Pfaff und Robert Kramer, Franldurt a. M.-Hóchst), Darstellung von Queck- 
silberdiarylar&inozyden, dad. gek., daB man 1 Mol. Hg-Acetat (I) oder HgO in essig- 
saurer Lsg. auf 2 Moll. Arylarsinoxyd oder substituierte Arylarsinosyde bei 40° nicht 
iibersteigender Temp. einwirken laBt. — Die Rk. rerlauft vermutlich wie folgt:

AsO Hg

2 | | + H g (C 0 0 C H 3)i  ----->  | | | —|—AsO

Z. B. wird Phenylarsinoiyd (43 g) in eino Lsg. von 47 g 1 in 400 cem 20%ig. CH3COOH 
u. 15 ccm 1I20 . eiiigetragen u. bei 40° geriihrt, bis in der Silure kein Hg mehr nachweisbar 
ist. Das Prod. sclim. bei 220—222° nach Umlósen aus A. oder CH3COOH. — Aus 
200 g Chlorphenylarsinoxyd u. 160 g I  in 2000 ccm CH,COOH bei 30—35° erhalt man 
]Jichlordiphenylquecksilberarsi»oxyd, weiBes Pulver, F. 245—250°, wl. in organ. 
Lósungsmm. — Die Prodd. sollen therapeul. Verwendung finden. — Hierzu ygl. auch
D .R .P . 534 398; C. 1931. II. 3531. (D. R. P. 537 698 KI. 12 o vom 27/1. 1928. 
ausg. 5/11. 1931.) A l t p e t e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Formaldehyd- 
bisulfitrerbindungen asymmetrischer Arsenoverbindungen der allgemeinen Zus. CH,OH- 
CO - NH ■ CgK., • Aa™As ■ C0Y4 • NH ■ CH20 S 0 2Na, worin Y u. Y H oder einen beliebigen 
anderen Substituentcn darstellen, dad. gck., daB man die aus Aminobenzolarsinsauren 
u. Glykolaminobenzolarsinsiiuren nach bekannten Methoden erhaltlichen asyrnm. 
Ar8enverbb. mit HCHO-Bisulfit umsetzt. Aus 4-Glykolaminobenzolarsinsaure u.
4-Aminoantipyrinarsinsii.urc dureh gleiehzeitigo Red. erhaltene Arsenoverb. wird mit 
Methanol zu einem Broi angeriihrt u. mit Na-Formaldehydbisulfit in wss. Lsg. ver- 
setzt, am W.-Bado kurz erhitzt, zur filtrierten Lsg. eine A.-A.-Misehung gegeben. Der 
gelbe Nd. wird mit A.-A. gewaschen u. im Vakuum getrocknet. Das erhaltene Prod. 
ist von gelber Farbę, in W. 11. u. von neutraler Rk. — Hierzu vgl. E. P. 348 479; C. 1931.
II. 1452 u. D. R. P. 532 405; C. 1931. II. 2483. (Ung. P. 102 808 vom 9/8. 1930, ausg. 
15/6. 1931. D. Prior. 24/8. 1929.) G. K ónig.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herslellung 
von Trialkoxyderivaten des Phenyldthylamins durch Einw. von Red.-Mitteln auf 3,4,5-Tri- 
alkoxynitrostyrole, von dereń Alkoxygruppen mindestens eine mehr ais ein C-Atom 
enthalt. — Z. B. wird 3,4,5-Triathoxybenzoesdure in Thionylelilorid gel., am W.-Bad 
einige1 Zeit erwiirmt u. das erhaltene Chlor id (Kp.t 153°, weiBe Krystalle) in Toluollsg. 
mit Pd-BaS04-Kontakt bei 110—115° bis zum Aufhoren der HCl-Entw. hydriert. 
Der entstandeno 3,4,5-Tridthoxybenzaldehyd (Krystalle aus PAe., F. 69—70°) wird 
in A. in Ggw. von Nitromelhan (I) mit wss. methylalkoh. KOII einige Zeit stehen ge- 
lassen, wobei 3,4,5-Triathoxynilrostyrol entsteht, Krystalle aus A., F. 108—109°. 
Dieses laBt sieh mit Pd u. H 2 in IICl-Lsg. bei 15° zum 'Fridlhoxyphenyldlhylainin redu- 
zieren, Kp.j 140°, F. des Hydroehlorids 178—179°. — 4-n-Bulyloxy-3,5-dimelhoxy- 
benzoesaure (dargestellt aus dem Na-Salz der Syringasdure u. n-Butylbromid, F. 104 
bis 105°) wird in das Chlorid (Kp.., 160°) u. dieses dureh Red. mit Pd u. H 2 in 4-n-Butyl- 
oxy-3,5-dimethoxybenzaldehyd (F. 54—55°) verwandelt. Durch Kondensation mit I  
wird das Nilroslyrolderiv. vom F. 94—96° erhalten, welches in CH3COOH mit Pd u.
H, in 4-n-Bulyloxy-3,5-dimelhoxyphenyldthylamin ubergeht, F. 153—154°. — In gleicher 
Weise wird 4-Benzyloxy-3,5-dimethoxybenzoesaure (F. 159—160°) iiber das Chlorid 
(F. 95°) in don Aldehyd (F. 65—-66°) umgewandelt, weloher das Nitroslyrolderiv. vom
F. 134—135° liefert. Dieses wird mit Zn u. Eg. in 4-Benzyloxy-3,5-dimethoxy-l-phenyl- 
acelaldehydozim ubergefiihrt, welches mit Na-Amalgam in A. +  Eg. das 4-Benzyloxy-
3,5-divielhoxyphenyliilhylamin liefert, F. 163°. Dio Prodd. haben mezcalinahnlicho 
Wrkg. (E. P. 360 266 vom 7/1. 1931, Auszug veróff. 26/11. 1931. Schwz. Prior. 8/1.
1930. Schwz. P. 147 949 vom 8/1. 1930, ausg. 16/9. 1931.) Altpeter .

F. Hoffmann-La R oche& C o., Akt.-Ges., Basel, Sehweiz, Darstellung von 
Ephedrinabkommlingen, dad. gek., daB man in Weiterbldg. des Hauptpat. an Stello 
yon a-Brompropiophenon hier andoro aliphat.-aromat. a-Halogenketone, bei welchen 
sich sowohl das Halogen ais auch dio Ketongruppe in der Seitenkctto befindet, ver- 
wendet. — Z. B. erhalt man durch Einw. von d,l-Ephedrinhydrochlorid (I) mit m-Brom- 
acetophenon (H) in W. u. Bzl. bei Ggw. von KOH ein Prod. vom F. 76°, Krystalle aus 
CHjOH, 11. in A., Bzl., F. des Hydroehlorids 146°. — Aus l-Ephedrinbase mit II erhalt 
man eine Verb. vom F. 88°, 11. in A., Bzl., Chlf., unl. in W., F. des Hydroehlorids. 155°, 
[<x]d20 =  +  50,9°.— A uslu . a-Brombulyrophenoti liiBt aich ein Prod. herstellen, dessen 
freie Base ólig ist. (D. R. P. 539103 KI. 12q vom 27/6. 1930, ausg. 21/11. 1931. 
Zus. zu D. R. P. 525093; C. 1931. II. 875.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung leicht loslicher 
Salze der 7-Jod-8-oxychinolin-5-sulfonsdure durch tlberfiihrung in die Li-Salze. Das 
Mono- sowie das Di-Li-Salz ist in W. zu etwa 15% 1., wahrend das bekannte Na-Salz 
sich nur zu etwa 3% lost. (E. P. 360 501 vom 12/8. 1930, ausg. 3/12. 1931.) A l t p .

I. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Uberfuhrung CC-disubsli- 
tuierter Barbilursauren in hallbare injizierbare Losungen, dad. gek., daB man sie in Form 
ihrer Alkalisalze in Lsg. bringt, u. diesen Lsgg. Amidę niederer Fettsauren, fiir sich oder 
in Mischung mit schwachen Sauren, zusetzt. (D. R. P. 540 016 KI. 30h vom 27/1. 1926, 
ausg. 5/12. 1931.) Sc h u t z .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Ltd., tibert. von: Engbert Harmen 
Reerink und Aart van Wijk, Holland, Herstellung von VilaminD. Man bestrahlt 
Ergosterin mit ultraviolettem Licht, das frei ist von Strahlen, welche eine kiirzero 
Wellenlange ais 270 m/ł besitzen, oder hochstens solche in geringer Menge enthalten,
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so daB dieso nicht aktiviercnd auf Ergosterin wirken. (Aust. P. 27 837/1930 vom 
15/7. 1930, ausg. 18/6. 1931.) S c h u t z .

Schering-Kahlbawn A.-G., Berlin, Darslellung hochwirksamer Produkłe aus 
Horinonextraklen. Gereinigto Hormonextrakte, z. B. Hormonol mit 400 000 Miiuse- 
einheiten, werden in A. gel. u. mit 2-n. HC1 am W.-Bad einige Zeit erwarmt. Die mit 
W. verd. Lsg. wird mit A. extrahiert, die ath. Lsg. mit NaHC03-Lsg. gewaschen u. 
mit verd. NaOH extrahiert. Etwa 60% des Hormons gehen in die Lauge iiber, werden 
aus dieser mit H 2SO., freigemacht u. in A. aufgenommen. Der A.-Riickstand enthalt 
ein Hormon mit 1,5—1,75 Millionen Einheiten. (E. P. 360 115 vom 11/9. 1930, Auszug 
veroff. 26/11. 1931. D. Prior. 28/9. 1929.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Herslellung von kryslallinischen Sezual- 
lwrmonen. Man dest. hochwirksame Hormone mit mindestens 750 000 Einheiten im 
Hochvakuum (0,01 mm, 120°). Das ólige Destillat erstarrt krystallin. Die Destillate 
haben etwa 8 Millionen Einheiten. Man kann auch ohne Yakuum in indifferentem 
Gasstrom oder mit iiberhitztem Dampf dest. (E. P. 360116 vom 11/9. 1930, Auszug 
yeróff. 26/11. 1931. D. Prior. 28/9. 1929.) A l t p e t e r .

Pham azeutischer Kalender. Hrsg. von Ernst Urban. Jg. 61. <Jg. 72 d. Pharm. Kalenders 
f. Norddeutschland). In 3 Tin. T l .l—3. Berlin: J. Springer 1932. kl. 8°. Lw. u. 
geh. M. 12.— .

1. Plmrmazcut. Taschenbuch. 64 lii., Sclireibpap. Lw.
2. Pharmazeut. Handbuch. XVI, 291. 319 S. Lw.
3. Pharmazeut. AdrcBbuch. IV, 124, 286; XII, 32 S. Geh.

G. Analyse. Laboratorium.
F. J. Watson und R. E. Summers, Analytische Normen im Laboratorium. Vff. 

besprechen dio Anforderungen, die an die Giite von Flaschen, Pipetten u. Buretten, 
die fiir yolumetr. Arbeiten benutzt werden sollen, gostellt werden miissen. Die vom 
National Phjrsical Laboratory aufgestellten Toleranzen werden in Tabellen mitgeteilt. 
Ferner werden Normen fiir dic zur Einstellung von Normallsgg. notigen Standard- 
materialien gegeben. (Chem. Engin. Mining Rev. 23. 349—54. 5/6. 1931. Melbourne, 
Working Men’s College, Chem. Departm. and Maribyrnong, Munitions Supply Lab.) Dus.

Ernst Lehr, Stoffpriifung. Ausfiihrlicher Bericht iiber den heutigen Stand der 
Kenntnisse auf dcm Gebiete der Stoffpriifung. Es werden behandelt: Priifung der 
Metalle: GuBeisen, Werkstoffe bei hohen Tempp., Kerbschlagpriifung, Sehwingungs- 
festigkeit, Fortschritte in der Mikroskopie u. Metallographie; Prufung nichtmetall. 
anorgan. Stoffe: Gesteine, Zement, Beton, Eisenbeton; Prufung organ. Stoffe: Asphalt, 
Holz, Alterungsvorgangc, Zahigkeit; Prufung fester Brennstoffe; Bedeutung der 
Eichung von Prufmaschinen; die Notwendigkeit der eindeutigen Festlegung der Begriffe 
Elastizitiit, Plastizitat, Zahigkeit, Spróigkeit, Hartę u. Bearbeitbarkeit; Best. der 
KorngróBc u. der Kornyerteilung in Gemengcn von losen Kornem. (Ztsclir. Ver. Dtsch. 
Ing. 75. 1401—09. 14/11. 1931. Berlin.) H u n ig e r .

Hoke S. Greene, Quantitative Besłimmungen mittels Zenlrifuge und Faktoren, 
welche sie beeinflussen. Vf. versucht festzustcllen: 1. die Genauigkeit der quantitativen 
Bestst. mittels der Zentrifuge, 2. den EinfluB der Bedingungen boi der Bereitung der 
Vers.-Probo u. der Zentrifugierung (Geschwindigkeit, Daucr, Temp., Konz. der 
Lsgg. usw.) auf das Vol. des Nd., 3. die Art der Ndd., auf welche diese Methode an- 
W'endbar ist, 4. die Anwendbarkeit der Methode bei techn. Schnellanalysen. — Mit einer 
Zentrifuge der International Eąuipment Company, Typ C, die bis zu 2500 Umdrehungen 
pro Min. gestattet, wurden Bestst. ausgefiihrt von Ba ais Sulfat, von Ca ais Oxalat, 
von Al ais Hydroxyd, von Ni mit Dimethylglyoxim, von Salpetersaure mit Nitron, 
sowie von S in Stahl. Bei der Ba-Best., welche besonders eingehend studiert wurde, 
ist die Temp. der Nd.-Bldg. fiir das Vol. des Nd. von groBer Bedeutung, indem bei 
tieferer Temp. yorzugsweise kleinere Teilchen gebildet werden, die naeh dem Zentri- 
fugieren ein groBeres Vol. einnehmen. Die Genauigkeit der Best. betragt hierbei 1% 
bei gróBeren Proben u. 5% bei kleinen Voll. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 3275—84. 
Sept. 1931. Cincinatti, Abt. f. Chemie d. Univ.) Gu r ia n .

G. W. Sargent und Wheeler P. Davey, Eine geeignele Laboratoriumsguelle fiir 
Wasserstoff. Fiir seltenere Anwendung gróflerer Mengen ist Flaschen- oder elektrolyt. 
H2 z u  teuer. Vff. eracken NH3 (aus StahKlaschen) in einem Ni-Rohr von etwa i/i Zol1



1932. I. G. A n a l y s e .  L a b o r a to r iu m . 707

Durchmesser u. 12 FuB Lange, das zur Spiralo gewunden ist u. sich in einem durch 
Chromnickelspirale elektr. auf 1000° geheizten Alundumrohr bcfindet. Geringe Mengen 
von unzers. NH3 werden durch tlberleiten iiber etwa 6 FuB P20 5 beseitigt. (Physical 
Rey. [2] 37. 111. 1931. Pennsylyania State College.) Sk a l ik s .

— , Wasserbadring aus Glas. Der Glasring (Hersteller: L u d w ig  Mo iir e n , Aachen) 
wird auf ein Becherglas gelegt u. das zu belieizende GefdB daraufgestcllt. Durch dio 
Form des Glasrings wird die kondensierte Fl. gezwungen, wieder in das Becherglas 
zuriickzulaufen. Dio Vorr. ersetzt ein Wasserbad. (Chem.-Ztg. 55. 895. 21/11. 
1931.) R. K. Mu l l e r .

Kenneth Mellanby, Quecksilberpumpen, die in Verbindung mit gasanalytischen 
Apparałen gebraucht werden. Diese Hg-Pumpen wurden yon Ca l d w e l l  ontworfen 
u. dienten zunachst dazu, das Hg in chem. Hygrometern zu bcwegen. In yorliegender 
Ausfiihrung konnen sie aber in Verb. mit allen gasanalyt. Apparaten gebraucht werden, 
in denen jetzt Hg-Belialter yorwandt werden. Das Hg befindet sich in einem Eisen- 
gefaB mit einem soitlichen AuslaB. Oben wird das GefaB durch eine Gummimembran 
yerschlossen, die durch einen Kolben mit Grob- u. Feinoinstellung bewegt wird. Vor- 
teilhaft ist, daB kcin Hg yerschiittet u. der Meniskus unbeschriinkt, schnell u. genau 
eingestellt werden kann. (Journ. scient. Instruments 8. 330. Okt. 1931. London, Ento- 
moiogy Dept., School of Hygiene and Tropical Medicine.) WOECKEL.

W. Weyl und M. Bichowsky, Ein eleklrischer Laboratoriunisofen fiir hohe Tem
peratur en. Es wird dio Konstruktion eines kleinen Pt-Ofens beschriebon, der es ge- 
stattet, bis zu Tempp. yon 1600° in oxydierender Atmosphare zu arbeiten. (Chem. 
Fabrik 4. 469. 9/12.1931. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Silicatforsch.; Berlin- 
Pankow, Steatit-Magnesia A.-G.) Sk a l ik s .

George William Ellis, Ein Laboratoriumsgasbehuller zur Abgabe belcannter Volumina 
eines Irockenen Gases bei gewdhnlicher Temperatur und Atmospliurendruck. Vf. beschreibt 
einen Gasbehaltcr, der aus einer calibrierten bewegbaren, rohrartigen Glasglocko bc- 
steht, die in einen mit Hg gefullten Ringraum eintaucht, der durch zwei ineinander 
stehendo Glasrohre gebildet wird. Das innero Rohr ist mit Paraffin ausgegossen, in 
das zwei ais Gaszu- u. -ableitung dienende Glasrohre eingebettet sind. Verschlosscn 
werden Glasglocke u. Ringraumsystem durch zweckentsprechend gebohrte u. ge- 
schnittene Gummistopfen. Der Ringraum steht durch Rohro mit zwei Hg-Ausgleichs- 
rohren in Verb., die so bemessen sind, daB das Fassungsyermógen einer Langenoinheit 
jedes einzelncn dem lialben Vol. derselben Liingeneinheit der der Wandung der Glas
glocke entspricht. Glasglocke u. Ausgleichsrohrc sind an einem Metalljoch aufgehangt. 
Ein Gegengewicht, das iiber eine Rolle u. durch eine Schnur mit dem Joch yerbunden 
ist, gleicht das Gesamtgewicht der Glocke mit Zubehór aus. Dadurch wird erreicht, 
daB das Gas bei der Abgabe immer unter Atmospharendruck steht. Das Fassungs
yermógen betragt 500 ccm bei einer Hóhe yon ca. 40 cm. Fehlergrenze: 0,2%• Kon- 
struktionszeichnung u. Einzelheiten iiber Handhabung u. Aufbau im Original. (Journ. 
scient. Instruments 8. 316—19. Okt. 1931. London, Chem. Depart., St. Mary’s Hosp. 
Med. School.) W o e c k e l .

Harold Pflaum Matthews und łan William Wark, Kupfer-Coulometer. Das 
MARSHALL-Kupfercoulometer, welches fiir groBe Strome befriedigend arbeitet, wird 
von den Vff. auch fiir niedrigere Strome eingerichtet, so daB die Feliler unter 0,2% 
bleiben. Dio Temp. darf 30° nicht ubersteigen u. bei niedrigen Stromdichten soli die 
Kathode nicht rotieren. Der Fehler, der hierdurch entsteht, kann jedoch durch Hin- 
durchperlenlassen von H2 betrachtlich gemildert werden. A.-Zusatz ist nicht erforderlich, 
yergroBert jedoch den Anwendungsbcreich nach der Seite niedrigerer Stromdichte. 
VerhaltnismiiBig groBe Anderungen des Sauregeh. u. lange Elektrolysendauer bis zu 
24 Stdn. sind ohne EinfluB auf die Wirksamkeit des Coulometers. (Journ. physical 
Chem. 35. 2345—56. Aug. 1931. Melbourne, Uniy.) A s c h e r m a n n .

I. A. Atanasiu und Th. Ionescu, Elektroanalyse mit gleicligerichtelem Wechsel- 
strom. Vff. untersuchcn, ob bei der Elektrolyse mit pulsierendem Gleichstrom (durch 
Einweggleiehrichtung von Wechselstrom) wahrend der Stromunterbrechungen das 
Metali wieder in Lsg. geht, so daB die Elektrolyse nicht zu Ende gefiihrt werden kann. 
Da die Yerss. ergeben, daB der pulsierende Gleichstrom zur Elektrolyse geeignet ist, 
wird ein einfacher Gleichrichter angegeben. Emo 1—1,5 cm breite u. 6 cm lange Tantal- 
platte dient ais Anodę, ais Elektrolyt ca. 3/4 1 H2S04 der D. 1,2 mit 1% FeS04, ais 
Kathode ein Pb-Draht von 0,9 cm Durchmesser. Zwei solche Gleichrichter werden 
parallel geschaltet u. konnen eine Batterie yon 10 Akkumulatoren bei 10 Amp. Maximal-
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strom or set zen. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 33. 69—74. 1931. Bukarest, 
Univ. Chem.-techn. Inst.) L o r e n z .

Alfred Savage und M. C. Jamieson, Milleilung iiber die konibinierle Anwendung der 
photoelektrischen Zelle und des Projekticmsmikroskops. I. Eine Methode wird angegeben, 
welche die schnellc vergleichende Best. der FlachengróBe unregelmiiBig geformter mkr. 
Objekto erlaubt. Die Objekto werden mit Fuchsin gefarbt u. yergróBert auf eine Photo- 
zelle projiziert, die fiir rotca Licht imempfindlich ist. (Canadian Journ. Bes. 3. 322—26.
1930. Manitoba, Agricult. College.) S k a l ik s .

Alfred Savage und J. M. Isa, Die Anwendung des Projeklionsmikroskops und der
photoelektrischen Zelle. II. Blutstudien. (I. ygl. yorst. Ref.) Die in der I. Mitt. yer- 
óffentlichte Methode wird auf rote Blutlcorperchen angewandt. Es wird hier eine 
kompIexe GróBe (Querschnitt x  Intensitat der Farbung) gemessen. Diese GróBe zeigt 
bei n., primarem u. sekundarem anam. Blut starkere Unterschiede, ais der Querschnitt 
allein. (Canadian Journ. Res. 5- 544-—49. Nov. 1931.) Sk a l ik s .

G. Wassermann, Uber eine Ileizwrrichtung fiir Rontgenprdparate. Die Erwarmung 
des Prap. erfolgt durch Anblasen der Probe mit einem erhitzten Gasstrom. Dio Ein- 
richtung, die den Vorteil hat, daB die Temp. leicht durch Anderung des Gasdrucks 
reguliert werden kann u. daB auBerdem die Móglichkeit zur genauon Temp.-Messung 
gegeben ist, wird beschrieben u. eino Aufnahme von Al bei 500° wiedergegeben. Be- 
merkenswert ist die grofio Scharfe dor Linien. (Metall-Wirtschaft 10. 922—23. 4/12.
1931. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) T r o m e l .

Henry Terrey und Erie George Victory Barrett, Quantitative RóntgenstrahUn-
analyse. Kupfer-Silber- und Kupfer-Zinlćlegierungm. Im AnscliluB an ein theoret. 
Kapitel iiber Emissionsanalyse u. eino Schilderung der App. u. Vers.-Mctkodik werden 
experimentelle Ergebnisse an Cu-Ag- u. Cu-Zn-Legierungen mitgeteilt. Die charakterist. 
Strahlung wird in einer modifizierten SEEMANN-PHILIPS-Róhro (Zeichnung) vom 
CooLIDGE-Typ mit den zu untersuchenden Legierungen ais Antikathode erzeugt. 
BRAGG-Spektrometer mit Calcitkrystall. In tensitatsm essung mit Ionisationskammer 
oder photograph. mittels eines Al-Keils, der den zylindr. Film einer DEBYE-Kamera 
bcdeckt. Dio Hóhe der auf dem Film erscheinenden Linien hiingt ab von der Schicht- 
dicke Al, welche dio entsprechenden Stralilen zu durchdringcn imstande sind. — Cu-Ag- 
Legierungen. Dio Verlialtnisse sind komplizierter ais bei den Cu-Zn-Legierungen, da 
dio Ag-Strahlung teilweiso durch Cu absorbiert wird, u. AnlaB zu sekundarer Cu- 
Strahlung gibt. Dio Ag-Linien ersclieinen daher schwacher, dio Cu-Linion yerstarkt. 
Fiir das Intensitatsyerhaltnis gilt die Formel: J\g!Jc\i =  M-CarHOas +  Ccu). 
G =  Konzz. in g-Moll. Fiir geringo Cu-Konzz. ergeben sich sehr hohe Werte J a r  /</Cu-
— Die Cu-Zn-Legierungen yerhalten sich n., es gilt eine lineare Beziehung zwisehen 
Intensitatsyerhaltnis u. Atomkonz. — Die Zus. einer Mischung kann d i r  e k t  aus dem 
Intensitatsyerhaltnis von Emissionslinien bestimmt werden, wenn die Mischung aus
2 im period. System benachbarten Elementen besteht, u. das Emissionsspektrum jedes 
Elemcntes auBerhalb des spektralen Absorptionsbereiches des anderen liegt. (Journ. 
physical Chem. 35. 1186—67. 1931. London, Uniy. College.) Sk a l ik s .

H. M. 0 ’Bryan, Reflexionsvermdgen und Wirksamkeit von Gillern im exlremen
Ultraviolett. Ausfiihrlichere Wiedergabe der C. 1932.1. 183 referierten Arbeit. (Physical 
Rev. [2] 38. 32—40. 1/7. 1931. J oh ns H o p k in s  Uniy.) Sk a l ik s .

M. G. Mellon und G. W. Ferner, Standardlosungen fiir die Colorimetrie. IV. 
Einige Fakioren, die die Farbę der Indicatorlosungen beeinflussen. (III. vgl. C. 1930-
II. 2805.) Einigo Indicatoren werden spektrophotometr. untersuelit. Die erhaltenen 
Kuryen zeigen eine Abhangigkeit yon der Proyonienz, der Herst. der Lsg. u. Bestrahlung 
mit ultraviolettem Licht des festen Kórpers oder der gopufferten Lsg. (Journ. physical 
Chem. 35. 1025—42. 1931. Lafayette, Indiana, Purduo Univ.) B r il l .

A. Thiel und G. Coch, Beitrage zur systemalischen Indicakrrenkunde. 18. Mitt. 
Der „ Wa,ssersloffeffekt“ und der Salzfeliler der Indicatoren. (17. vgl. C. 1932. I. 225.) 
Durch Vcrss. mit o-Kresolrot, Thymolblau u. Bromthymolblau wird gezeigt, daB 
der von W o l f  (C. 1930. II. 2674. 1931. II. 2035) beschriebene „H-Fehler“ der Indi
catoren nicht esistiert. Die bei Behandlung schwach gepufferter Lsgg. mit H oder 
anderen Gasen u. bei anderen Manipulationen auftretende geringe Stufenverschiebung 
naeh dem sauren Gebiet ist auf das Eindringen geringer Mengen C02 zuriiclczufiihren 
u. laBt sich durch geeignete MaBnahmen unterbinden. Gegen die Richtigkeit der mit 
der H-Elektrode in der iiblichen Anordnung gemessenen Stufenwerte bestehen keine 
Bedenken. Dio Unterscheidung zwisehen „wahrem“ u. „seheinbarem“ Salzfehler ist
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nicht berechtigt. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 200. 419—28. 14/10. 1931. Marburg, 
Univ.) Ost e r t a g .

H. L. Harden, Eine kleine Pipette fiir langsame Verhrennung bei der Gasanalyse. 
Im Gegensatz zu weiteren bereitet es boi engeren GefaBen Sehwierigkeiten, die Strom- 
zufuhrungen fur den Heizdraht in zwoi Rohrcn durch den Gummistopfen zu fiihren. 
Deshalb werden die die diinno Heizspirale lialtenden dickeren Pt-Driihtc voneinander 
getrennt u. ausgespreizt in ein Glaskiigelchon eingeschmolzen. Die dickeren Pt-Drahto 
sind vorlier mit Cu-Drahten verbunden worden, die durch einige Glaskugelchen an 
der Beruhrung miteinander gehindert werden. Die so vorbereitete Anordnung wird 
dann in ein Glasrohr gebracht; die Einschmelzung der Pt-Drahte wird mit dem einen 
Ende u. die freien Cu-Drahtenden in ahnlicher Weise mit dem andern yerschmolzen. 
(Journ. scient. Instruments 8. 332. Okt. 1931. Woolwich, Calorimetric Seetion, Res. 
Dept., Royal Arsenał.) WOECKEL.

E le m e n te  u n d  a n o rg a n isc h e  V e rb in d u n g e n .
J. V. Dubsky und V. Dostał, Das Arbeiten mit Schwefelwasserstoff bei der quali- 

iativen Analyse. Besclireibung einer geruchfreien Apparatur. (Chemicky Obzor 6. 
268— 70. 31/10. 1931. Briinn, Masaryk-Uniy.) Ma u t n e r .

Priyadaranjan Ray, Die Verwendung von Hexamelkylentelramin ais analylisches 
Reagens zur Bestimmung der Melalle der AmmoniumgrtSppe bei Gegenwart von Mangan, 
Niclcel, Kobalt und Magnesium. (Mitbearbeitet von Akshoya Kuniar Chattopadhya 
und Dayananda Bhaduri.) Im AnschluB an die fruher vom Vf. yeróffentlichte Methode 
(vgl. C. 1928.1. 1684) zur analyt. Trcnnung von Fe von Zn, Mn, Ni u. Co mittels Hexa- 
methylentetramin zeigt Vf. die Anwendung dieser Methode zur quantitativcn Trcnnung 
tłęs Al, U, Zr, Th u. Ti von den Metallcn Zn, Mn, Ni, Co u. Mg. Al lieB sieli, abgesehen 
vołh^Ni, ganz gut von den genannten Metallcn trennen. Die Trcnnung vom Zn ist jedoch 
bei Ó£ń'.;. yon groBcn Zn-Mengen unvollstandig. Ti bereitet keine Sehwierigkeiten, 
sofern keihs groBercn Zn-Mcngen vorlianden sind. U laBt sieh gut von den zweiwertigen 
Metallcn trennen, ebenso Zr u. Th. Ist Phosphorsiiure zugegen, so wird sie mit dem 
Fe u. Al gefiillt; sio stort nur wenig bei der Trennung, wenn Fe u. Al im UberachuB yor- 
handen sind. (Ztsehr. analyt. Chem. 86. 13—24. 1931. Caloutta, Chem. Labor. d. 
Uniy.) DusiNG.

S. Balachowski und F. Ginsburg, Eine Metliode zur Mihrobestimmung von Sulfaten 
auf volumetrischem Wege. Vff. wenden das von S. Ba l a c h o w sk i (C. 1931. I. 319) 
bescliriebcne Verf. zur maBanalyt. Best. von Ba durch Titration mit K 2Cr04-Lsg. auf 
die Sulfatbest. an. SO.," wird mit BaCl„ gefiillt u. der tiberschuB des Fallungsmittels 
mit K 2Cr04-Lsg. zuriicktitriert. Indicator: Bromthymolblau u. a. Die storende Wrkg. 
von Pufferlsgg. wird gemildert durch Eindampfen der mit BaCl2 yersetzten zu unter- 
suchenden Lsg. bis fast zur Trockne u. Zugabe von A., in dem yiele Puffersubstanzen 
nicht 1. sind, der jedoch die gute Ausfiilirung der Titration gestattot. Dio besten Resultate 
ergeben sieh bei weniger ais 1 ccm FI. AuBer mit K 2CrÓ4 laBt sieh das Ba auch mit 
Na4P20 7 titrieren, doch darf die A.-Itonz. nicht weniger ais 45°/0 betragen. Bei kon- 
stanter A.-Konz. sind die Resultate streng proportional. Bei der Na4P20 7-Titration 
ist deshalb inimer eine Kontrollbest. mit Standardlsgg. bei derselben A.-Konz. aus- 
zufuhren u. danach die Analyse zu berechnen. (Ztsehr. analyt. Chem. 86. 344—46. 1931. 
Moskau, Wissensch. Inst. f. expcrim. u. klin. Hamatologie.) WOECKEL.

Kurt Heller, Liber Halogenbestimmungen nach der Methode von O. Gasparini. 
IV. Mitt. Mitbearbeitet yon Erich Franke und Gertrud Peucker.(III. vgl. C. 1930.
I . 1831.) Die Methode yon Ga s p a r in i  kann zur Analyse organ. Halogenyerbb., welchc 
sublimieren oder sieh bei der Elektrolyse schwer zersetzen, nicht empfohlen werden. 
Nach elektrolyt. Zerstórung der organ. Substanz durch ein H2S04-HN03-Gemisch 
kann das Cl auch maBanalyt. bestimmt werden. Die von I l l a r i (C. 1930. I . 1188) 
yorgeschlagcne Methode fiir Cl-Bestst. ist umstandlich u. nicht genau. Bei Cl-Titrationen 
nach der A.-Methode von R o t iim u n d  u. B u r g s t a l l e r  stóren Sulfate u. Phosphate 
in yerhaltnismaBig geringer Konz. (Ztsehr. analyt. Chem, 86- 25—29. 1931. Prag, 
Chem. Lab. d. Dtsch. Univ.) DusiNG.

Arao Itano, Untersuchung iiber eine elektrometrische Methode zur Chlorbestimmung. 
Eine mit AgCl iiberzogene Silbermetallelektrode taucht in die zu untersuchende Lsg., 
die durch einen KCl-Agarhebcr mit der Bezugselektrode yerbunden ist. Boi der Titration 
mit AgNOa ist der Endpunkt durch den entgegengesetzten Ausschlag des Zeiger-
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galvanomctcrs scharf zu crkennen. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 7. 42—43. 
1931.) W. S c h u l t z e .

H. Gall und K. H. Heinig, Eine oxydimelrischc Bestimmung des Nalriums. 
Vff. yersuchen, dic Best. des Na' ais Na-Zn-Uranylaeetat (Ba r b e r  u. KOLTHOFF, 
C. 1928. II. 589) durch Titration des rcduzierten U zu cincr maBanalyt. Methode 
auszugestalten. Die Red. yon Uranylsalzen mit Cd ergibt bis zu 3% dreiwertiges U. 
Die Autoxydation des Ulv nimmt mit steigender H'-Konz. ab. Źur Fallung wird 
je 1 ccm NaCl-Lsg. (mit nicht >  20 mg NaCl) mit 10 ccm des naeh Ba r b e r  u. K o l th o ff  
bereiteten Reagens versetzt, naeh V2-std. Stehen filtriert, der Nd. mit Reagens u. mit 
an Na-Zn-Uranylacetat gesiitt. Eg. gewaschen, in 5-n. H 2S04 gel. u. die Lsg. durch 
eine 6 cm hohe Schicht von elektrolyt. dargestelltem Cd filtriert. Die griine Lsg. von 
U(S04)2 wird bis zur typ. gelbbraunen Umschlagfarbe mit 0,1-n. KMn04 titriert. 
Der relatiye Fehler betragt bei 23 mg NaCl ais Einwaage im Durchschnitt — 0,6 
bis +  0,7%, er laBt sich durch Anwendung einer Mikroburette noch yerringern. 
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 202. 154—60. 15/12. 1931. Munchen, Techn. Hochseh., 
Anorgan. Lab.) _ _ R. K. Mu l l e r .

John C. Bailar jr., Vergleich der Loslichkeiten von Calcium- und Strontium-p-brom- 
benzoat in Aceton-Wassermischungen. Zur Frage der Trennung von Ca" u. S r '' stellte 
Vf. fest, daB das in der Ubersehrift genannte Ca-Salz unter optimalen Bedingungen 
in 94%ig. Aceton etwa 45-mal loslicher ist ais das entsprechende Sr-Salz. Dieses groBe 
Loslichkeitsyerhaltnis wird aber durch die g l e i c h z e i t i g e  Anwesenheit von 
Ca" u. Sr'" derart yerkleinert (je naeh Konz. des Ca-Salzes steigt die Lóslichkeit des 
Sr-Salzes mohr oder minder stark), daB sich eino Trennung auf diesem Wege nicht 
durclifuhren liiBt. Aueli dio Unters. der Lóslichkeiten anderer Halobenzoate der beiden 
Metalle hat bisher zu keinem brauchbaren Ergebnis gefiihrt. (Tabelle.) (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 3. 362—63. 15/10. 1931. Urbana, III., Uniy. of Illinois.) P a n o .

Paul Emerson, Ein Apparal fiir die Bestimmung der Reinheit von Kalkslein auf 
dem Felde. Der Ca-Geh. wird titrimetr. bestimmt u. an der Skala direkt ais %  CaC03 
abgolesen. Die Best. dauert 10 Min. Der App. ist cinfach u. wiegt 8 Pfd. (Science 74. 
418. 23/10. 1931. Iowa State College, Soils Dept.) Sk a l ik s .

A. Steopoe, Kritisclie Untersuchungen uber die Bestimmung des loslichen Silicium- 
dioxyds in mdkanischen Tuffen. Die Extraktion der 1. Kieselsaure aus vulkan. Tuffen 
mit wss. Lsgg. von 10% Na2COs +  1% NaOH oder 1% NaOH gibt je naeh der Fein- 
heit des Analysenmaterials u. der Dauer der Behandlung wechselnde Werte; auch 
werden A120 3 u. Fe20 3 mitgelost. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 32. 37—44.
1929. Bukarest, Inst. f. Industrielle Chemie.) L o r e n z .

Organische Substanzen.
D. Buttescu, Beilrage zur organischen Elemeniaranalyse. Bestimmung des 

Scliwefels. Die S-Best. in organ. Verbb. wird durch Yerbrennung in den App. des Vf. 
(ygl. C. 1930. I. 413) yorgenommen; die S-Oxyde werden in 2 Waschflaschen mit 
2%ig. bzw. 5°/0ig. H 20 2 aufgefangen. Soli gleichzeitig C u. H bestimmt werden, dann 
werden die S-Oxydo yon einer Schicht Mn02 bei 150—180° zuriickgehalten. Das 
Mn02 wird naeh der Verbrennung mit W. ausgekoeht; naeh Filtration wird S04 gravi- 
metr. bestimmt. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 32. 79—87. 1929. Bukarest, 
Univ., Inst. f. Industrielle Chemie.) L o r e n z .

D. Buttescu, Uber die Bestimmung von Halogen in organischen Substanzen. Vf. 
priift die yerschiedenen Methoden zur Halogenbest. u. kommt zu dem SchluB, daB 
die Methode yon J u l k o w s k i (Monatsli. Chem. 6 [1885]. 447) am geeignetsten ist. 
Die Substanz wird im 0 2-Strom yerbrannt; platinierter (Juarz dient ais Katalysator; 
die entweichenden halogen- u. lialogenwasserstoffhaltigen Gase werden durch eine 
Lsg. yon Na2S03 u. Na2C03 geleitet. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 33. 83—92. 
1931. Bukarest, Univ., Inst. f. Industrielle Chemie.) L o r e n z .

J. C. Harral, Ein Apparal zur Bestimmung von kleinen Mengen von Aminoslickstoff. 
Es wird ein gasanalyt. App. beschrieben, in den die aminohaltige Lsg. cingesaugt wird 
u. dann durch eine elektr. Heizyorr. ausgekoeht wird. Danaeh wird sie darin mit Eg. 
u. NaN02 zur Rk. gebracht. SchlieBlich werden die gebildeten N-Oxyde durch alkal. 
K 2Mn04-Lsg. absorbiert u. der zuriickbleibende N2 yolumetr. gemessen. 1 Teil Amino-N 
laBt sich noch in 1 Million Teilen Lsg. bestimmen. (Analyst 56. 527—28. Aug. 1931. 
Bradford, City and County Analysfs Lab.) DiisiNG.

Louis Desvergnes, Farbreaklionen organischer Nitroderimte mit Alkalien. In
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Fortsetzung seiner Arbeifc iiber einigo physikal. Eigg. nitrierter Deriw. (C. 1931. I. 
2866) gibt Vf. in Form einer Tabello Farbrkk. an von einer grofien Anzalil von ihm 
selbst hergestellter Nitroderiw. Die 0,05%ig. aceton, bzw. alkoh. Lsgg. der zu unter- 
suehendon Prodd. wurden bei verschiedenen Tempp. (15—20° u. 40°) mit 5%ig. alkoh. 
oder aceton. Lsgg. von KOH oder NH3 versetzt u. dio eventl. cintret-enden Farbrkk. 
beobaehtet. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 13. 321—22. 15/11. 1931.) W o e c k e l .

Erik Widmark, t/ber die Bestimmung Icleiner Alkoholmengen. Krit. Bemerkungen 
zur Arbeit von L. Sm it h  (C. 1931. II. 1457). (Svensk Kem. Tidskr. 43. 245—51. Okt. 
1931.) WlLLSTAEDT.

Woltor Weinberger, Dimelliylcydóhexandion ais lieagens auf Aldchyde. Vf. 
bringt dio von V o r l a n d e r  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 30 [1897]. 1801; V o r l a n d e r  
u. K a l k o w , Ann. Chim. 39 [1899]. 356) eingefiihrte Priifung auf Aldehyde mittols 
Dimethylcyclohexandion (Dimetol) wegen ihrer groCen Vorzuge (Zuverlassigkeit, 
Empfindliehkeit, Ausfiihrbarkeit in Ggw. von Ketonen usw.) wieder in Erinnerung. 
Es werden Einzelheiten iiber dio Ausfuhrung der Priifung u. cinige der mit verschiedenen 
Aklehyden entstehonden K ondensationsprodd. (FF.) mitgeteilt. (Ind. engin. Chem. 
Analytieal Edition 3. 365—66. 15/10. 1931. Newark, N. J.) P a n g r it z .

Woltor Weinberger, Mdliode zur Bestimmung klciner Mengen Paraform in ver- 
schiedenen Mixturen. Die Methode umfafit a) die W.-Dampfdest. des zu untersuchenden 
Gemisches zur Oberfuhrung der Polymeren (HCOH)n in HCOH u. b) dio Best. des 
letzteren nach der KCN-Methode von R o m ijn  (Ztschr. analyt. Chem. 36 [1897]. 18). 
Einzelheiten im Original. (Ind. engin. Chem. Analytieal Edition 3. 357—58. 15/10. 
1931. New York, N. Y.) ' P a n g r it z .

M. Kraj5inović, Die quantitative Bestimmung des Acetons in Gemischen mit 
anderen organischen Ldsungsmitleln unter Anwendung ton Hydroxylaminęlilorliydrat. 
Da die jodometr. Methode zur Best. des Acetons in Ggw. von A., Bzn. oder Athylacetat 
zu lioho Werto liefert, schlagt Vf. vor, dic bei der Oximbldg. mit Hydroxylaminchlor- 
hydrat nach der Gleichung (CH3)2CO +  NH2OH-HCl =  (CH3)2C : NOH +  H20 +  HC1 
entstelicnde HC1 mit 1/l0-n. NaOH gegen Methylorango zu titrieren. Das verwendete 
Salz ist vor der Best. auf Neutralitat zu priifen u. die Lsg. gegebenenfalls mit Vio'n- 
NaOH zu neutralisieren. (Chem.-Ztg. 55. 894—95. 21/11. 1931. Zagreb, Univ., Inst. 
f. org.-chem. Technologio.) R. K. MULLER.

N. Schoorl, Die Analyse von Losungen von basisdiem Bleiacetat. (Vgl. SOMMER, 
C. 1928. II. 2517.) Vf. zeigt, da(3 man fiir dio Praxis mit genugender Genauigkeit die 
Zus. einer Lsg. von bas. Bleiacetat aus dereń D.20 u. dem Breehungsindex hd20 ableiten 
kann. Falls die Basizitat bekannt ist, hat man zur Berechnung des °/0-Geh. an PbO die 
Formeln: fiir halbbas. Bleiacetat: (D .—1)-101/D., fiir einbas. Bleiacetat: (D .—1)• 
103/D., fiir zweibas. Bleiacetat: (D .—1)-105/D. Sind D.20 u. no20 bestimmt, so hat 
man folgende Gleichungen: 104 (D. —1) =  87 x  +  40 y  u. (105 nu20 —1,33 30) =
80 x  +  160 y, worin x  =  °/o-(3eh. PbO u. y  — 0/0-Geh. Essigsaureanhydrid, beide in g 
fiir 100 ccm. x u. y  sind aus diesen zwei Gleichungen zu lóson, u. ergeben dio Gehh. an 
Gew.-% nach Teilung durch das spezif. Gew. Aus dem Verhaltnis beider Anteile in 
Molen ausgedruckt, ergibt sich unmittelbar die Basizitat. (Chem. Weekbl. 28. 586—89. 
17/10. 1931.) K u n o  W o l e .

B e s ta n d te ile  v o n  P flan zen  u n d  T ieren .
A. M. Butler und Elizabeth Tuthill, Eine Anwendung der Uranyl-Zinkacetat- 

metliode zur Bestimmung von Nalrium in biologiscliem Materiał. Da EiweiBstoffe u. 
Phosphate bei der Best. des Na nach der Uranyl-Zinkacctatmethode stóren, mussen 
sie vorher entfernt werden. Beim Ilarn geschieht die EnteiweiCung am besten durch 
Schuttoln mit festem HgCl2, die Abscheidung der Phosphorsaure mit festem Ca(OH),. 
Oewebe u. Faeces werden vorher yerascht, die Serumproleine durch nasse Vorbrennung 
zerstórt. Ist zuyiel K zugegon, so ist dieses vorher ais KC104 abzuscheiden. Die 
Bchlicfilich zur Unters. kommende Fl. soli zwischen 1—10 mg Na enthalten. (Journ. 
biol. Cliemistry 93. 171—80. Sept. 1931. Boston, Harvard Jledical School.) Oh l e .

C. A. Elyehjem, Die Ilerstellung von Slandard-Hamatinldsungen aus Hamin. 
Vf. beschreibt die Horst, lialtbarer salzsaurer Hiimatinlsgg. aus Hamin, welche ais 
Standardlsgg. fiir die direkto colorimetr. Best. von Hamoglobin oder zur Eichung 
der Hamoglobinometer-Scheibon (nach N e w c o m e r ) dienen kónnen. Haltbarkeit 
der Lsgg. 2 Monate. (Journ. biol. Chemistry 93. 203—10. Sept. 1931. Madison, 
Univ.) Oh l e .
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Bela Gozsy, Vergleich der Mikromeihoden zur Bestimmung der Serumeiweifi- 
fraktionen. E s w urde dio DARANYlscho (C. 1931. II. 3022) Methode der Serum- 
eiwoiBfraktionierung m it der B e r g e r -PETSCHACHER-ScHRETTERsehen S tandard  - 
m ethode yerglichen. D ie M ethode naeh D a rAn y i  liefert oinwandfreie R esu lta te  u. 
erm oglieht au f einm al dio Best. m ehrerer F rak tionen . (Magyar arvosi A rchivum  32. 
369—78. 1931. Szeged, U ngarn, U niv.) Sa il e r .

L. Kofler und F. Kramer, Ober den Einflufi der Zerkleinerung der Drogen bei 
der Bestimmung der atherischen Ole. Bei der Dest. mit W.-Dampf liefern maneho Drogen 
in unzerkleinertem Zuatand mehr ath. Ol ais ais Pulver. Besonders ist das der Fali 
bei Labiaten u. Compositon, bei denen sich das ath. Ol hauptsachlich in Drusenhaaren 
an der Oberfliiehe der Drogo befindet. Eine Erkliirung der Erscheinung wird ver- 
sueht. Es wird angeregt, diesen Umstand bei den Vorschriften der Arzneibiichor zu 
beriioksichtigen. Zur Aufnahme in diese wird das Verf. von D a f e r t  (C. 1924. I. 2642) 
empfohlen, wobei abor in allen Fallen dem Destillat Kochsalz zugesetzt werden sollte. 
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsoh. pharmaz. Ges. 269. 416—22. 1931. Innsbruck, Pkar- 
makognost. Inst. d. Univ.) H e r  t e r .

Bengt Jonsson, Beitrag zur analytischen Chemie der Barbitursdureschlafmittel. 
Vf. gibt eine kurzo Obersicht iiber die wichtigeren Gruppen- u. Spezialrkk. der Barbitur- 
siiuregruppe. Er Behlagt ais giinstiges Reagens den Kupferacelessigester vor. Gibt man 
eino Lsg. dieser Verb. in A., A. oder Bzl. zu einer Lsg. eines Barbitursaurehypnotikums 
im selben Losungsm. u. setzt einigo Tropfen Pyridin zu, so erhalt man einen rotvioletten 
Nd., aus dem das Schlafmittel mit verd. H»S04 freigesetzt u. mit A. estrahiert werden 
kann. Barbitursaure selbst gibt dio Rk. nicht, wohl aber Dialursiiure u. Monoathyl- 
barbitursauro. AuBerdem untersuoht Vf. an zahlreichen Barbitursaurehypnotica die 
Luminalrk. von E k k e r t  (C. 1926. II. 1559) u. beobachtct dio Fiirbungen u. Fluorcs- 
cenzen im Tagos- u. QuarzIamponlicht (Tabello im Original). Wiihrend Nirvanol boi 
n. Ausfuhrung der Rk. eino uncharakterist. Braunfiirbung gibt, erhalt man boi hóherer 
H2S04-Konz. auch mit Niryanol charakterist. Fiirbungen. Vf. vermutet, daB dio Rk. 
von EKKERT so zustande kommt, daB aus den Phenylbarbitursauren bzw. Phenyl- 
hydantoinen unter der Einw. des Reagens Phenylessigsiiure abgespalten wird, dio sich 
mit Formaldehyd zum gefarbteń Prod. kondensiert. (Svensk farmac. Tidskr. 35. 
659—66. 10/12. 1931. Stockholm, Staatl. gerichtschem. Lab.) W il l s t a e d t .

Gyilla Mikó, Uber die Untersuchung des Walrals [Cetaceum]. Es wird eino Methodo 
zur Best. der Saure- u. Esterzahl des Walrats ohne alkoh. KOH mitget-eilt. (Magyar 
Gyógyszeresztudom&nyi TArsasig Ertcsitójo 7. 501—06. 15/11.1931. Debrecen, Ungarn, 
Univ.-Apoth.) Sa il e r .

I: F. Fugi, Vilaminbesiimmung in Lebertran. Vf. befiirwortot dio Wortpriifung 
von Lebertran mittels der SbCI3-Rk. (Arch. Pharmac. og Chem. 38. 78—80. 
1931.) ________  ’ W il l s t a e d t .

Reiehskraftsprit G. m. b. H., Borlin, Cuno Conrad, Berlin-Sehoneberg und 
Carl-Otto Ostwald, Berlin-Wilmersdorf, Verfahren zur Bestimmung des Siedeverlaufes 
von Stoffgemisclien, besonders zur Best. der Siedekurve eines Flussigkeitsgemischcs, 
dad. gek., daB die Best. gewichtsmaBig durchgefiihrt wird, derart, daB entweder dor 
Go^vichtsvorlusfc des Destillationsgutes oder dio Gewichtszunahme des Destillates oder 
beido gleichzeitig bestimmt werden. — Man kann z. B. die Destillationsblase mit der 
Heizvorr. auf die Schalo einer Waago aufsetzen u. die Gewichtsabnahme feststellen. 
Die Destillationsblase kann auch zusammen mit der Heizvorr. auf die eine Schalo, 
die Vorlage auf die andere Schalo der Waago aufgebracht werden. Yor der volumetr. 
Messung hat dio Methodo den Vorteil, daB man von der Temp. unabhangig ist. 
(D. R. P. 537151 KI. 421 vom 15/1. 1930, ausg. 29/10. 1931.) Ge is z l e r .

Dmitry Pawlowitsch Troschenski, Bloskau, Viscosimeter mit DurchfluB der 
zu priifenden Fl. durch Capillarróhrchen, gegebenenfalls unter Anwendung von meB- 
barem Druck u. mit Warmeregelung, dad. gek., daB mehrero Capillarróhrchen ver- 
schiedener Durchmesser in die Vorr. fest eingebaut sind u. einerseits in bekannter 
Weise mit ihren AuBenenden in die freie Luft munden, andererseits unter Zwisehen- 
schaltung von Absperrvorr. zugleich an Ubordruck- u. Unterdruckbehalter angeschlossen 
sind. — Slit der Vorr. laBt sich die Yiscositat von Fil. mit stark unterschiedlicher Zahig
keit unter geringstem Zeitaufwand mit der erforderlichen Genauigkeit bestimmen. 
(D. R. P. 539 603 KI. 421 vom 17/7. 1929, ausg. 30/11. 1931. Russ. Prior. 17/7. 
1928.) Ge is z l e r .
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Hugo Seemann, Freiburg i. Br., Iionlgengoniomeler fiir das Aufnahmeyerf. von 
WEISZENBERG, dad. gek., daB auf der der Rontgenstrahlenguelle gegenuberliegenden 
Seite des Instrumentcs ein Fernrohr u. ein Kollimator fur siehtbares Licht derart 
angebracht ist, daB dereń Achsen die Drehachse des Kóntgcngoniometers an der Stelle, 
wo das zu untersuehende Krystallpraparat sitzt, senkrecht schneiden, um mit Hilfe 
dieser opt. Einrielitung das Praparat im llontgengoniometer nicht nur zu zentrieren, 
sondern auch wahrend der Bestrahlung des Priiparates mit Róntgenstrahlen bzw. 
wahrend der Róntgenaufnahmo beobachten u. die Erhaltung oder Veriinderung der 
Zentrierung kontrollieren zu konnen. (D. R. P. 538 231 KI. 42 h vom 29/11. 1929, 
ausg. 13/11. 1931.) Ge is z l e r .

Emil Truog, Madison, Wisconsin, V. St. A., Prufung ton Sloffen auf alkalische, 
saure oder neutrale Beschaffenheit. Man schliimmt die Probe in einer Indicatorlsg. 
auf u. setzt der Aufschlamniung eine weiBc unl. Substauz zu, welche dio Farbo der 
Indicatorlsg. annimmt. Das Verf. eignet sieh besonders zur Unters. von Bodenproben, 
ferner yon Pulvern alłer Art, wie z. B. Farben, von porosen Korpern u. von Emulsionen. 
Ais dio Farbo der Indicatorlsg. annehmendo Zusatzmittel kommen z. B. Gips, BaS04, 
CaF2 u. Si02 in Frage. (A. P. 1 831894 vom 24/9.1930, ausg. 17/11.1931.) Ge is z l e r .

_ „Eintracht" Braunkohlenwerke und Brikettfabriken und Erich Mittel- 
steiner, Welzow, Niederlausitz, Vorricliteverfahren und Vorrichlung zur Wassergehalts- 
beslimmung von festen u. fl. Stoffen. Dio zu untersuehende abgewogeno Probo wird 
mit moglichst groBer Oberfliiche in einem yielfach groBeren, gasdieht geschlossenen 
Baum mit einer ais Wiirmotrager dienenden Gas- oder Luftmenge auf bestimmte, 
gleichbloibende Temp. erwarmt. Nach bestimmter Zeit wird dio aus dom Partialvol. 
oder Partialdruck yon Gas u. Dampf sich zusammensetzende Volumen- oder Druck- 
iinderung gemesson. Durch dio groBe yerwendete Gas- oder Luftmenge wird mit Sicher- 
heit erroicht, daB das Dampfluftgemiscli ungesatt. bleibt, so daB auch in den kalteren 
Manometerleitungen keine Kondensation der Feuchtigkeit eintritt. (D. R. P. 539 518 
KI. 421 vom 20/12. 1927, awsg. 27/11. 1931.) Ge is z l e r .

Elektrowerke Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Wolfgang Kritzler, Trattendorf), 
Biiretle zur Mengenbestimmung von Oasen, gek. durch ein Burettenrohr geringen Quor- 
schnitts, das in einer oder mehreren Windungen um eine mit ihm yerbundene drehbare 
Welle angeordnet ist. — Das Burettenrohr kann um die Welle in einer in einer Ebene 
liegenden Spiralo vorlaufen oder dio Form einer zylindr. Schraube haben. Ais Sperrfl. 
wird Hg yerwendet. Dureh Drehen der Spirale wird das Gas eingesaugt oder aus- 
gedriickt. Man kommt auf dieso Weise ohne Niyeauflasche aus. (D. R. P. 538 873 
IG . 421 Tom 28/11. 1930, ausg. 21/11. 1931.) Ge is z l e r .

Hermann Heinieke, Seehof b. Teltow und Karl Heimberger, Rastatt, Einrielitung 
zur Beslimmung von Melhan und anderen Kolilenwasserstoffen in Miscligasen durch 
lcatalytische Verbre?mung. Zwei MeBdrahte, von denen der eine von dem zu priifenden, 
der andere von einem Vergleichsgas beeinfluBt wird, bilden die nebeneinanderliegenden 
Zweige einer W HE ATSTOlfE schen Briieke. Zum Schutz vor der korrodierenden Wrkg. 
der Gase (Kohlung yon Pt) umgibt man die MeBdrahte mit dunnwandigen Rohren 
aus hitzebestandigem Materiał u. umwiokelt dieso mit Heizdrahten, woboi derjonige 
Heizdraht, der mit dem Priifgas in Beriihrung kommt, aus einem Materiał bosteht, 
welches katalyt. wirkt. (D. R. P. 539582 KI. 421 vom 24/1. 1929, ausg. 10/12.
1931.) Ge is z l e r .

Roman Mogilnickij, Mahrisch-Ostrau, Tschechoslowakei, Einrielitung zum Messen 
des Oehaltes der Luft an Methan, durch Abmessung eines bestimmten Luftyol., Ver- 
brennung des Methans an einem gliihenden Platindraht u. Messung der entstandonen 
Volumenverminderung, gek. durch eino von dom eigentlichen PrUfapp. abnehmbare 
MeBpumpe, in welclie zunachst ein bestimmtes Luftyol. eingesaugt wird u. welche dann 
auf das Verbrennungsrohr des App. aufgeschraubt wird, durch das die abgemessene 
Luftmenge mittels der Luftpumpe hindurchgedriickt wird. — Es besteht die Moglichkeit, 
den eigentlichen MeBapp. an irgendeiner sicheren Stelle aufzubewahren, wahrend man 
mit der Pumpe an jedem beliebigen Ort die zu untersuehende Luft ansaugen kann. 
(D .R .P . 539 517 KI. 421 vom 5/7. 1930, ausg. 30/11. 1931. Tschechoslowak. Prior. 
25/6. 1930.) ___  Ge is z l e r .

Carl Bruhns und Arthur Alexander, GrundriS der mykologisclien Diagnostik. Ein Hilfsb. 
f. d. Laboratorium. Berlin: J. Springer 1932. (VH, 206 S.) 4°. M. 24.— ; Lw. M. 26.— .
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Georg Frerichs, Die Priifung der Arzneistoffe nach dem Deutschen Arzneibuch. Eine Anleitg. 
zur chem. u. physik. Priifg. d. Arzneistoffe u. Zubereitgn. f. Studierende d. Pharmazie 
u. Apotheker. Berlin: J. Springer 1932. {VI, 264 S.) gr. 8°. Lw. M. 14.50.

II. Ter Meulen und J. Heslinga, Nouvelles mćthodes d ’analyses chimiaues organiaucs. Paris: 
Dunod 1931. (VIII, 59 S.) Br.: 12 fr.

Chemiker-Kalender. Ein Hilfsb. f. Chemiker, Physiker, Mincralogen, Industrielle, Pharma- 
zeuten, Huttenmanner usw. Begr. yon Rudolf Biedeimann. Eortgef. yon Walther 
A. Roth. Hrsg. yon J. Koppel. Jg. 53. 1932. In 3 Tin. Tl. 1. 2/3. Berlin: J. Springer
1932. kl. 8°. In 2 Bde. geb. Lw. nn. M. 20.— .

1. (Tasclienbueh.) 56 BI. Schreibpap. 103 S.
2. (Dichten, Losliehkeiten, Analyse.) (IV, 692 S.)
3. (Theoret. Tl.) (V, 634, 24 S.)

Laboratoriumstechnik in der Medizin. Theoret. Grundlagen u. prakt. Ausfiihrg. med., physik. 
u. chem. Untersuchgs.-Methoden. Lehr- u. Hilfsb. f. d. Laboratoriumsdienst. Bcarb. 
von H. Bennholtl [u. a.] u. hrsg. von Kurt Holm. Hamburg: Hartung 1931. (XII,
714 S.) gr. 8°. Lw. M. 36.— .

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem iscłie Technologie.

— , Emulsionen in Theorie und Praxis. Herst.-Methoden. Anwendung. Prakt. 
Angahen. Arbeitsverf. zu den folgenden Rezepttabellen mit yerschicdencn Emulsions- 
bildnern. (Brit. ind. Finishing 2. 183—84. Okt. 1931.) Konig.

Frederick G. Keyes, Hochdrucktechnik. Die Druekmessung mit Kolbenmano- 
metern erreicht eine Genauigkeit bis zu 1:10000 fiir Drucke bis 600 at. Fiir die Temp.- 
Messung wird besondera dio Anwendung von Widerstandsthermometern empfohlen. 
Bei der Vol.-Messung unter Druck spielt yor allem die Materialfrage eine Rofie. Fur 
dio Messung der Ausdehnung wird eine Anordnung yorgeschlagen, bei der ein Glas- 
gefafi lmter Vcrwendung eines Stahlmantels fiir Drucke bis zu 1000 at angewandt 
werden kann. (Ind. engin. Chem. 23. 1375—79. Dez. 1931. Cambridge, Mass. Inst. of 
Teehnol.) R. K. Mu l l e r .

G. Frederick Smith und O. W. Rees. Enlwurf und Iionstruktion eines Spezial- 
Yakuumtrockenappamts zur Eniwasserung von Produktem mit niedrigem Dampfdruck. 
Das Kuhlersystem des App., aus einer groBen Anzahl von Rohren bestehend, liegt 
inncrhalb der CaCl2-Kuhlsole, die durch eine S02-Kompressionspumpe auf einer Temp. 
etwas oberhalb 0° gehalten wird. Der Kiihler ist durch eine weite Leitung mit der 
Vakuumkammcr yerbunden, die bei Tempp. von 150 bis 300° auf einem Druck von 
ca. 5 mm gehalten wird. Die Vorr. laBt sich zur yollstandigen Entwasserung von
Mg(C104)2-6H,0 zu Mg(C104)2 („Anhydron") yerwenden. (Ind. engin. Chem. 23.
1328—30. Dez. 1931. Urbana, 111., Uniy.) R. K. M u l l e r .

Otto Th. Koritnig, Isolierung von Kochapparaten. Vf. bespricht die Eigg. u. 
Anwendung yon Warmeisoliermitteln. (Zellstoff u. Papier 11. 622—23. Noy. 
1931.) ______________ H a n n s  Sc h m id t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Ausfiilirung chemischer Yerfaliren 
in mttallischen Apparaten. Das nach dem im Hauptpatent besehriebenen Verf. gereinigte 
Fe, bzw. die Fe-Legierung wird bis zum Umwandlungspunkt Ac3 (fi Fe y Fe) erhitzt 
u. dann schnell abgektihlt. (F. P. 37 362 yom 23/8. 1929, ausg. 29/11. 1930. D. Prior. 
3/9. 1927. Zus. zu F. P.- 629 651; C. 1928. I. 828.) H o r n .

Hermann Stellwag, Wiesbaden-Biebrich, Yerfahren zur Herstellung einer sdure- 
feslen Auskleidung an Behaltem, dad. gek., daB im Behalter den senkrechtcn Wandungs- 
teil der Bekleidung zu bilden bestimnite fertige, saurefeste Platten mit einem saure- 
festen Bodenbelag yerspannt werden u. der Zwischenraum zwischen der Auskleidung 
u. dem eigentlichen Behalter durch ein hochschmelzendes Bitumen yergosśen wird. 
(Schwz. P. 140 082 yom 4/6. 1929, ausg. 1/8. 1930.) H o r n .

E. Barthelmess, Oberkassel, Verfahren zum Nap- und Trockenmahlen, bei welchem 
die Zentrifugalkraft zur Zerkleinerung des Mahlgutes dient, dad. gek., daB das Mahlgut 
mittels eines auf eine stillstehende ringformige Mahlbalm tangential zugefiihrten Luft- 
oder W.-Stromes in eine so heftig kreisende Bewegung gesetzt wird, daB die Zer- 
kleinerung durch die Reibimg an der Mahlbahn ohne weitere mechan. Mittel erfolgt. 
(Schwed. P. 68 403 yom 29/4. 1926, ausg. 5/11. 1929. D. Prior. 2/5. 1925.) D r e w s .
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Richard Nacken und Max Eugen Griinewald, Frankfurt a. M., Verfaliren zur 
Ilerslellung wasserunloslicher feinrerteilter Verbindungen, dad. gek., daB man mit 
ihnen Doppelverbb. mit CaCl2'herstellt u. dieso mit W. zersetzt. Es werden z. B. 
Fe20 3, A120 3 oder Cr20 3 mit CaCl2 im molekularen Verhaltnis 2: 1 oder CaF2 mit CaCL 
im molekularen Vcrhaltnis 1: 1 behandelt. (D. R. P. 540 000 KI. 12 g vom 15/9. 
1926, ausg. 5/12. 1931.) H o r n .

W. J. Filin, U. S. S. R ., Filterpresse. (Russ. P. 20 070 vom 8/5. 1929, ausg. 
30/4. 1931.) R ic h t e r .

Henry Selby Hele-Shaw und Joseph Allen Pickard, London, Filtrieren von 
Flussigkeitsgemischen. Das Flussigkeitsgemisch wird mit Fasern aus anorgan. Materiał 
behandelt. Dio eine FI. des Gemisches wird adsorbiert u. durch Hitze oder W.-Dampf 
aus dem Adsorptionsmittel entfernt. (Can. P. 278445 vom 22/10. 1926, ausg. 13/3.

Otto Fuchs, Konstanz, Fullkórper von hohlzylindrischer Form aus kautschuk- 
haltigcm Materiał, bestehend aus in Stticke geschnittenen altcn Gummischlauchen 
bzw. Sehlauchabfallen, die gegebenenfalls mit an sich bekanntcn Mittehi nachtraglich 
gehartet u. dereń stórende Bestandteile gegebenenfalls chem. oder physikal. um- 
gewandelt oder entfernt wurden. (D. R. P. 538642 KI. 12 o vom 22/10. 1930, ausg.

Otto Fuchs, Konstanz, Gewinnung einzelner Beslandleile aus Gas- oder Dampf- 
gemischen mittels groBoberflachiger Stoffe unter Wicderverwendung der bei der Ad- 
sorption frciwerdenden Warme zum Wiederaustreiben der adsorbierten Stoffe aus den 
Adsorptionsmittehi. In dem den Warmeaustausch bewerkstelligenden umlaufenden 
gas- oder dampffórmigen Medium oder zwisehen den im Zustand des Beladens u. im 
Zustand des Austreibens befindlichen Kammern wird ein Druckgefalle aufrecht erhalten.
Das Verf. kann z. B. zur Gewinnung konz. Essigsaure dienen. (D. R. P. 538 270 
KI. 12 e vom 20/9. 1927, ausg. 12/11. 1931.) H o r n .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Deutschland, Elektrische Gasreinigung. Dio 
Hauptmenge der Yerunroinigungen wird zunachst auf trockcnem Wege in ublicher Weiso 
elektr. niedergeschlagen. Vor dem Eintritt der Gase in die zweite Stufe werden sio 
durch W.-Nebol befeuchtet, so daB die Staubteilchen ais Schlamm sich abscheiden 
kónnen. Es sollen in erster Linie Hochofengase gereinigt werden. (F. P. 708 484 
vom 17/11. 1930, ausg. 24/7. 1931. D. Prior. 18/11. 1929.) H o r n .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Deutschland, Elektrische Gasreinigung. Dio 
zu reinigenden Gase werden wahrend ihres Durchgangs durch das elektr. Feld durch 
ultraviolette Strahlen bestrahlt, wodurch z. B. N2 zu H N 03 oder S02 zu H2S04 oxydiert 
werden, die dann elektr. niedergeschlagen werden kónnen. (F. P. 708 485 vom 17/11.
1930, ausg. 24/7. 1931. D. Prior. 18/11. 1929.) H o r n .

Siemens-Schuckertwerke, Akt.-Ges., Deutschland, Yorbehandlung von Gasen, 
die elektrisch gereinigt werden sollen. Die zu reinigenden Gase werden, bevor sio in das 
elektr. Feld eintreten, mit W.-Dampf oder Nebel gesatt., wodurch die Wrkg. besonders 
bei Toilchen geringor Loitfahigkeit erheblich yerstarkt wird. (F. P. 708254 vom 
23/12. 1930, ausg. 22/7. 1931. D. Prior. 24/12. 1929.) H or n .

John P. Wetherill, Kensington, Entfernen von Ammoniak aus Gasen. Das das 
NH3 enthaltendo Gasgemiseh wird bei niederer Temp. uber eine Halogenyerb. des Th 
_geleitet. Durch Erhitzen der entstandenen Anlagerungsverbb. wird das NH3 in Freiheit 
gesetzt. Gegebenenfalls kann bei erhóhtem Druek gearbeitet werden. Besonders 
geeignet ist ThCl4. Das Verf. kann fiir Absorptionskiilteanlagen Verwendung finden.
(A. P. 1834 814 vom 9/9. 1927, ausg. 1/12. 1931.) D r e w s .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen A. G., Deutschland, Absorption von 
Kohlensdure aus Gasgemischen durch Alkalicarbonatlosungen. Dio Aufnahmefahigkeit 
von Alkalicarbonatlsgg. fur C02 wird gesteigert, wenn man der zunaehst physikal. 
gebundenon CO, Zeit laBt, sich in Biearbonate umzusetzen. Ais Absorptionslsgg. 
werden z. B. Lsgg. yon K 2C03 oder von (NH4)2C03 benutzt. (F. P. 708 563 vom
30/12. 1930, ausg. 25/7. 1931. D. Prior. 2/1. 1930.) H o r n .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, iibert. von: Jan Al, Holland,
Yerfahren zum Absorbieren von Kohlendioxyd aus Gasen und Dampf en. Die zu reinigenden 
Gase oder Dampfe werden mit einer der zu entfernenden Menge yon C02 aguimole- 
kularon Menge W.-Dampf yersotzt u. uber festes Alkalicarbonat bei Temp. obepteltb 
des Kondensationspunktes des Dampfes geleitet. Es kann auch unter Druek geaftieUćt J o , 
werden. Auch kann das Verf. dazu dienen, C02-reiche Gase in C02-arme Gase/zu tiber-^:' ;

1928.) H o r n .

16/11. 1931.) H o r n .
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fiihren. (E. P. 341748 vom 13/2. 1930, ausg. 12/2. 1931. Holi. Prior. 26/2. 1929. 
A. P. 1 831 731 vom 20/2. 1930, ausg. 10/11. 1931. Holi. Prior. 26/2. 1929.) H o r n .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Absorption von Kohlen- 
oxyd und/oder Diolefiiien aus Gas- oder Dampfgemischen. Die zu reinigenden Gase 
werden mit einer neutralen Cuprosalzlsg. in Beruhrung gebraoht. Es muB vermieden 
werden, daB dio Cuprosalzc sich zu Cuprisalzen oxydieren. Dieses wird dadurck erreieht, 
daB in inerter bzw. reduzierender Atmosphare gearbeitet wird oder daB den Cuprosalz- 
lsgg. reduzierende Stoffe, z. B. Hydroxylamin, Hydrochinone oder Sulfito zugesetzt 
werden. (F. P. 705 214 vom 6/11. 1930, ausg. 2/6. 1931. Holi. Prior. 6/11. 1929.
E.P. 359 234 vom 4/11. 1930, ausg. 12/11. 1931. Holi. Prior. 6/11. 1929.) H o r n .

General Chemical Co., New York, iibert. von: William H. Lohmann,Delaware, 
Ununterbrochen arbeiłender ICrystallisator. In einer langen, oben offenen, gegebenenfalls 
gekiihlten Krystallisationswanne rotiert ein schraubenartig um seine Achse angeordnetes 
Transportband, welehcs die an den Wanden des GefiiBes sich absetzenden Krystalle 
entfernt. (A. P. 1 810 217 vom 5/2. 1927, ausg. 16/6. 1931.) H o r n .

Le Carbone, Frankreieh, Verdampfen von Fliissigkeiten. Die FI. wird durch akt. 
Kohle adsorbiert u. z. B. mittcls Ventilator aus dieser verdampft. Das Verf. soli z. B. 
zur Luftreinigung, Parfiiinierung von Iiaumen sowie zur Anfeuchtung der Luft fiir 
Verbrennungsmotore dienen. (F. P. 707749 vom 21/3.1930,ausg.11/7.1931.) H o r n .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Gensecke, Leipzig), 
Verdunsten des Losungsmittels von Salzlosungen durch wiederholtes Behandeln der je- 
weils vorher erwarmten, fein vertcilten Lsgg. mit Luft oder andercn Gascn, 1. dad. 
gek., daB zur unmittelbaren ErwiŁrmung der Lsg. im Heizsystem dieses mit sonst nur 
noch in Kondensatoren niederschlagbarem W.-Dampf aus dcm letzten Verdampflcórper 
von Mehrfachcffektverdampfern oder W.-Dampf gleicher oder noch niedrigerer Span- 
nung anderer Herkunft oder stark mit Luft gemischtcm W.-Dampf betrieben wird 
u. daB die unterhalb des Heizsystcms abgezogene, erwarmto Lsg. in einem zum Heiz
system gehorigen u. mit diesem durch Kreislaufleitungen zu einer warmetechn. Ein- 
heit verbundenen Verdunstungsraum, der zweckmaBig unmittelbar uber dem Heiz
system liegt, durch unmittelbare, innige Beruhrung mit Luft konz. wird. — 5 weitere 
Anspriiche. (D. R. P. 538 013 KI. 121 vom 19/12. 1926, ausg. 11/11. 1931.) D r e w s .

Paul Baud, L ’industrie chimiąue cn France. Etudo historiąuc et gćographiaue. Paris: Masson
ot Cio. 1931. (420 S.) Br.: 60 fr.

Moritz Hirsch, Die Trockentechnik. Grundlagen, Bcrcchgn., Ausfiihrg. u. Bctriob d. Trocken-
einrichtgn. 2., verb. u. yerm. Aufl. Berlin: J. Springer 1932. (XVI, 484 S.) gr. 8°.
Lw. M. 36.— .

III. E lektrotechnik.
Ernesto Denina und Arturo Frates, Versuche am Bleiakkumulator. III. Das 

Verhalten der einzelnen Platten wahrend der Umlcehrung der Polaritat im Verhaltnis zum 
elektrochemischen Mećhanismus des Aklcumulałorenbetriebs. (Vgl. C. 1932. I. 559.) Vff. 
diskutieren das Verli. der Platten eines Pb-Akkumulators bei Stromdurchgang im 
Entladungssinn bis zur Polaritatsumkehr. Dio Beobachtungen sprechen gegen das 
Vorliegen instabiler Pb-Verbb. wie Pb20 5 oder Pb2S04 u. fiir die Theorie der doppelten 
Sulfatisierung, darch die sich dio Vorgange Yollstandig erklaren lassen, wenn noch 
gewisse Voraussetzungen fiir dio kinet. Bedingungen der Rkk. gemacht werden. 
(L'energia elettriea 8. 10 Seiten. 1931. Sep.) " R. K. Mu l l e r .

Alfred Mentzel, Berlin, Eleklrolyse ton Wasser unter Druck. Der Hohlraum 
zwischen dem Tank u. dem DruckgefaB ist mit einem KW-haltigen Isoliermittel, wie 
Asphalt oder Paraffinwaclis, ausgefiillt, das bei der Arbeitstemp. fl. u. leichter oder 
schwerer ais der Elektrolyt ist. Im DruckgefaB ist eine Offnung vorgesehen, um etwa 
durch den Tank hindurchgetretenen Elektrolyten ablassen zu konnen. (E. P. 360 774 
vom 25/2. 1931, ausg. 3/12. 1931.) Ge is z l e r .

A/S Norsk Staal (Elektrisk-Gas-Reduktion), Oslo (Erfinder: E. Edwin), 
Elektrischer Hochspannungslichlbogenofen. Der lange stabile Hoekspannungslichtbogen 
brennt in einem Rolir aus feuerfestem Materiał. Im Innern des Rohres ist in der Langs- 
richtung des Liehtbogens eine wassergekuhlte Rohrschlange angeordnet. (Schwed. P. 
6 8 4 2 2  Tom 2/6. 1926, ausg. 12/11. 1929.) D r e w s .

Comp. Franęaise pour L’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreieh, Behandlung ton Isolatoren zwecks AufrecMerhallung ilirer Isolierfahigkeil
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bei Verwendung im Freien oder in feuchten Eaumen. Man taucht den Isolator in oine 
Lsg., welche mit dem Stoff aus dem der Isolator besteht, Verbb. bildet, welche dio 
Risse u. Poroń der Oberflachcnschiclit verstopfen. Man fiihrt z. B. einen Isolator, der 
aus Glimmer u. einer glasartigen Substanz, wie Bleiborat, besteht, in 10%ige H 2SO,, 
ein. Es bildet sieli ein weiCer t)berzug von PbS04, weleher durch Abwaschen u. Ab- 
klopfen leicht wieder entfernt werden kann. Dio giinstige Wrkg. der angegebenen 
Arbeitsweiso wird damit erklart, daB das PbS04 ein gróBeres Vol. cinnimmt ais das 
PbO, aus dom es gebildet worden ist, so daB Offnungen in der Oberflache verstopft 
werden u. die Feuchtigkeit nicht mehr in die inneren Schickten des Isolators eindringen 
kann. (F. P. 713 397 vom 17/3. 1931, ausg. 27/10. 1931. A. Prior. 17/3. 1930.) Ge is z l .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., Pennsylvanien, iibert. von: Bryan B. Paul, 
Wilkinsburg, Pennsylvanien, Isoliermałerial. Gepulverter Schiefer wird mit gelóschtein 
Kalk ais Bindcmittel u. gegebenenfalls einem Fiillstoff, wie Asbest oder Schlackcn- 
wolle gemischt, mit W. angepastet u. hierauf die M. k. verformt. Die Formlinge werden 
getroclaiet u. mit Dampf unter Druck erhitzt. Das Materiał ist politurfiihig, hitze- 
bestandig u. wird vom elektr. Funken nicht zerstort. (A. P. 1828292 vom 19/5. 1928, 
ausg. 20/10. 1931.) Ge is z l e r .

Standard Telepliones and Cables Ltd., Malcolm Clifford Field, Wilfred Eynon 
Hugh und Leslie George Brett Parsons, London, Isoliermałerial. Man verwendet 
eine Misehung aus Iłeinkaułschuk, einem KW-stoffpolymeren, insbesondero Sty roi 
(40—80%) u. Wachs (2—20%) mit oder ohne Zusatz gewóhnlicher oder entharzter 
Guttapercha oder Balata. Den Kautsehuk reinigt man durch Quellen in einem Gemisch 
von 70% Petroliither u. 30% Aceton, Filtrieren oder Zentrifugieren u. Entfernen des 
Losungsm. durch Erhitzen o. dgl. Das Styrol wird durch Stehenlaśsen bei 18—200° 
polymerisiert. An seiner Stello kann man dio Misclipolymerisato aus Butadien-KW- 
stoffen u. Olefinen oder Polymerisate aus Diolefinen wie Butadien, Piperylen, 2-Methyl- 
pentadien-2,4 oder Inden oder dereń Gemischen verwenden. Ais Wachse kann man 
Paraffinwachs, Ceresinwachs, Ozokerit oder das ais „Superba" bekannte Prod. verwenden. 
Die Misehung wird hergestellt, indcin man Styrol mit geąuollenem Kautsehuk mischt, 
polymerisiert u. das Prod. auf der Walze bei 100° mit Wachs oder einem Gemisch von 
Kautsehuk u. Wachs mischt. Man kann auch das Wachs zu dem Styrol-Kautschuk- 
gemisch setzen u. dann polymerisieren. Die M. kann vulkanisiert werden; man kann 
ihr Alterungsschutzmittol zusetzen. Z. B. wird eine Misehung von 35% Kautsehuk, 
G0% Styrol u. 5% weiBem Ceresinwachs verwendet. (E. P. 357 624 vom 20/6. 1930, 
ausg. 22/10. 1931.) P a n k ó w .

Standard Oil Development Co., Delaware, V. St. A., Verfahren zur Ilerstellung 
von elektrischem Isoliermałerial aus Petroleumolen und Harzen zum Trdnken von Kabeln, 
dad. gek., daB dio Lsg. der Harze in den Glon bei einer iiber 100° liegenden Temp. durch 
Einleiten von vorzugsweiso trockenom Dampf unter LuftabschluB, gegebenenfalls 
in Ggw. eines niedrig sd. KW-stoffes vorgenommen wird. (D. R. P. 539 583 KI. 21c 
vom 15/7. 1928, ausg. 28/11. 1931. A. Prior. 15/7. 1927.) Ge is z l e r .

S. A. Le Carbone, Paris, Gahanisclies Element mit Ammoniumchloridlosung ais 
Elektrolyt. Zur Vermeidung der Salzausscheidung in der Nahe des Elementbodens 
wśihrend dor Stromentnahmo hangt man in den Elektrolyten Dochtc oder iihnliche 
Gegenstande oin, die geniigende Capillaritat besitzen, um eino standige Zirkulation 
der Badfl. zu bowirken. (E. P. 357 890 vom 29/12. 1930, ausg. 22/10. 1931. E. Prior. 
19/11. 1930.) Ge is z l e r .

Jens Peter Gjerulff, Danemark, Diaphragma fiir galvanisclie Elemente. Ais 
Materiał fiir das Diaphragma werden Salze der Alkylcellulose, z. B. die Acetate, Nitrate, 
Silicato oder Xanthogenate in Vorschlag gebracht. Man kann die eine oder beido 
Eloktroden mit diesem Mittel einwiekeln. (F. P. 712 696 vom 5/3. 1931, ausg. 7/10. 
1931. Dan. Prior. 26/8. 1930.) Ge is z l e r .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylyanien, tibert. von: Daniel S. Gustin, Bloom- 
field, New Jersey, Imien mattierle elektrische Gluhbirne. Zur Erhóhung der Lichtdurch- 
lassigkeit wird die Birno innen mit einer Pastę aus einem Pigment, einem Fullmittel 
u. einer Wasserglaslsg., vorzugsweise von einem spezif. Gewicht von 1,025, eingestrichen 
u. zur Austreibung des W. erhitzt. Hierauf bringt man eine 2. Wasserglaslsg. mit einem 
spezif. Gewicht von 1,05 auf. (A. P. 1830165 vom 10/12. 1927, ausg. 3/11. 
1931.) Ge is z l e r .

Siemens &Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Walter Noddack 
und Ida Noddack, Berlin-Grunewald), Gluhkdrper fiir elektrische Glulilampen, Vakuum-
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rohren und ahnliche elektrische Apparate, dad gek., daB er aus Rheniummetali oder aus 
dessen Legierungen mit anderen Metallen besteht. — Das Metali wird selbst bei hohen 
Tempp. im Vakuum nicht zerstiiubt. (D. R. P. 529 865 KI. 21f vom 19/6. 1925, ausg. 
5/12. 1931 und A. P. 1829 756 vom 18/5. 1929, ausg. 3/11. 1931. D. Prior. 18/6. 
1925.) G e is z l e r .

General Electric Co. Ltd., London, und Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische 
Gliihlampen m. b. H., Berlin, Herstellung son Wolframdraht. Zur Erzielung von 
langen Krystallen wird gezogener W-Draht, der einen Zusatz enthalt, der wic z. B. 
Alkalisilicat die Bldg. yon langen Krystallen begiinstigt, kontinuicrlieh durch eino 
Temperaturzone von iiber 2000° gefiihrt. Die Durchfiihrungsgeschwindigkcit kann 
um ein Vielfaches hoher sein ais die Wachstumsgeschwindigkeit der Krystalle. (E. P. 
359 389 vom 19/12. 1930, ausg. 19/11. 1931. D. Prior. 30/1. 1930.) Ge is z l e r .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin (Er
finder: Kurt Moers, Berlin-Charlottenburg), Yerfahren zur Iie.rslellung von Rlienium- 
iiberzugen auf aus schwer schmelzbarem Metali bestehenden Drahten oder anderen Metall- 
formkórpern, besonders auf Wolframleuchtkórpern fiir elektr. Gliihlampen, durch Ab- 
scheidung von Rh aus einem Rh-haltigon Dampf, etwa aus einer Rheniumhalogenverb., 
auf den in einem ReaktionsgefaB befindlichen Metallkórporn, dad. gek., daB der zu 
uberzichende Metallkórper in dem ReaktionsgefaB, welches auBer dor zu zersetzenden 
Rh-haltigen Dampfatmosphare noch eine unter Atmospharendruck steliendo Eiillung 
aus indifferenten Gasen oder aus einem Gemisch von indifferenten u. reduzieronden 
Gasen enthalt, wahrend des Aufwachsvorganges auf iiber 2000°, u. zwar zweek- 
miiBig bis naho an den E. des Rh erhitzt wird. — Es wird ein fest haftender zusammen- 
hangender Uberzug erzielt. (D. R. P. 537 936 KI. 21f vom 9/7. 1930, ausg. 9/11. 
1931.) Ge is z l e r .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin (Erfinder: 
Marcello Pirani, Berlin-Wilmersdorf), Elektrische Leuchlróhre, dereń Eiillung ent- 
weder ausschlieBlieh aus Mctalldiimpfen oder aber aus Gemischen solcher DiŁmpfe mit 
dic Entladung einleitenden Gasen, besonders Edelgasen, besteht, dad. gek., daB die 
Leuchtrohre oder aber auch ein sie in bekannter Weise umschlieBendes Warmeschutz- 
rohr mit einem eine starko Absorption im Ultrarot besitzenden hauchdiinnen u. durch- 
sichtigen Metalliiberzug, etwa einem Au- oder Ag-t)berzug, yorsehen ist. — Gegeniiber 
der Yerwendung von dic ultraroten Strahlen absorbierenden Gliisern wird der Vorteil 
erreicht, daB dio Herstellungsweise yerbilligt wird. AuBerdem ist die Lichtdurehliissigkeit 
der Metalluberzuge besser ais dies bei den fiir den gleichen Zweclc in Erage kommenden 
Gliisern der Fali ist. (D .R .P . 537 938 Kl. 21f vom 22/8. 1930, ausg. 9/11. 
1931.) Ge is z l e r .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin (Er
finder: Franz Skaupy, Hans Ewest und Hans Pulfrich, Berlin), und „Osa“ Parti- 
cipations Industrielles (S. A.), Schweiz, Elektrische Leuchtrohre mit einer Eiillung 
yon C02, die ein Carbonat enthiilt, das zur Aufrechterhaltung der notwendigen C02- 
Mengo beim Betrieb der Róhre allmiihlich zers. wird. Zur Vermeidung der Bldg. von 
Kohlenstoffsuboxyd u. a. Zersetzungsprodd. von C02, welche an den Elelctroden u. 
der Glashiille niedergeschlagcn werden, setzt man dem Carbonat einen 0 2-abspaltenden 
Stoff zu, wie z. B. Praseodymoxyd, Mn02 oder I01n04. Dic Auswahl des Zusatzstoffes 
■wird so getroffen, daB der 0 2 gerade bei der Zersetzungstemp. des betreffenden Carbonats 
entwickelt wird. (D. R. P. 536 371 Kl. 21f vom 19/7. 1930, ausg. 23/10. 1931. Zus. zu
D. R. P. 434 417; C. 1926. II. 2835 u. F. P. 712693 vom 5/3. 1931, ausg. 7/10. 1931.
D. Prior. 18/7. 1930.) Ge is z l e r .

Kemet Laboratories Co., Inc., New York, iibert. von: Hugh S. Cooper und 
Maurice D. Sarbey, Cleveland, Ohio, Glulikathode. Der Kathodenkcrn wird in eino 
wss. Lsg. yon Erdalkalimetallbicarbonaten getaueht u. in dieser durch Stromdurchgang 
erhitzt, wahrend man eine Kuhlung der Fl. yornimmt. Durch Zers. der Bicarbonate 
sehlagen sich unl. Erdalkalimetallyerbb. (n. Carbonate) auf der Kathode nieder. Durch 
dio Zeit der Eintauchung kann man die Dicke des t)berzuges yariieren. (A. P. 1 830 825 
vom 20/11. 1928, ausg. 10/11. 1931.) Ge is z l e r .

Gebriider Koch, Ilmenau, Thur., Verfahren zum Einbrirujen luminescierender 
Stoffe in elektrische EntladungsgefafSe, dad. gek., daB die Innenwand des Entladungs- 
raumes mit einem in der Warmo oder im Vakuum fliicktigen Bindemittel liberzogen 
wird, auf das die luminescierenden Stoffe aufgebracht werden u. das nach diesem Auf- 
bringen durch Anwendung von Warmo, Vakuum oder yon dieseu beiden MaBnahmen
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ontfernt wird. — Ais Bindemittol komrnen Stoffe mit geringer Oberflachenspannung 
u. groBer Viscositat, z. B. mehrwertige Alkohole, besonders Glyeerin, in Betracht. Die 
aufgebracliten luminescierenden Stoffe sitzen auBerordentlich fest. (D. R. P. 536 980 
KI. 21f Tom 16/10. 1929, ausg. 29/10. 1931.) Ge is z l e r .

National Carbon Co., Inc., New York, iibert. von: Victor Yngve, Niagara Falls, 
New York, Kondensator mit feslem Elektrolyten. Zur Horst, des Elektrolyten emulgiert 
man fl. Paraffin in einem fl. Emulgiermittel, wie z. B. in einer wss. oder nicht wss. 
Lsg. von Akazien- odor Tragantgummi oder eines gelatinierenden Mittels, wio Agar- 
Agar, dem eino Scife zugesotzt sein kann u. welches ein 1. Ionisierungsmittel, wio 
Ammonium- oder Diathylenborat enthalt. (A. P. 1829177 vom 29/3. 1930, ausg. 
27/10. 1931.) Ge is z l e r .

National Carbon Co. Inc., New York, iibert. von: Victor Yngve, Niagara Falls, 
New York, Elektrolyt fiir Iiondensatorm. Es wird eine Lsg. der Alkalisalze einer Fott- 
saure, dio mindestens 5 C-Atomo enthalt, yerwendet, dereń Konz. so hoch gehalten 
wird, daB sich ein Gel bildet. Ais Lósungsm. kommt W. oder oino wss. Lsg. von organ. 
Losungsmm., wie z. B. Glyeerin oder Athylenglykol in Prago. Dio Filmbldg. auf den 
Elektroden wird bogunstigt. (A. P. 1829178 yom 29/3. 1930, ausg. 27/10. 
1931.) __ Ge is z l e r .

Richard Fleischer und Horst Teichmann, Die lichtelektrischo Zollo und ihro Herstcllung. 
Dresden u. Loipzig: Steinkopff 1932. (X II, 175 S.) 8°. =  Wissonschaftliche Forschungs- 
borichte. Naturwiss. Rciho. Bd. 27. M. 12.— ; geb. M. 13.20.

IV. W asser; A bw asser.
Rene Barjaud, Die Behandlung des Kesselspeisewassers. Vf. besprioht therm. 

Reinigung u. Dest. des Kesselspeisewassers. (Moniteur Papeterie Belge 11. 32—34. 
Jan. 1931.) Man z .

O. E. Blincow, Die Behandlung des Kesselspeisewassers mit Kolloiden. Vortrag. 
Vf. besprioht die Verhiitung von Kessclstein, Anfressungen u. des Sehaumens von Kessel- 
wasser durch Kolloidzusatz. (Journ. Inst. Brewing 37. 603—08. Dez. 1931.) Man  z.

Karl Hofer, Kann die Wassersteinbildung durch Sauerstoffentfernung verhindert 
werden ? In  der Beriihrungszone zwischen der beheizten Metallwand u. dem am starksten 
iibersiitt. Teil der Lsg. tritt durch Elektrolytwrkg. eine ultramkr. erkennbare Flockung 
u. Fisierung von kolloidal gol. CaCOa ein, welche adsorptiy zu weiterer Abscheidung 
fiihrt. Die Entfernung des 0 2 aus dem W. verhindert wohl die Ausbldg. einer Kalkrost- 
schutzschicht, nicht aber den kolloidchem. Vorgang am Metali u. deshalb auch nicht die 
Wassersteinbldg. (Gesundheitsing. 54. 740—43. 12/12. 1931. Dusseldorf.) Ma n z .

George Borrowman, Wasserenthdrtung durch Basenaustausch iw Chikagoer 
Bezirk. Zusammenstellung techn. u. wirtschaftlicher Angaben iiber prakt. yerwendete 
natiirliche u. synthet. Basenaustauschstoffe. (Chem. Bulletin 18. 299—301. Dez. 1931. 
Chicago 111.) Ma n z .

H. Stackler, Uber die Verwendung von Phosphat zur Speisewasserreinigung. Es 
wurden gute Erfolge erzielt, wenn das Phosphat dem schon in iiblicher Weise naeh dem 
Kalk-Sodayerf. gereinigten Kesselspeisewasser zugesetzt wurde. (Wchschr. Brauerei 48. 
471—-72. 31/10. 1931. Dortmund, Union-Brauerei.) K o l b a c h .

Hans Richter, Der Kesselschlamm, ein bisher unerkannter Gefahrenherd. Der Vf. 
fiihrt Schśiden in Dampfkesseln auf die durch therm. u. liydrolyt. Spaltung gebildete u. 
im Kesselschlamm angereicherte C02 zuriick. (Wchschr. Brauerei 48. 487—90. 14/11. 
1931. Hamburg.) Ma n z .

Eamest Boyce, Neue Richiung der Abwasserreinigungsmethoden. Durch sach- 
gemaBe Abwasserroinigung soli eine Beladung des Vorfluters mit organ. Stoffen, 
Keimen u. unerwiinschten Ballaststoffen yermieden werden. (Sewage Works Journ. 3. 
592—98. Okt. 1931. Lawrence, Kansas, State Board of Health.) Ma n z .

Hermann Bach, Die Hauptpunkte in der Kunst der Schlammfaulung — eine 
gedrangte Ubersicht uber die Erfahrung eines Vierteljahrhunderts. (Vgl. C. 1931. I. 663.) 
Oberblick iiber die Fortschritte in der Kenntnis der chem. Vorgange u. der Technik 
der Schlammfaulung, insbesondere der Einstellung des pn-Wertes, der Boheizung u. 
mechan. Durchmischung des Faulrauminhaltes. (Sewage Works Journ. 3. 561—69. 
Okt. 1931. Essen, Emschergenossenschaft.) Ma n z .

47 *
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T. R. Haseltine, Faulung von aktiińertem und frischem Schlamm in Salinas, 
Californien. Boi gleichmafiigem Zusatz des aktivierten Schlammes zu dem stark fett- 
haltigen Abwasser vor dem Absitzbeekcn wurde dio Schaumbldg. im Absitzbecken, 
nicht im Faulbecken yermicden, der W.-Geh. des Faulschlamms u. der Sehlammgoh. 
des abflieCenden Faulraumwassers weniger erhóht. FauJgasausbeute u. C02-Bldg. 
waren gostcigert, CH.,-Bldg. u. bei Erhohung des pu-Wertes auoh H2S-Bldg. vermindert. 
Auf die Trocknung des Sclilamms ist dio Tiefe des Bettes u. der Feuchtigkeitsgeh. von 
gróBerem EinfluB ais der Geh. an fliichtigen Stoffen. (Sewage Works Journ. 3. 599—614. 
Okt. 1931. Los Angeles.) Manz.

Filtration and Water Softening Proprietary Ltd., Melbourne (Erfinder: 
Michael Jonnes Martin, Victoria, Australien), Verfahren zum Reinigen wid Kldren 
von Wasser durch Beliandlung mit einom sauren Koagulationsmittel, u. Nachbehandlung 
mit alkal. Mittcln, die in neutralem W. wenig 1. oder unl. sind, z. B. Kalkstein, Magnesit. 
Ais Koagulationsmittel dienen z. B. Alaunc, A12(S04)3, FeS04, FeCl3. Zahlreiclio 
Unteranspriiclio betreffen das Verf. u. dio Einrichtung, die durch mehrere Abb. er- 
liiutert worden ist. (Aust. P. 29292/1930 vom 29/9.1930, ausg. 22/10.1931.) M.F.Mii.

Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: Wyndham Francis 
Carey und George Henry Clifford Comer, England), Verfahren und Einrichtung 
zum Entliiflen von Kesselspeisewasser. Das W. durchstreicht einen mit Fullkórpern 
beschickten Turm, der von oben evakuiert wird u. in den yon unten W.-Dampf ein- 
geblasen wird. Das W. wird oben in den Turm uber oiner Verteilerplatte eingeleitet. 
Eine Abb. erlautert die Einrichtung. (Aust. P. 821/1931 vom 20/2. 1931, ausg. 17/9. 
1931. E. Prior. 22/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

John Harley Hunter, Melbourne, Australien, Mittel.zur Verhinderung der Kessel- 
steinbildung, bestehend aus oiner Pastę von Na2C03, K 2C03 u. Gerbsaure, der evtl. 
noch Zn-Spane zugesetzt sind. Die Pasto wird zuStiickon geformt. (Aust. P. 29175/1930 
vom 23/9. 1930, ausg. 17/9. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Vom Wasser. Ein Jabrb. f. Wasserchemio u. Wasserreinigungstechnik. Hrsg. von d. Fach- 
gruppe f. Wasaerchemio d. Vereins dt. Cliemiker. Bel. 5. 1931. Berlin: Verlag Chemio 
([Komm.: Ilaessel Comm. Gesch., Leipzig]) 1931. (268 S.) gr. 8°. Pp. nn. M. 22.— .

V. A norganische Industrie.
E. Beri und H. H. Saenger, Beilrdge zur Kennlnis des Bteikammerprozesses.

1. Uber das System Nilrosylschwefelsaure, Schwefelsdure und Wasser. Vff. mossen 
auf stat. Wege die Dampfdrueke nitrosebaltiger Sehwefelsauren (0—0,5 Mol SOsNH/l, 
H2SO., C4—80%ig. =  51—61° Bó, Temp. 30—150°). Die bei fallender Temp. nach 
Erreiehcn der Hochsttcmp. abgelesenen Dampfdrueke liegen infolge der rncht ganz 
rcversiblen Zers. der S03NH lióher ais dio zuvor bei steigender Temp. gemessenen. 
Die Ergebnisse sind tabellar. u. teilweise graph. dargestellt. Der Dampfdruck der Nitroso 
nimmt bei gleichbleibendem W.-Geh. der ais Lósungsm. dienenden H 2S04 mit steigen
der Konz. der SOsNH zu. Je grofier die Konz. der H„SO.„ desto geringer ist die E r
hohung des Gesamtdruckes der Nitrose durch die gleiche Menge gel. S05NH, was auf 
Hydrolyse nach S05NH +  H 20  =  H2S04 +  HN02 zuruckgefuhrt werden kann. 
Der Dampfdruck bzw. Partialdruck der nitrosen Gase stellt eine logarithm. Funktion 
der Temp. dar, Vff. haben fiir 68,5%ig. H2S04 die molekulare Verdampfungswarme /„ 
u. dio Konstanten C der Dampfdruckgleichung logp =  — (A0/4,571T) +  log ?’ +  O 
berechnet bei SOsNH-Gehh. von 0—0,480 Mol/l, ferner fiir Lsgg. von 0,1 Mol S05KH/1 
in H2S04 verschiedener Konz., ?.0 steigt mit der Konz. der H2S04 linear, von 73% an 
mit geringerer Neigung. Bei 73% H2S04 (=  H„S04-2H20) erfolgt eine Umwandlung 
in dem Sinne, dafi die S06NH, die bei Lsg. in H2S04 von mehr ais 73% immer be- 
standiger wird, bei niedrigeren Konzz. zunehmend in H2S04 u. HN02 bzw. dereń Zers.- 
Prodd. zerfallt. Durcli gleichzeitige Ggw. von HN03 wird der Dampfdruck der Nitroso 
betrachtlich gesteigert (ygl. Sa n f o u r c h e  u .  R o n d ie r , C. 1929. I . 622) u. zwar ver- 
schieden stark bei verschiedenen wochselnden H 2S04-Konzz., dagegen bei gleicher 
H2S04-Konz. von der Temp. weitgehend unabhiingig. (Ztsclir. anorgan. allg. Chem. 
202. 113—34. 15/12. 1931. Darmstadt, Teehn. Hoehsch. Chem.-tecbn. u. Elektroch. 
Inst.) R . K. Mu l l e r .

—, Bas Arsen in Frankreicli. As-Kies, Pyrit u. andere As-Vorkk. finden sich in
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Frankreicli vor allem in den Distrikten Montagne Noire u. Haute-Vienne. (Rev. 
Produits chim. 34. 648—50. 15/11. 1931.) R. K . Mu l l e r .

M. Schofield, Neue Forlschritte auf dem Oebiel der aktiven Kohle. Bericht iiber 
die neuere Entw. in der Herst. u. Anwendung der akt. Kohle. (Chem. Age 25. 421—22. 
14/11. 1931.) R. K. Mu l l e r .

— , Die Darslellung wid Verwendung des Trinalriumphosphats. (Vgl. Sn e l l ,
C. 1931. II. 890.) (Rev. Produits ehim. 34. 645—47. 15/11. 1931.) R. K. Mu l l e r .

Stanley Isaac Levy, Kingston Hill, und Charles Leaver, Billinghurst, Oewinnung 
voii Schwefel ausGasen. Die CS2 u./oder COS enthaltenden Gase werden bei Tempp. 
von 600—1000° in Ggw. der aquivalenten Menge von 0 2 oder S02 iiber mit einer Fe- 
Verb. impriignierte feuerfeste Stoffo geleitet. Das Verf. kann in 2 Stufen durchgefiihrt 
werden. _ (E. P. 358 851 vom 11/4. 1931, ausg. 5/11. 1931.) D r e w s .

Emil Baerwald, Berlin, und Henryk Goldmann, Wilhelmsburg, Herslellung 
von Schwefellrioxyd aus Schwefeldioxyd gemiiB D. R. P. 537 763, gek. durch Anord- 
nung eines Misehapp. in Form eines am Austragsende vorn spitz zulaufenden Zylinders, 
weleher mit Zufiihrungen fiir Dampf u. NH3 u. mit Mischvorr., z. B. Stauwanden, 
ausgestattet ist u. aus welehem die gebildeten NH3-Salznebel in das Elektrofilter ab- 
gesaugt werden. (D. R. P. 539 571 KI. 12i vom 11/2. 1928, ausg. 28/11. 1931. Zus. 
zu D. R. P. 537 763; C. 1932. I. 269.) D r e w s .

Friedr. Krupp A.-G., Essen, iibert. von: Heinrich Koppers A.-G., Essen, 
Herslellung von Animoniumsulfat und Schwefel. Die Druckzers. von Thionaten u. 
Rhodaniden mittels H 2S04 oder S02 erfolgt in GefaBen aus Cr-Ni-Stahl. Am Endo 
dor Rk. soli noch eine geringe Menge des unzers. Ausgangsmateriales yorhanden sein. 
(Aust. P. 26 533/1930 vom 5/5. 1930, ausg. 29/1. 1931. D . Prior. 21/5. 1929.) D r e w s .

Paul Ralph Hershman, Chicago, C. O. Sethness, C. H. Sethness und Paul 
Rudnick, Chicago, Ilerstellung von Alkalihypochlorilen. Ein ein Chlorid molekuł ent- 
haltendes Alkalihypoclilorit wird mit einer Lsg. yon Na-Silicat gemischt; dio Lsg. 
wird konz. u. der Nd. abgetrennt. (A. P. 1834210 vom 25/4. 1927, ausg. 1/12. 
1931.) _ _ D r e w s .

Union Chimigue Belge S. A., Belgien, Ausfuhrung exolhermer kalalytisclier Gas- 
reaklionen. Das in Rk. zu bringende Gasgemisch wird, um eine lokale Uberhitzung 
des Katalysators zu vermeiden, diesem an verschiedenen Stellen zugefuhrt. Das Gemisch 
wird z. B. in ein oben offenes Rohr eingefiihrt, welches konzentr. yon einem weiteren 
Rohr umgcben ist. Aus diesem tritt sodann das Gasgemisch durch yerschiedene 
Offnungen in den Katalysator. Das Frischgas u. das Rk.-Gut stehen im Warmeaustausch. 
Das Verf. soli u. a. zur Herst. von N H . dienen. (F. P. 674 812 vom 10/5. 1929, ausg. 
3/2. 1930.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Herslellung von Sticksloff-Wasser- 
stoffgemischen. Bituminóse Brennstoffe werden der Ileiho nach einer Tieftemp.-Ver- 
kohlung u. der Vergasung mit Hilfc von gegebenenfalls mit 0 2 angereicherter Luft 
u. W.-Dampf unterworfen. In die in mehreren Lagen iibereinander angeordneten 
Brennstoffe wird das Vergasungsmittel in solchen Mengen eingeblasen, daB die Brenn
stoffe in heftige Bewegung geraten. Die Tieftemp.-Yerkohlung wird durch die bei dieser 
Behandlung auftretenden Gase bewirkt. Aus den bei der Tieftemp.-Verkohlung er- 
haltenen Gasen werden die kondensierbaren Bestandteile entfernt, wahrend der Rest 
der unvollstandigen Verbrennung unter Bldg. von CO unterworfen wird. Diese Gase 
werden sodann bei Tempp. zwischen 380 u. 620° mit W.-Dampf bchandelt u. die ent- 
standene C02 entfernt. Zur Vergasung bzw. unyollstandigen Verbrennung Yerwendet 
man N-haltiges Gas. (E. P. 360 618 vom 15/10. 1930, ausg. 3/12. 1931.) D r e w s .

Bayerische Stickstoff-Werke A.-G., Berlin (Erfinder: Paul Mangold, Berlin- 
Charlottenburg), Entfernung von Kohlenoxyd aus Wasserstoff oder ivasserstoffhaltigen 
Gasgemischen mit Mehrfachkatalysatoren bei hohen Tempp., dad. gek., daB die Gase 
unterhalb 150° mit einer jeweilig solchen Geschwindigkeit iiber Mehrfachkatalysatoren 
gemiiB D. R. P. 418 495; C. 1926. I. 201 geleitet werden, daB eine Verbrennung des H2 
moglichst vermieden wird. (D. R. P. 537433 KI. 12 i vom 20/2. 1926, ausg. 3/11. 
1931.) D r e w s .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Ammaniaksyntliese. Den ge- 
brauchlichen Eisenkatalysatoren werden kleine Mengen As, B, P oder Verbb. dieser 
Elemente zugesetzt. Z. B. setzt man zu Eisenpulyer kleine Mengen der genannten 
Stoffe hinzu u. schmilzt im Sauerstoffstrom. Entgegen den bisherigen Annahmen
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wirken die Stoffo nicht ais Kontaktgifte, sondem begiinstigcn sogar die Synthese. 
(E. P. 359378 vom 1/7. 1931, ausg. 12/11. 1931. Schwz. Prior. 1/7. 1930.) K u h l in g .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfemung von Phosphor und 
Pliosphorwasserstoff aus Oasen bzw. Gasgemischen, insbesondere aus Gasen voin Phos- 
phoritreduktionsofen naeh Abseheidung der Hauptmenge des P durch Oberleiten der 
Gase iiber Fe-Oxyd enthaltende Reinigungsmassen, 1. dad. gek., daB das Gasgemisch 
ohne Luftzusatz bei Tempp. von mindestens etwa 250° iiber Kiesabbriinde geleitet 
wird. 2. Aufarbeitung der naeh 1 erhaltenen Reinigungsmassen auf Ferrophosphor, 
dad. gek., dafB die Reinigungsmasse in Mengen bis zu etwa 10% des Gesamteinsatzes 
zusammen mit den fiir die elektrotherm. Herst. von P gebrauchliehen Misehungen 
versehmolzen u. das entstehende Phosphoreisen von der iibrigen Sehlaeke gesondert 
aus dem Ofen abgcstoohen wird. (D. R. P. 538548 KI. 12 i vom 19/6. 1930, ausg. 
14/11. 1931.) D r e w s .

Edmond Voituron, Sclessin-Ougrśe, Belgien, Oleichzeilige Herstellung von Phosphor- 
pentoxyd und reduzierenden Oasen aus phosphorhaltigen Oasen vom Elektrophosphor- 
ofen dureh Red. von Phosphaten auf elektrotherm. Wege u. Oxydation des erzeugten P 
durch Behandlung der erzeugten h. Gase mit Luft u. W.-Dampf oder C02, 1. dad. gek., 
daB man dem Verbrennungsgasgemisch fiir die nachfolgende Gaserzeugung eine iiber- 
sehussige Menge W.-Dampf oder C02 zufiigt, derart, daB Endtempp. der Rk.-Gas- 
gemische von iiber 800° erhalten werden, worauf das hocherhitzte Verbrennungsgas- 
gemisch iiber feste oder fl. C-haltige Stoffe geleitet wird. — 2 weitere Anspriiche. 
(D. R. P. 540 068 KI. 12 i vom 7/7. 1929, ausg. 7/12. 1931.) D r e w s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Ernest F. Pevere, 
Niagara Falls, Herstellung von Diammoniumphospliat. In eine konz. Lsg. von (NH4)2H P04 
gibt man bei YcrlmltnismaBig niedriger Temp. eino gegebenenfalls konz. Lsg. von 
ŃH4H2P 0 4 sowie NHn. Das {NH4)jHP04 fallt aus. Das Verf. wird kontinuierlich 
durehgefiihrt. (A. P. i  834 418 vom 15/10. 1926, ausg. 1/12. 1931.) D rew s.

Reymersliolms Gamla Industri Aktiebolag, Helsingborg, Sohweden, Her- 
slellung von Silicaten mii basenumsetzenden EigenscJiaflen, sogenannlen kunstlichen 
Zeolithen. Man behandelt Si02 u. in Sauren unl. Fe- u. Al-Oxyde enthaltende Massen 
mit bas. Metali- Sauerstoffvcrbb. bei hóherer Temp. Ais Ausgangsstoff dient der bei 
der Zers. von Fe-haltigen Tonerdemineralien mit sauren Verbb. naeh der Filtration 
zuruekbleibende Riickstand, weleher Si02, Fe- u. Al-Oxyde enthalt. Fiir die Durch- 
fiihrung des Verf. geeignete Metallsauerstoffrerbb. sind Oxyde, Hydroxyde, Carbonato 
der Alkalien oder Erdalkalien. (Sełiwz. P. 147443 vom 10/6. 1929, ausg. 17/8. 1931. 
Schwed. Prior. 13/6. 1928, u. E. P. 313 522 vom 11/6. 1929, ausg. 8/8. 1929. Schwed. 
Prior. 13/6. 1928.) D r e w s .

Max Buchner, Hannover-Klcefeld, iibert. von: Fritz Hildebrandt, Schwane- 
beck, Herstellung von Salzen der Kieselfluorwassersloffsdure. Auf ein Gemisch von 
Fluoriden mit H„SiF0 laBt man SiF4 einwirken. (E. P. 357922 vom 23/2. 1931, ausg. 
22/10. 1931. D. Prior. 24/2. 1930.) D r e w s .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., ’s-Gravenhage, Gewinnung von Wasser- 
stoff durch Erhitzen von Kohlenwassersloffen. Durch riehtige Bemessung der Rk.-Dauer 
u. Temp. wird die Zerlegung des KW-stoffes durehgefiihrt. RuB, Teer usw. werden 
abgcschiedcn. Das in dcm erhaltenen Gas vorhandene CH4 findet ais Brennstoff zum 
Erhitzen des Rk.-GefaBes Verwendung. Der ais Endprod. erhaltene H 2 ist von groBer 
Reinheit. (Holi. P. 25 305 vom 8/5.1929, ausg. 16/11. 1931. A. Prior. 13/8.1928.) D re .

Du Pont Ammonia Corp., Wilmington, iibert. von: Roger Williams, Wilmington, 
Herstellung von Wasserstoff. Ein gasfórmiges Gemisch von W.-Dampf u. KW-stoff 
wird bei 700° nicht ubersteigenden Tempp. iiber einen Schwermetallkatalysator ge- 
leitet. Das Gasgemisch soli wenigstens 2 Yoll. W.-Dampf auf 1 Vol. KW-stoff ent- 
halten. (A. P. 1834115 vom 5/8. 1926, ausg. 1/12. 1931.) DpEWS.

Du Pont Ammonia Corp., Wilmington, iibert. von: Roger Williams, Wilmington, 
Herstellung von Wasserstoff. Man leitet ein Gemisch von W.-Dampf u. CO bei Tempp. 
von 300—700° iiber Chromoxydgel. (A. P. 1834116 vorn 12/11. 1926, ausg. 1/12. 
1931.) D r e w s .

Andre Leroux, Belgien, Yerarbeiten von Sylmnit. Sylvinit wird in HN03 ent- 
haltenden wss. Lsgg. gel., das entstandeno K N 03 durch Abkiihlen gróBenteils ab- 
geschieden, u. die Mutterlauge zweeks Fallung des Chlors mit Pb(N03)2 behandelt. 
Das Filtrat vom PbC), wird teils zur Gewinnung weiterer Mengen von krystallisiertem
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K N 0 3 u. zur Lsg. weiterer Mengen von Sylyinit verwcndet, teils zur Trockne yerdampft. 
(P. P. 712681 yom 5/3. 1931, ausg. 7/10. 1931.) K u h l in g .

Pacific Coast Borax Co., Neyada, iibert. yon: Harold P. Knight, Trona, Ge
winnung von Kaliumchlorid aus naturlich rorkommenden alkalischen Salzlaugen. Die 
Laugen werden nach der Behandlung mit CO„ auf Tempp. yon 0 bis —10° abgekiihlt. 
Nach dem Abtrennen des Nd. wird die Lauge konz., wobei reines JOT krystallisiert. 
(A. P. 1834161 vom 25/9. 1928, ausg. 1/12. 1931.) D r e w s .

Gerhart Jander, Góttingen, Trennen von Casium- und liubidiumchlorid gemaB
D. R. P. 517 921, 1. dad. gek., daB man aus einor wss.-salzsauren Lsg. des Salzgemischcs 
mit A. die Hauptmenge des Rb-Chlorides ausfallt, das Filtrat eindampft u. aus der 
wss.-salzsauren Lsg. des Abdampfruckstandes mit SbCL, das Cs-Sb-Doppelsalz fallt, 
das drach Erhitzen im HCl-Strom in CsCl u. fliichtiges SbCl3 zerlegt wird. — 2. dad. 
gek., daB bei Verarbeitung yon noch KC1 enthaltenden Salzgemischcn die Fallung mit 
A. fraktioniert erfolgt, wobei die ersten Fallungen yorwiegend KC1, die folgenden 
steigenden Geh. an RbCl aufweisen, bis selilieBlich nur CsCl neben wenig RbCl in Lsg. 
bleibt. (D. R. P. 539 946 KI. 121 vom 27/2. 1930, ausg. 3/12. 1931. Zus. zu D. R. P. 
517 921; C. 1931. I. 2374.) D r e w s .

Canadian Westinghouse Co., Ltd., Hamilton, iibert. von: John Wesley Marden 
und Harvey Clayton Rentschler, East Orange, Gewinnung von Salzen schwerfliissiger 
Metalle. Eine Lsg., welche das Acetat dieses Metallcs, ein Alkalifluorid, HF u. Ameiscn- 
saure enthalt, wird der Einw. ultrayioletter Strahlen ausgesetzt. Aus dem entstandenen 
Doppelfluorid wird das Krystallwasser durch Schmelzen mit Na- u. K-Chloriden ent- 
femt. (Can. P. 283251 yom 30/7. 1927, ausg. 11/9. 1928.) D r e w s .

Canadian Westinghouse Co., Ltd., Hamilton, iibert. yon: John Wesley Marden 
und Ernest Anton Lederer, East Orange, Herslellung von chemisch aktiven Metallen. 
Eine W.-freie Verb. des Metalles wird zusammen mit einem fein yertoilten Metalloid 
crhitzt. Gegebenenfalls arbeitet man im Vakuum. (Can. P. 285 520 yom 26/1. 1928, 
ausg. 11/12. 1928.) D r e w s .

Reginald H. Eagles, Hastings-on-Hudson, Herslellung von fein verteillen Melall- 
rerbindungen, insbesondere von Blei- u. Zinkoxyd. Die Metalldampfe werden nach der 
Verdunnung mit einem gecigncten Gas in Ggw. yon 0 2 yerbrannt. Die Verbrennungs- 
prodd. werden auf kuhlen Oberflachcn abgeschieden. Die Abscheidung erfolgt in dem 
Stadium, in welchem die Dampfe sich zu kondensieren beginnen. (A. P. 1 829 395 
yom 11/1. 1927, ausg. 27/10. 1931.) D r e w s .

Oskar Baudisch, Maffersdorf, Herslellung von Ferri-y-liydroxyd gemaB D. R. P.
531 082, 1. dad. gek., daB man an Stelle von organ. Basen hier Azide, vorzugsweise 
Alkaliazide, bei Tempp. yon etwa 80—100° einwirken laBt. — 2. dad. gek., daB man 
die Azide zunachst bei gewóhnlicher Temp. zugibt, wobei das Ferri-a-hydrat ausfallt,
u. nach dessen Abseheiden die Mutterlauge erhitzt. (D. R. P. 538 083 KI. 12n vom 
28/6. 1929, ausg. 11/11. 1931. Zus. zu D. R. P. 531 082; C. 1931. II. 2496.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Martin Mttller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh., Herslellung von Eisencarbonyl. Zu E. P. 244 895;
C. 1926. I. 3639 ist nachzutragen, daB man bei Tempp. yon 50—250° u. bei erhóhtem 
Druek arbeitet. Das benotigte Fe wird in Form poriger Stiicke yerwendet. Man tragt 
Sorge, daB das entstandene Carbonyl wahrend des Verf. fortlaufend yom Fe entfernt 
wird. (A. P. 1828 376 yom 10/8.1925, ausg. 20/10.1931. D. Prior. 11/8.1924.) D r e w s .

Deutsche Gasgluhlicht-Auer-G. m. b. H., Berlin, Herslellung von gut emanie- 
renden Praparalen durch Ausfallen yon radioakt. Salzen auf Tragersubstanzen. Zum 
Waschen der radiumhaltigen Ndd. yerwendet man Lsgg., in denen das radioakt. Salz 
schwerer 1. ist ais in W. Ein Carbonate des Ra enthaltendes Praparat wird z. B. mit 
5%ig. (NH4)2C03-Lsg. gewaschen. (Schwz. P. 148 266 vom 10/2. 1930, ausg. 16/9.

Oskar Kausch, Die aktiye Kohle, ihro Herstellung und Vcrwcndung. Erg.-Bd. Halle: 
Knapp 1932. (200 S.) gr. 8°. =  Monographien iiber chem.-techn. Fabrikationsmethoden. 
Bd. 42, Erg.-Bd. M. 15.40; geb. M. 17.— .

VI. Glas; K eram ik; Zem ent; Baustoffe.
Ladislaus VOn Putnoky, Technisch-wissenscIiaftlicJie Tatigkeit des anorganisch- 

chemischen Instilułes der Technischen Hochschule zu Budapesl. (Vgl. C. 1931. II. 1881.)

1931. D. Prior. 6/3. 1929.) Ge is z l e r .
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Verss. iiber die Enteisenung ungar. Sandvorkk. in Hinblick auf die Glas- u. Emaillc- 
industrie fuhrten zu dem Ergebnis, daB die zweekentsprechendste Raffineriemethode 
in der Kombination einer physikal. Methode mit der nachtraglichen Salzsaurewasehung 
besteht. Tabellar. Zusammenstcllung der Ergebnisse. (Chem. Rdsch. Mitteleuropa 
Bałkan 8. 59—63. 1931.) J u n g .

— , Wissenscjiaft und Prazis der Troclcnung. II.—IX. (I. ygl. C. 1931. II. 296.) 
Schilderung der Vorgange beim Troeknen, sowie der Trockenapp. (Brit. Clayworker 40. 
52. 31 Seiten. 1931.) Sa l m a n g .

L. Chalmcrs, Fliissiges Gold. Ausfuhrungen iiber kerani. Vergoldung mit Bezug 
auf C. 1931. II. 1333. 1334. (Brit. ind. Einishing 2. 201—03. Nov. 1931.) Sa lm a n g .

E. Franke, Neue Verfahren zum Emaillieren eiserner Gegenstande. Vf. beschreibt 
ein neues Verf. der Fa. K r e id l  & H e l l e r  in Wien, welelies CoO u. NiO durch Zirkon- 
silicat u. Rutil ersetzt. Nach dcm D. R. P. T o t o t - G i b a r u  (ygl. C. 1930. II. 
787) wird viel ZnO benutzt u. der Grund trocken aufgetragen. Er wird in beiden 
Eallen weiB. (Keram. Rdsch. 39- 692—93. 10/12. 1931.) SALMANG.

— , Ober die Ursachen der Runzelbildung an Porzellanemails. Erklarung der 
Runzeln durch die yerschieden starkę Zusammenziehung von Emailschichten mit ver- 
schiedenem Ausdehnungskoeff. (Glashiitte 61. 832—33. 10/11. 1931.) Sa lm a n g .

Mauder, Die neuzeitliclie Entwicklung des Glases. Bericht iiber die Fortsehritte 
der Formen u. der Oberfliicheiweredelung. (Glashiitte 61. 816—18. 10/11. 1931. 
Zwiesel, Bayern, Staatl. Eachschule f. Glasindustrie.) Salm a n g .

Woldemar Weyl, Ube.r Reaktionen der Kohlenmure mit Silicaien unter holien 
Drucken. Dic Verss. wurden fiir niedere Drucke in einer BOEKE-Bombe, fiir Druckc 
bis 1000 at in einer Hochdruckanlage bis zu 1450° durchgefuhrt. Besehreibung der- 
selben mit besonderer Bcriicksichtigung einer Durchfiihrung der Thermoelemente 
durch die Bombo. Die Rk. der C02 mit Silicaten fiihrt zu Glcichgewichten, welche 
durch steigenden Druck u. durch sinkende Temp. nach der Carbonatseite verschoben 
werden. Bei Kalisilicaten werden dio Gleichgewichte mehr ais bei Natronsilicaten nach 
der Carbonatseite verschoben. Es konnten noch K 2C03-Aussehcidungen in Gliisern 
von der Zus. K ,0 : Si02 wio 1: 3 ermittelt werden. In  dem pseudobinaren System 
Na20  • Si02—CaO-SiOn, das bei 750 at untersucht wurde, scheint additives Verhaltnis 
der Komponenten yorzuliegen. Estreme Werte fiir Verbb. oder Eutektica konnten 
ebenso wie im System Na20  • Si02 nicht gefunden werden. CaO • Si02 nalim auch wahrend 
seiner cc-/?-Umwandlung nicht mehr C02 auf. Li-Silicate nehmen eine Zwischenstellung 
zwischen den Alkali- u. Erdalkalisilicaten ein, da das Metasilicat noch merkliche Mengen 
C02 aufzunehmen yermag. Die Gasabgabe von carbonathaltigen Glasern (mit bis 
20°/o Na2C03) zeigte, daB man es in dieson Gliisern nicht mit einer Molekiilanordnung 
zu tun hat. Sie entspriclit einem DiffusionsprozeB. Echto Gleichgewichte wurden 
nicht mit Sicherlicit erreicht. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden mit neueren Arbeiten 
iiber die LiLutcrung des Glases in Parallele gestcllt. (Glastechn. Ber. 9. 641—60. Dez.
1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. fiir Silicatforsch.) Sa l m a n g .

M. F. Schur und P. W. Wassiljew, U ber Glasieren der Hafen nach dem Verfahren 
ton Schooles. Dieses 1920 aufgebrachte Verf. besteht im Auftrag einer Schicht von 
Hafenmasse -f Feldspat. Solche Tiegel hielten 4—6 Schmelzen gegeniiber 3 bei ge- 
wohnlichen Ticgeln aus. Die Verss. wurden bei 1200° mit Emailschmelzen vor- 
genommen. (Glashiitte 61. 913—14. 14/12. 1931.) Sa l m a n g .

Fritz Friedrichs, Lober und Zschacke, Welche Grenzen der hydrolytischen Hall- 
barkeit sind fiir das Apparateglas zu fordem ? (Vgl. C. 1931. II. 2496.) Polemik. (Chem. 
Ztg. 55. 885—86. 18/11. 1931.) Sa lm a n g .

L. Springer, Slitdien Jiber fehlerhafle Gldser. Vf. gibt Litcraturstcllen an in Er- 
ganzung zu C. 1931. I. 2101. Einteilung der Glasfehler. (Glashiitte 61. 827—30.
10/11. 1931. Zwiesel, Bayern.) Sa lm a n g .

Hans Kinon, Warum Celluloidierbundglas ? Aufzahlung der Vorteile des Celluloids 
ais Zwischenschicht. (Kunststoffc 21. 225—26. Okt. 1931.) H a n n s  Sc h m id t .

Hanns Schmidt, Ober die Herstellung ton Dralitglasersatz. Die Verwendung von 
Flachdrahtgewebo fiir Acetylcelluloseglas wird beschrieben. (Kunststoffe 21. 217—18. 
Okt. 1931.) H a n n s  Sc h m id t .

R. Rieke und J. Gieth, Einige Beobachtungen iiber die Vorgange beim Troeknen 
von Kaolinen wid Tcmen. An 9 Tonen u. Kaolinen wurden folgende Beobachtungen 
gemacht: Die Troekenschwindungsgrenze ist bei allen Tonarten ein scharf ausgepragter 
Punkt. Sic ist yon der Trockengeschwindigkeit unabhangig, aber abhiingig yom ur-
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spriinglichen W.-Geh. des Tons. Die Abhangigkeit von W.-Geh. u. Schwindungswasser 
(Schwindung) ist fiir alle Tone eine lineare Funktion. Die Zunahme des Schwindungs- 
wassers (Schwindung) ist fiir steigenden W.-Geli. um so groBer, je grobkórniger der Ton 
ist. Die Menge des Porenwassers ist vom urspriinglichen W.-Geh. der M. abliangig. 
Mit steigendem W.-Geh. ist die Zunahme des Porenwassers geringer ais diejenige des 
Schwindungswassers. An bei 110—120° getrockneten Plattchen u. Prismen wurde 
gefunden: Die Porositat nimmt gleich dem Porenwasser mit dem urspriinglichen W.-Geh. 
der M. zu. Die ermittelte Porositat entspricht dor Menge des Porenwassers. Die Plasti- 
zitatszahl wurde nach At t e r b e r g -R ie k e  durch die Diffcrenz Anmachewasser-Ausroll- 
grenze, nach B ig o t  (Schwindungswasser X lineare Schwindung, dividiert durch 
Gesamtwasser) sowie durch die Hygroskopizitiit iiber 10°/o H 2S04 bestimmt. Die 
Hygroskopizitat ist stets kleincr ais diejenige W.-Menge, dic gerade die Poren einer M. 
ausfullen kann, ohne daB diese beim Trocknen schwindet. Die Differenz dieser W.-Menge
u. der Hygroskopizitatswerte nimmt mit zunehmender Bildsamkeit der Tone ab. 
Die nach diesen 3 Methoden ermittelten Zahlen ergaben fur alle Tone stets die gleiehe 
Reihenfolge, nicht aber die Werte fiir den Anmachwassergeli. Das Anmachwasser 
ist also kein MaBstab fur den Grad der Bildsamkeit. Die Trocknungskurven verlaufen 
stetig u. nahern sieh asymptot. einem Grenzwert an Restwasser, welchcs in gleicher 
Reihenfolge wie die Bildsamkeit abnimmt. Die Sehwindungsgrenze pragt sieh in dieser 
Kurve nicht aus. Wegen der ungleichmaBigen Schwindung kann die lineare Schwin
dung nie MaB fiir dio Raumschwindung sein. Wegen der in den Massen verteilten 
Luftblaschcn (bis iiber 3 VoI.-0/„) ist das Volumen derselben groBer ais das von 
Ton + W . Die nach obigenVerss. plastischsten Massen hatten auch den gróBten Anteil 
an Feinstcm. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 12. 556—94. Nov. 1931. Berlin, Vers.-Anstalt
b. d. Staatl. Porzellan-Manufaktur.) Sa l m a n g .

D. H. Rowland und H. L. Galloway, Messungder Steifheił von Ton. Beschreibung 
eines Apparates, welcher die Messung des Druekes gestattet, weleher bei Pressung des 
Tones zwisehen einem Stempel u. einem auf ein Diaphragma wirkenden Stempel auf- 
tritt. (Ceramic Ind. 17. 466—67. Dez. 1931. Baltimore, Mdl., Locke Insulator 
Co.) S a lm a n g .

W. Schuen, Sleinzeug und Blasenbildung. Es gibt PreBblasen, Blasen durch zu 
hohe Brenntemp. u. sog. Brennblasen. PreBblasen entstelien durch Zusammendrangen 
der in der griinen M. vorhandenen Luft beim PreBvorgąng. Dic 2. Art von Blasen ent- 
stcht durch Verwendung von Tonen, welche beim t)berbrcnnen „schaumen1', d. li. 
Gas abgeben. Die 3. Art entstcht durch CO-Bldg. aus Eisenoxyden u. C, welcher ais 
Rest von organ. Substanz oder durch katalyt. Zers. von CO durch Fe-Verbb. im 
Selierben entstanden sein kann. Das dann entstehende CO kann dann wegen des 
fortsekreitenden Dichtbrandes nicht mehr entweichen u. blaht den Scherben auf. 
(Tonind.-Ztg. 55. 1172—73. 1187. 19/10. 1931.) S a lm a n g .

Aman Moore, Gibt es ein Geheimnis bei der IIersldlung rasćh erhdrlender Żenienie 1 
Es handelt sieh darum, einen Zement zu erzeugen, welcher móglichst nur aus 
3CaO-SiOn, 3Ca0-A l20 3 u. so viel ais notig Kalkferrosilicat besteht. 2 CaO • SiO„ 
soli móglichst nicht gebildet werden. Zu diesem Zweck miissen die Drehrohrofen lang 
genug sein u. die Rohmischung sehr innig sein. Dann geniigt 1 Brand zur Herst. eines 
hocliwertigen Zementcs mit holiem Kalkgeh., aber ohne freien Kalk. Fe20 3 soli ungcfahr 
in der gleichen Menge wie A120 3 vorliegen, beide zusammen ctwa zu Si02 im Verhaltnis
1 zu 1,6 bis 2 stehen. Bei hóheren CaO-Gehh. kann dieses Verhaltnis groBer werden 
bei gleiehzeitig steigender Brenntemp. Oberlialb 1800° zerfallt 3 CaO • SiO„ wieder. 
Die Brenntemp. betrage 1330—1430°. Bei einander gleichem Fe- u. Al-Geh."wird ein 
leicht zerkleinerbarer Klinker erhalten. Dio Angaben werden durch yicle Analysen 
belegt. (Pit and Quarry 23. Nr. 3. 66—67. 4/11. 1931. Cement Securities Ltd.) Salm.

"Paul Hansel, Rudolf Steinherz und Carl L. Wagner, Uber die Wasseraufnahme 
ton Zement. Durch Zentrifugieren laBt sieh abbindender Zementbrei jederzeit in W.
u. Brei zerlegen. 5 Min. nach dem Anmachen waclist das Volumen des abgeschleuderten 
Zementbreis mit steigender Menge des Anmacliewassers. Die dabei vom Zementbrei 
zuriickgehaltenen W.-Mengen nehmen mit steigender Anmachewassermenge zu u. nahern 
sieli asymptot. einem Grenzwert. Dieser hangt nicht von der chem. Natur des Zementes, 
sondern von der Mahlfeinheit ab. Der zentrifugierte Brei laBt sieli nach Aufriiliren 
noch mehrere Małe zentrifugieren unter Abseheidung von W., wobei man zu einem 
Minimalwert der aufgenommenen W.-Menge kommt. Bei allcn Verss. verhalt sieh ein 
System Portlandzement - f  W. nicht anders ais ein System Portlandzement -j- Yaselinól
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oder Feinsand -J- W. oder Feinsand +  Vaselinól. Bei Trockenzentrifugieren von 
Portlandzement oder Feinsand kommt man zu gróBeren Volumina ais bei noch so an- 
haltendem NaBzentrifugieren. LaBt man zwischen Anmachen u. Zentrifugieren 1 bis
3 Stdn. yerstreichen, so tritt in der W.-Aufnahme nur eine geringe Anderung ein. 
Daruber liinaus werden steigende Mengen zuruckgehalten, zum SchluB unter Umstanden 
das ganze Anmachwasser. Mischungen von Zement u. Normensand 1 :3  ergeben 
schlieBlich nicht erdfeuchte, sondern piast. Mischungen. Die abgesehleuderten Lsgg. 
wurden auf Leitfilhigkeit, Basizitiit u. Gliihriickstand untersucht. Es sind bei Port
landzement alkal. Alkalisulfatlsgg. (Zement 20. 1048—52. 1064—69. 10/12. 1931. 
Prag, Phys.-Chem. Inst. d. deutschen Univ.) Sa l m a n g .

Hans Kiłhl, naeh Versuchen yon Wang, Berchem und Kaempfe, Die Reaktion 
zwischen Wasser und Zement. Grobe Klinkcrkorner yon 0,1 mm wurden in einer gesatt. 
Kalkwasserlsg. lange Zeit geschiittelt. Dio abdekantierte Suspension wurde durch 
Filtration in Fl. u. „Neubildungen" zerlegt. Kalkwasser nimmt binnen 24 Stdn. bis 
50% Kalk iiber den Sattigungsgrad auf u. gibt den uberschiissigen Kalk dann in einigen 
Wochen wieder ab. Si02 ist nur in den geringen Mengen von 2—3 mg jo 1 yorhanden. 
A120 3 ist zu 10 mg je 1 yorhanden, was einer gel. Menge von 27 mg 3 CaO ■ Al2On ent- 
spricht. Es ist also in Kalkwasser wenig, aber merklich loslich, wahrend die Kalk- 
silieate fast unl. sind. Fe ging nicht in Lsg. Das Aluminat wird in der Hauptsache 
ais ein zartes Gel ausgeschieden. Bei der Hydratation der Silicate werden bedeutende 
Mengen Ca(OH)2 in hexagonalen Tafeln ausgeschieden. Das entstehendo Kalksilicat- 
hydrat seheint ein Verhaltnis CaO: Si02 wie 3: 2 zu haben. Anfangs wird mehr Aluminat 
ais Silicat gebildet, was aber naeh einigen Wochen zuriickgeht u. zu einem Gleich- 
gewicht fiihrt. 3 CaO • SiO, seheint also CaO abzugeben unter Aufnahme von W. 
Ńach 24 Stdn. war dio Rk. 0,2 /{ u. naeh 90 Tagen 6 /i in das Korn vorgedrungen. 
Tonerdezement wurde in gleieher Weiso behandelt, aber nicht mit Kalkwasser, weil 
sich solches bei Tonerdezement-Hydratation auch nicht bildet. Es bildet sich ein
2 CaO■ AljOj-Hydrat in Spharoliten u. hexagonalen Tafeln. Es ist 10 X lóslicher 
ais 3Ca0-A l20 3 u. enthalt 8 H.O. Die Einstellung des Gleichgewichtes erfordert 
Wochen. Das Aluminat bleibt mit Al(OH)3 zusammen kolloidal in Lsg. Dio Aluminat- 
Bcstandteile des Tonerdezements reagieren schneller ais die silicat., welche sich um 
das Korn herumlagem u. es abschliefien. Die silicat. Gelhiillo seheint geschichtet zu 
sein u. am Rande aus fast kalkfreiem Kieselgel zu bestehen, naeh dem Kern zu kalk- 
reieher zu werden. Die Rk.-Tiefe betrug schon naeh 1 Stde. 0,4 /i u. naeh 1 Tag 5 /(, 
die Rk. verlauft also sehr schnell. Die gleichen Verss. an Hochofenschlacke mit Kalk- 
wassor zeigten Gelbfarbung der Lsg. durch Polysulfide. Wegen des Kalkyerbrauches 
der Schlacko wurde dauernd Ca(OH)2 zudiffundieren gelassen. Die Polysulfide spielen 
bei der Hydratation eine wesentliche Rolle. Sie beschleunigen anfangs, yerzogern 
aber spater die Bldg. yon Umsetzprodd. Die Art der Neubildungen ist von der zu- 
gesetzten Kalkmenge abhiingig. Offenbar spielen sieh bei Schlacke die Rkk. nicht in 
der fl. Phase, sondern am Korn ab. (Tonind.-Ztg. 55. 1399—1401. 17/12. 1931. Berlin- 
Lichterfelde.) Sa lm a n g .

A. Eiger, Feinzcment. Durch Schlammung naeh A n d r e a s e n  wurde KorngroBe
u. innere Oberflaclie bestimmt. Die Festigkeitszunahme wird mit steigender Ober- 
flache immer kleiner. Zemente gleieher innerer Oberflache, aber yerschiedener Kórnung 
ergeben stets yerschiedeno Festigkeiten. Der Wert der Weitermahlung iiber etwa 
2150 qcm Oberflache je g Zement liinaus ist prakt. wertlos. Dem Maximmn an Festig- 
keit nahert man sich am meisten naeh 28 Tagen in piast. Mischung. Die allerfeinsten 
Fraktionen haben einen sehr geringen EinfluB auf die Bldg. der Festigkeiten. (Tonind.- 
Ztg. 55. 1389—90. 14/12. 1931.) Salm a n g .

Luz David, Całciumchlorid ais Zcmenizusalz und Erliarluntjsfragen. Yerschiedeno 
Zemente benotigen yerschiedeno Mengen yon CaCL. (Tonind.-Ztg. 55. 1339—40. 3/12.
1931.) " Sa l m a n g .

F. KrauB, Zur Chemie des Gipses. Bemerkungen zu einer gleichnamigen Arbeit 
von R. Nacken und K. Fili. Diskussion der Arbeit yon N a c k e n  u . F il l  (C. 1931-
II. 2043), welche abgelehnt wird. (Tonind.-Ztg. 55. 1222—24. 2/11. 1931.) Sa lm .

Robt. J. Montgomery und Jos. S. Little, Graue Ziegel aus kanadischem Ton. 
(Contract Record Engin. Rev. 45. 1409—11. 25/11. 1931. Toronto, Univ. — C. 1931.
II. 1334.) Sa lm a n g .

K. Zimmennann, Bezieliungen zwischen Farbę und Korngrópe bei Ziegeln. Ein 
Ziegel ton sollte zur Erzielung gelber Farbo mit Kalk gemischt werden. Eine Kreidc mit
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viel feincn Tcilehen gab gelbe Steine, ein Mergel mit viol groben Tcilchen gab roto Farbę, 
obwohl die chem. Zus. iihnlich war. Nach dem Feinmahlen waren auch die mit Mergel 
yersetzten Ziegel gelb. Die Ursache war die mangelhafte Verteilung des Mergelkalltes 
im Ziegel, die iibrigcns auch zur Entstchung von Kalknestern fiihrte, die sich nicht 
mit dem Ton verbunden hatten u. den Stein durch Ablóscliung mit W. zum Zerfall 
brachten. (Tonind.-Ztg. 55- 1338—39. 3/12. 1931.) Sa lm a n g .

K. Kótter, Ausbliihungen an Ziegeln. Freier Kalk im Scherben, der besonders 
bei Schwachbrand nicht selten ist, gibt Veranlassung zu Ausbliihungen von Ca(OH)2, 
wenn die Stcine naB geworden sind u. trocknen. Nachweis durch HC1, welclio aus der 
carbonisierten Ausbliihung C02 frei macht. (Dtsch. Ziegel-Ztg. 1931. 594—95. 25/11. 
1931.) Sa lm a n g .

Walter Marschner, Ausbliihungen an Ziegeln und dereń Ursachen. (Tonind.-Ztg. 
55. 1325—26. 30/11. 1931.) Sa lm a n g .

R. Witte, Porose Mauersleine. Vf. erortert dieEigg. poroser Mauersteine, insbeson- 
dere den Begriff Porositat u. die Herst. dieser Leichtsteine. Dic Vorteile sind folgende: 
kleines Gewicht, daher geringerc Transportkosten; geringeren Kohlenverbrauch; keine 
Schlackenbldg., insbesondere bei sehr porosen Steinen, da sich ein Brennstoffzusatz 
hierbei eriibrigt. (Belg. Nederl. Klei.-Ind. 5. 102—06. 1/11. 1931.) K u n o  W o l f .

— , Allseitig geschlossene Hohlporóssteine im Troclcenpre/Jverfahren. (Tonind.-Zts. 
55. 1359—60. 7/12. 1931.) Sa lm a n g .

— , Versuche iiber Zellbelon. Bericht iiber giinstig yerlaufene Verss. an Zellbeton 
betreffs Fcstigkeit, Sclialldurchlassigkeit u. Rostsicherheit fiir eingebettetes Fe. (Con- 
tract Record Engin. Rcv. 45. 1414—15. 25/11. 1931.) Sa lm a n g .

H. Ritter, Die neuzeilliclie quantitative Glasanalyse. Es ist moglich, mit Hilfe 
eines fiir Glaser besonders ausgearbeiteten Verf., das auf der Anwendung von Oxychinolin 
beruht, in einem Analysengang Si02, Fe20 3, A120 3, ZnO, BaO, CaO u. MgO zu be- 
stimmen. 1 g Substanz geniigt auch bei Anwesenheit von geringen Mengen von Metall- 
oxyden. B20 3 stort nicht. Die Best. der Metalle ais Oxychinolate laBt sich in den 
verschiedensten Glassatzen schnell durchfiihren. (Glastechn. Ber. 9- 665—71. Dez. 
1931. Ilmenau, Thiiringen, Glasprufungsamt.) Salm a n g .

Donald E. Sharp, James Bailey und Irving Hyman, Ein Apparat zur Be- 
slimmung der Kuhlkonstanten von Glas. In einem Ofchen liegt an beiden Seiten unter- 
stiitzt eine Glasplatte, welche durch die Ofenwandung hindurch in der Mitte belastet 
werden kann. In  Riehtung der Ofenaehse kann polarisiertes Lieht geschickt werden. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 14. 820—26. Nov. 1931. Hamburg, N. Y., Bailey and 
Sharp Co.) ________ Salm a n g .

Ignaz Kreidl, Wien, Emaillieren von Eisen. Die zur emaillierenden Flachen 
werden mit phospliorsauren Lsgg. oder Suspensionen von Salzen von Metallen, welche 
das Haften von Emaili en auf Fe begunstigen, vorzugsweise den Phosphaten oder Boraten 
des Co oder Ni, benetzt. Die nach dem Trocknen bei gewohnlieher oder erhóhter Temp. 
entstandenen weiBen Schichten dienen ais Grundlage fiir das in ublieher Weise auf- 
zubringende Email. (E. P. 358886 vom 8/7. 1930, ausg. 12/11. 1931. Oe. Prior. 
7/8. 1929.) K u h l in g .

Acetex Safety Glass Ltd., London, Nichtsplitlerndes Glas. Die mit den Cellulose- 
derivatfolien zusammengesetzten Glasplatten werden vor dem Pressen in einer Gummi- 
hulle mit einem Losungs- oder Quellmitteł einem Vakuum ausgesetzt, wobei das 
Lósungsm. u. die Luft entfernt werden. Daran schlieBt sich die iiblicho Verpressung im 
Autoklaven unter Druck. Das Verf. wird an Hand von Zeichnungen erlautert. (Aust. P. 
16 007/1928 Tom 2/10. 1928, ausg. 18/6. 1929.) E n g e r o f f .

Felix Singer, Berlin, Steigerung der BasenbestandigJceit keramischer Massen des 
Dreisloffsystems Ba0-Al20 3-Si02, 1. dad. gek., daB die Ausgangsstoffe unter Vermeidung 
der Spinellbldg. bis zur Entstchung yon mindestens 2 Phasen (Glas u. Celsian) erhitzt 
werden. — 2. dad. gek., daB die Ausgangsstoffe bis zur Entstehung von Glasern u. 
Celsian, gegebenenfalls neben Sillimanit oder Mullit mit Bariumsihcaten oder Barium- 
tonerdesiheaten erhitzt werden. — Das Ba kann ganz oder teilweise durch Sr ersetzt 
werden. (D. R. P. 536 799 KI. 80b vom 19/12. 1926, ausg. 17/11. 1931.) K u h l in g .

Ture Robert Haglund, Stockholm, Feuerfeste Masse, 1. dad. gek., daB sie an MgO, 
A120 3 u . Cr20 3 zusammen wenigstens 75% aufweist, wobei Cr20 3 zu etwa 5%  u. mehr, 
MgO zu wenigstens 15% u. Si02 zu hóchstens 12% yorhanden ist. — 2. dad. gek., daB 
der Geh. an Cr20 3 5—35% betragt. — 3. dad. gek., daB der Geh. an Si02 u. Eisenoxyd
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wenigstens 5% betragt. — 4. dad. gek., daB AL03 in Mengen von 25—80%, MgO in 
Mengen yon 15—70% yorhanden ist. — Die Massen werden durch Zusammensehmelzen 
ihrer Bestandteile oder diese enthaltender Erze gewonnen. (D. R. P. 539 682 KI. 80b 
yom 5/6. 1927, ausg. 30/11. 1931.) K u h l in g .

William Taylor, Yillage of Robinson, und James Michael Teahen, Detroit, 
V. St. A., Herslellung von keramischen Gebilden, 1. dad. gek., daB ein cinheitliches keram. 
Gebilde wahrend des Brennens an mehreren Stellen durch Schwingstutzen untcrstiitzt 
wird. — 2. dad. gek., daB die schwingbaren Stiitzen infolge ihres Eigengewichtes in 
Richtung der Schrumpfbewegung des keram. Gebildes ausschwingen. — 3. Vorr. zu 
Ausbiegung des Verf. gemaB Anspruch 1 u. 2, gek. durch eine Anzahl Stiitzglieder, 
die mit yerschiedenen Tcilen des einlieitlichen keram. Gebildes in Eingriff stehen u. 
von denen mindestens das eine mit seinem oberen unterstiitzendcn Ende frei aus
schwingen kann. — Spriinge, Risse u. Verzerrungen werden yermieden. (D. R. P. 
539 825 KI. SOc yom 5/2. 1929, ausg. 4/12. 1931.) K u h l in g .

Jakob Koch, Heidelberg, Brennen von Zement im Drehrolirofen mit Regelung der 
Temperatur und Gaszusammensetzung an einer oder yerschiedenen Stellen des Ofens,
1. dad. gek., daB die Regelung in Abhangigkeit von den ZustandsgróBen naho den Stellen 
geringsten Temperaturgofalles zwischen Heizgasen u. Brenngut erfolgt. — 2. dad. gek., 
daB der Vcrbrennungsyorgang so gefuhrt wird, daB er yor der zugeordneten Impuls- 
stelle abgeschlossen ist. — Bei Belastungsanderung wird zunachst dic Verbrenmmgs- 
luftmenge den geanderten Belastungsverhaltnissen angcpaBt u. dann erst dic Brenn- 
stoffzufulir nach der Anderung des Verbrennungszustandcs geregelt. (D. R. P. 539 693 
KI. 80c vom 25/2. 1927, ausg. 30/11. 1931.) K u h l in g .

Kasp. Winkler & Co. G-. m. b. H., Deutschland, LeiclUbelon. Ref. nach D. R. P. 
524 796, vgl. C. 1931. II. 896. Nachzutragen ist, daB dom bercits angemachtcn Mortel 
ein fertiger, durch mechan. Einriihren von Luft in dio alkal. Lsgg. von Plienolaldehyd- 
kondensationserzeugnissen erzeugter Schaum zugesetzt wird. (P .P. 713 856 yom 
25/3. 1931, ausg. 4/11. 1931. D. Priorr. 28/3. u. 1/12. 1930.) K u h l in g .

[russ.] Alexander Ssemenowitsch Fedossejew, Feuorfeste Tono aus Bajnowsk-Ural. Moskau-
Leningrad: Stnatl. Wiss.-Techn. Yerlag 1931. (44 S.) Rbl. 1.50.

Geoffrey Martin, Chemical engineering and thermodynamics, appliod to tho cement rotary
kiln. London: Crosby Lockwood 1931. 8°. 63 s. net.

VII. A griku lturch em ie; D iingem ittel; Boden.
C. Kriigel, Ammonisiertes Superphospliat. Zunehmendo Produktion an ammoni- 

siertem Superphosphat in U. S. A. Anfangs wurde dem Superphospliat nur sovicl 
NH3 hinzugesetzt, ais zur Abstumpfung der freien H3PO., erforderlich war, im Hóchst- 
falle 2% N. In  den letzten Jahren ist man zu einer 3%ig. N-Zugabe ubergegangen 
u. hat das Wasserunloslichwerden der Superphosphat-Pliosphorsaure in Kauf genommen, 
da man annimmt, daB eine Abschwiichung der Dungewrkg. damit nicht yerbunden 
ist. (Superphosphate 4. 261—66. Nov. 1931.) W. S c h u l t z e .

A. Thomae, Qiuiliiat und Diingung im Gemusebau. Unyergorene Jaucho u. Fakalien 
sind im Qualitatsgemusebau abzulelmen, ebenso einseitige kiinstliche Diingung. Im 
Zweifelsfalle sollten immer Misch- oder Volldiinger zur Anwendung gelangen (Nitro- 
phoska, Hakaphos), durch die auBer der Ertragssteigerung auch Friihreife u. Qualitat 
gesichert werden. (Fortschr. d. Landwirtsch. 6 . 688—90. 1/11. 1931. Ludwigs- 
hafen.) W . S c h u l t z e .

Arland, Kalidungung und Wasserverbrauch. Neue Methode zur Best. des W.-Ver- 
brauches yon Freilandpflanzen. Verss. mit Sommergerste zeigen deutlich die wasser- 
sparende Wrkg. einer reichlichen Kalidiingung. (Erniihrung d. Pflanze 27. 445—49. 
1/11. 1931. Leipzig, Uniy.) W. S c h u l t z e .

Arland, Kalidungung und Anfalligkeil. Steigende Kaligaben fiihren zur Trans- 
spii'ationseinschrankung. Hierdurch werden die Feuchtigkeitsverhaltnisse an der 
Blattoberflache ungiinstiger u. somit auch die Wachstumsmóglichkeiten fiir Getreiderost 
u. Meltau erschwert. (Ernahrung d. Pflanze 27. 470—74.15/11. 1931.) W. SCHULTZE.

— , Boden von Bermuda. Mechan. u. chem. Bodenunters. an 6 Boden, die unter 
Chlorose leiden, wobei keine einlieitlichen Abweichungen von der Zus. gesunder Boden 
gefunden wurden. (Buli. Imp. Inst. London 29. 140—54. 1931.) W. Sc h u l t z e .

O.R. Younge, Schwefeloxydation und ihre Reaktionswirkungen in Boden von 
Alberta. In drei fur Alberta charakterist. Boden (Humus-, Lehm- u. Waldboden) yer-
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lauft die Schwefeloxydation verschicden schnell, docli war nacli 6  Wochen in allen 
Fallen dio gróBte Schwefel menge zu Sulfat oxydiert. Eine gleiclizeitige Superphosphat- 
diingung yerzogerte die Oxydation etwas. Da alle Boden gut gepuffert waren, so ver- 
ursaehte eine Gabe von 2000 Pfund pro aere nur geringe Veranderungen in der Bodenrk. 
(Scient. Agrieulture 11. 535—41. 1931. Edmonton, Univ. of Alberta.) W. Sc h u l t z e .

Ladislay Smolik, Beitrag zur Frage der Veranderlichkeit der Absorplionskapazitat 
und austauschbaren Basen in Boden. EinfluB des Erhitzens auf die Absorptionskapazitat 
u. des Mablens auf den Geb. an austausehbaren Basen. (V6stnik Ceskoslovenskó Akad. 
ZemSdglskć 7. 932—38. 1931. Briinn, Landw. Inst.) Ma u t n e r .

E. Rauterberg, Die Wirkung des Kalkes in physikalisch-chemisclier Hinsiclit auf 
den Boden. An Hand des W lE G N E R seh en  Bodenteilehenmodells wird die Veranderung 
d e r  Bodenrk. durch Kalkung u. ebenso die Erzeugung einer guten Kriimelstruktur 
erklart. Auch das E H R E N B E R G sclie Kalk-Kali-Gesetz kann auf diese Weise gedeutet 
werden. (Fortschr. d. Landwirtscli. 6 . 680—86. 1/11. 1931. Kiel, Univ.) W . S c h u l t z e .

E. P. FeltundS. W. Bromley, Insekticide Untersuchungen im Jahre 1930. Melasso- 
nicotinseifenspritzungen erwiesen sieli ais brauchbar bei den empfindlichsten Pflanzen. 
Weitcr brauchbar waren bei gewissen Pflanzen Kaliseifennicotinlsg. Naheres im Original. 
(Journ. econ. Entomology 24. 232—40. 1931. Stanford [Conn.].) Gr im m e .

H. Martin und E. S. Salmon, Die fungiciden Eigenscliaften gewisser Spritzflussig- 
keiten. VIII. Die fungiciden Eigenscliaften von Minerał-, Teer- und Pflanzenolen. 
(VII. Mitt. 0. 1930. II. 1428.) Bericht iiber die fungicide Wirksamkeit zahlreiclicr 
Spritzmittel auf Basis Paraffinol, Petroleum, Teerol, Tetralin, Baumwollsaatól, Sesamól, 
Rapsól, Oliyenol, Pfirsichkern- u. Ricinusól. Naheres im Original. (Journ. agricult. 
Science 21. 638—58. Okt. 1931. Wyo [Kent.].) Gr im m e .

Howard A. Jones und William M. Davidson, Praparate enłlialtend Rotenon 
zum Gebrauche ais Insekticide. I. Wasserige Suspcnsionen. (Vgl. C. 1931. II. 930.) 
Gute wss. Rotenonsuspensionen erhalt man entweder durch Verdunnen von Rotenon - 
Isgg. in Pyridin oder gerbsaurehaltigem Aceton oder durch Anschutteln von amorphem 
Rotenon in wss. Lsg. von Gummi arabicum, Saponin oder Bentonit. Zur Horst. von 
amorphem Rotenon lóst man das kryst. Prod. in Aceton, Pyridin oder Diacctonalkohol 
u. gieBt in viel W. Abfiltrieren u. trocknen. Zu hartes W. ist bei der Herst. der 
Suspcnsionen zu vermeiden. (Journ. econ. Entomology 24. 244—57. 1931. Washington 
[DO.].) _ Gr im m e .

W. M.Davidson und Howard A. Jones, Verdnderung der Tozizitat von Rotenon 
in Losung und in Suspension. (Vgl. vorst. Ref.) Rotenonlsgg. gohen oftmals in der 
Wrkg. zuriick. Dies kennzeichnet sieh schon ilu Ber] ich durch Gelbfarbung oder Aus- 
scheidung yon golben Krystallen. Letztere sind bedeutend wirkungsschwaeher ais rcines 
Rotenon. Der Wirkungsriickgang ist sehr stark bei Pyridinlsgg., weniger stark in gerb
saurehaltigem Aceton, fast unmerkbar in reinem Aceton u. A. Wss. Suspensionen 
von Rotenon aus Lsgg. in A. oder Acoton gehen nur gering im Wirkungswert zuriick. 
Trocknes Rotenon ist unbegrenzt bestiindig. (Journ. econ. Entomology 24. 257—62. 
1931. Washington [DC.].) Gr im m e .

Merrill M. Darley, Uber vergleichende Priifungen von Rotenon, Nicotin und 
Pyrethrum. Rotenon orwies sieh ais Kontaktgift ais Spritzmittel in Konz. 1: 100000 
gleichwertig mit Nicotin 1: 10000 u. Pyrethrin 1: 74800. Ais Vehikel diente stets 
Penetrol bei fliegenden Schadlingen, bei Larven mussen die Konzz. bedeutend hóher 
sein, doch war Rotenon stets uberlegen. (Journ. econ. Entomology 24. 111—15. 1931. 
Columbus [Ohio].) Gr im m e .

E. P. Felt und S. W. Bromley, Priifungen mit Nicolinaktivatoren. Ais Stabili- 
sator erwies sieh ein Zusatz von Calciumcaseinat sehr prakt. Ais Aktivatoren bewahrten 
sieh Penetrol (ein sulfoniertes Petroleumoxydationsprod.), Natron- u. Kaliseifen u. 
Phenethrum (ein Pyrethrumextrakt mit Penetrol). (Journ. econ. Entomology 24. 
105—11. 1931. Stanford [Conn.].) Gr im m e .

Robert S.Filmer, Vergleicliende Prufung der Wirksamkeit von Nicotintannat 
und Bleiarseniat auf die Apfelmotte. Nicotintannat kommt in der Wrkg. dem Pb- 
Arseniat vollkommen gleick. Die zur Scliadlingsbekampfung wirksamen Lsgg. sind 
unschadlich fur Fruclite u. Blatter. Das Nicotinpraparat hat jcdoch den Nachteil zu 
groBer Fluchtigkeit, so daB zur Zeit noch keine Dauerwrkgg. erzielt werden konnen. 
(Journ. econ. Entomology 24. 277— 83. 1931.) Gr im m e .

J. R. Eyer, Vierjiilirige Versuche iiber Apfelinottenkoder in New Mexico. Ais 
Koder bewahrten sieh vor allem Zucker- u. Malzsirup, Athyloxyhydrat, Isobutyl-
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phenylacetat u. Diphenyloxyd. (Journ. econ. Entomology 24. 998—1001. 1931. State

Byrley F. Driggers, V er suche, mit Weiflolpyrethrum zur Bekampfung der orien- 
talischen Pfirsichmotte. Die Spritzungen sind an jungen Trieben wirksamer ais an 
alten Trieben, bcwirken jedocli einen starken Zuruckgang des Fruchtansatzes. (Journ. 
econ. Entomology 24. 319—25. 1931.) GRIMME.

C. R. Cleveland, Versuch mit Sommerol zur Bekampfung des europaischen Ulmen- 
spanners (Gossyparia ulmi L.). 2°/oig- WeiBolemulsionen erwiesen sich ais sehr wirksam 
zur Bekampfung des Ulmenspanncrs. Zusatz von Fischolkaliseife erlióht die Wirksam- 
keit bedeutend. (Journ. econ. Entomology 24. 349— 55. 1931. Chicago [111.].) G rim m e.

C. C. Compton, Die Bekampfung der roten Spinne im Geiodchshaus. Dio ais wirksam 
erkannten Derrispraparate (Rotenon) lassen sieli wirkungsvoll yerstarken durch Zugabe 
von V»% Penotrol. (Journ. econ. Entomology 24. 109-1—-97. 1931.) Gr im m e .

Th. Saling, Gepriifte Mittel zur Eattenbekampfung. Unterschieden werden Meer- 
zwiebelpriiparate, FraBgifte u. Vergarungspraparate. Ais Wertbest. kommt aus- 
schlieBlich der Tieryers. in Frage mit wenigstons 30 Tieren unter móglichst natiirlichen 
Verhaltnissen. Im Original 17 bewahrte Rattonmittel. (KI. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, 
Lufthygiene 7. 289—92. Sept./Okt. 1931. Berlin-Dahlem.) Gr im m e .

H. Neubauer, Uber die Vertrauensumrdigkeit der Keimpflanzenmeihode. Erwidorung 
zu den Ausfiihrungen yon Ge r l a c h  u .  Mit s c h e r l ic h  (vgl. C. 1931. I. 2923. 1931.
II. 2500). Die yielfach zu Vergleichen benutzten Feldverss. sind oft mit groBen Un- 
sieherheiten behaftet u. kónnen nicht ais MaBstab fiir dio Zuverlassigkeit eines anderen 
Verf. herangezogen werden. Der Vorwurf, daB dio Keimpflanzenmethodo bei nur ein- 
maliger Aussaat nicht allo schwerer 1. Niihrstoffe erfaBt, trifft auch fiir andere Nfl.hr- 
stoffbestimmungsmethoden zu. (Ernahrung d. Pflanzo 27. 474—75. 15/11. 1931. 
Dresden.) W. Sc h u l t z e .

Emerson R. Collins, Die gravimetrische Methode zur Carbonatbestimmung im 
Boden. Die Best. wird in einem Riihrapp. mit QuecksilberversehluB bei Zimmertemp. 
u. Zusatz yon HC1 (1: 10) yorgenommen. Der stiindig hindurchgesaugte Luftstrom 
geht vor dem RiihrgefaB durch K(OH), konz. H 2S 0 4 u. Ascarit u. passiert nach dem 
Verlassen des RuhrgefiiBes eine Lsg. von Ag„S01 in H„SO., (1,4), sd. H 2S04, P„05 u. 
Ascarit, welehes fiir die grayimetr. Best. dient. Bestst. bei 50° ergaben mehr C02. 
Wurde statt des Bodens nur C02-gesatt. W. mit u. ohne Zusatz yon Doppelspat be- 
nutzt, so ergab sich niemals eino Zunahmo gegen Zimmertemp. Dies beweist, daB
bei 50° bereits eine teilweiso Zers. der organ. Bodensubstanz eintreten muB. (Iowa State 
College Journ. Science 5. 322—23. Juli 1931.) W. S c h u l t z e .

Emerson R. Collins, Anwendung der Chinhydronelektrode bei Untersuchungen iiber 
den Basenaustausch in Boden. Best. des Kalkbediirfnisses durch Titration mit Ca(OH)2, 
Na(OH) in 0,4-n. NaCl oder Ca(OH)„ in 0,4-n. CaCl2 bei 90-std. Ruliren bis zu einem 
Ph von 7,0, woboi die letzto Titration die hóchsten CaC03-Werte lieferte. (Iowa State
College Journ. Science 5. 323—24. Juli 1931.) W. S c h u l t z e .

Arao Itano und Akira Matsuura, Bestimmung von Chlor in Boden. (Vgl. C. 1932. 
I. 709.) Gute Obereinstimmung mit der iiblichen Chromatmethode. (Buli. agricult. 
chem. Soc. Japan 7. 43. 1931.) W. S c h u ltz e .

Jan Hampl, Zur Frage der Titanbestimmung in mahrischen Boden. Die Ti-Best. 
nach N e u m a n n -M u r p h y  (C. 1913. II. 1941) mit Methylenblau im salzsauren Extrakt 
des Bodens gibt zu hohe Werte, weil organ. Stoffe aus dem Boden nach der Red. auf 
das Methylenblau ebenso wirken, wie die Titanosalze (zur Leukobase reduzieren). 
(Yfistnfk Ceskoslovenskś Akad. Zemedelskó 7. 924—28. 1931.) Ma u t n e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Diingemittel. Das Zusammen- 
baeken von Diingemitteln beim Lagern wird dadurch yerhindert, daB auf ihren freien 
Oberflachen eine feuehtigkeitsdichte Schicht angeordnet wird. Die Sehicht kann aus 
Celluloseestern oder -athern, Waehsen, naturlichen oder kiinstlichen Harzen o. dgl. 
bestehen u. durch Aufbringen von Lsgg. dieser Stoffe in fluchtigen Losungsmm. oder 
von Stoffen erzeugt werden, welche, wie angesauertes Formalin, mit den Diingemitteln, 
z. B. Harnstoff, wasserundurchlassige Schichten bilden. (E. P. 359163 vom 26/9. 1930,

Patentverwertungsges. Akt.-Ges. ,,Alpina“ , Soc. an. pour l ’Exploitation 
de Brevets „Alpina“, Patents Exploitation Cy. ,.Alpina“ Ltd., Basel, Diinge- 
mittel. Das Zusammenbacken von einzehien oder Mischdiingemittelii beim Lagern

College [N. M.].) Gr im m e .

ausg. 12/1. 1931.) K u h l in g .
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wird durcli Beimiscliung einer oder mehrercr hygroskop. Verbb., wie Ca(N03)2, CaCL 
u. dgl. verhindert. (E. P. 359 512 vom 17/6. 1930, ausg. 19/11. 1930. D. Prior. 20/6.
1929.) K u h l in g .

Odda Smelteverk A/S. und Erling Johnson, Odda, Norwegen, Diingemittel.
Rohpliosphat wird mit mindestens der zur vólligen Umwandlung des yorhandenen
Ca3(P04)2 in Ca(N03)2 u. H3P 0 4 ausreichenden Menge HN03 aufgeschlossen, die vom 
Ungelosten getrennte Lsg. in 2 Teile geteilt u. aus dem einen Teil durch Krystallisieren- 
lassen in dor Kalte das vorhandene Ca(N03)2 moglichst vollstandig, aus dcm andern 
nur soweit entfernt, daB geniigend Ca(N03)2 in Lsg. bleibt, um mit der H ,P04 CaHP04 
zu bilden. Diese Bldg. wird durch Zusatz von NH3 bewirkt u. das CaHPO;I abgefiltcrt. 
Die NH4N 03 enthaltende Mutterlauge wird mit der aquivalenten Menge KC1 behandelt 
u. aus der Lsg. KN03 durch Krystallisierenlassen gewonnen. Dieses KN03 wird der 
annahernd vollstandig vom Ca(N03)2 befreiten Lsg. zugefiigt u. die Mischung zur Trockne 
gobraeht, wobei ein K, N 03 u. P20 B enthaltendes Volldiingemittel entsteht. (E. P.
359 680 vom 8/10. 1930, ausg. 19/11. 1931. N. Prior. 11/10. 1929.) K u h l in g .

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Tschechoslowakei, 
Aufschlufi von Roliphosphaten. Rohphosphate werden bei hohen Tempp. mit P 20,; 
behandelt. ZweckmaBig laBt man durch Verbrennen P  enthaltender Dampfe erhaltene 
Erzeugnisse im Gegenstrom auf zerkleinertcs Rohpliosphat einwirken. Das Rohpliosphat 
sclim. u. die Schmelzc wird, z. B. durch Einlaufenlassen in k. W., abgeschreckt. Die 
Erzeugnisse sind sehr reich an 1. Phosphat. (F. P. 712589 vom 3/3. 1931, ausg. 5/10. 
1931. Tsehechoslow. Prior. 15/3. 1930.) K u h l in g .

Paul Askenasy, Friedrich Nessler, Alfred Stern und Andreas von Kreisler, 
Karlsruhe i. B., Herstellung von sekundarem Kaliumorthophosphal unter gleichzeitiger 
Gewinnung von tertidrem Ammoniumphosphat, dad. gek., daB man KH2P 0 4 mit solehen 
Mengen NH3 behandelt, daB in der Lsg. ein Verhaltnis von K20 : P 20 5 wie 2: 1 vorhanden 
ist, worauf die K 2H P04 enthaltende Lsg. von dem ausgefallenen (NH4)3P 0 4 abgetrennt 
u. auf ein festes Salz yerarbeitct wird. (D. R. P. 540 077 KI. 16 vom 16/9. 1928, ausg. 
7/12. 1931.) D r e w s .

I. F. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Albrecht Schmidt), Frankfurt a. M., 
Kennzeichnung von Saatgut, dad. gek., daB das Saatgut mit einem in den Strahlen 
einer Quarzlampe oder unter einer anderen Strahlenart fluorescierenden Stoff, z. B. 
Primulin oder TJranin impriigniert oder dem Beizmittel eine bestimmto Menge des 
Stoffes zugesetzt wird. •—- Das Verf. dient zur Feststellung der Herkunft von Saatgut. 
(D. R. P. 488 766 KI. 451 vom 19/4. 1928, ausg. 7/1. 1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Albrecht Schmidt), Frankfurt a. M., 
Kennzeichnung von landwirtscliaftlichen Śtoffen, besonders Dungemitteln naeh Pat. 488766, 
dad. gek., daB man dio dort genannten unter geeigneten Strahlenarten fluorescierenden 
Stoffe zu anderen Kennzeichnungszwecken in der Landwirtschaft ver\vendet, besonders 
zur Kennzeichnung yon Dungemitteln, u. zur Feststellung, wie weit Fil., Diingemittel 
usw. in den Boden eindringen. — Den zu kennzeichnenden Stoffen werden kleine 
Mengen der bei der Bestrahlung fluorescierenden Stoffe zugesetzt. (D. R. P. 521 628 
KI. 16 vom 12/12. 1928, ausg. 24/3. 1931. Zus. zu D. R. P. 488 766; vorst. Ref..) Kuni,.

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etaliverarbeitung.
O. Bauer, Entstehung und Entwicklung des Kaiser-Wilhelm-Inslituls fiir Metali- 

forschung. (Metall-Wirtschaft 10. 911—12. 4/12. 1931. Berlin-Dahlem.) Tr o m e l .
Adolf Smekal, Uber die Bedeutung der Arbeiten des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir 

Metallforschung fiir die Wissenschaft. (Metall-Wirtschaft 10. 913—14. 4/12. 1931. 
Halle [Saale], Inst. f. theor. Physik.) T r o m e l .

G. Masing, Die Bedeutung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Metallforschung fiir 
die Technik. (Metall-Wirtschaft 10. 914—16; 4/12. 1931. Berlin-Siemensstadt.) T r o m .

łon Huber-Panu, Betraclitungen iiber die Grundkurven der Aufbereitungsprozesse. 
Es wird eine Formel fiir den Verlauf von Aufbereitungsyorgśingen aufgestellt, aus der 
sich Gleichungen fiir die Berechnung des Konzentratgeh., des Metallausbringens u. des 
Trennungsgrades ableiten lasscn. An Hand einer differentiellen Flotation von Kupfer- 
kies u. Pyrit ergibt sich gute Obereinstimmung im Metallausbringen zwischen Vers. u. 
Berechnung. (Metali u. Ęrz 28. 549—51.1/12.1931. Freiberg, Bergakad.) K u n o  W o l f .

łon Huber-Panu, Uber den Einflufj der Temperatur auf die Flotation. Bei allen 
durchgefuhrten Yerss.: Zinkblende, Kupferkies, Kupfer- u. Schwefelkies, yerkin-zt sich
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die Flotationsdauer bei steigender Temp. Das Gesamtausbringen waclist bei steigender 
Temp. bis zu einem Maximum. Dio gunsfcigste Flotationstemp. ist fiu- jedes Erz u. fur 
jeden angewandten Sammler charakterist. Dic giinstigsten Tempp. liegen zwischen 
23—40°. (Metali u. Erz 28. 545—49.1/12.1931. Freiberg, Bergakademic.) K u n o  W o l f .

Fritz Herbst, Zur Flotalion von Blei- und Zinkerzen. Vf. teilt einige Erfahrungen 
aus der Prasis der differentiellen Flotation mit. Da der Klassierer viel Uberkorn zur 
Miihle zuriickgibt, kann die Gesamtflotation dadurch entlastet werden, daB ein Schnell- 
stoBlicrd zwischengeschaltet wird, um reine Berge abzustoBcn. Die Schaumsaule soli 
bei der Bleierzflotation stets liochgehalten werden. Bei dicker Triibe ist groBe Durcli- 
fluBgeschwindigkeit erforderlich. Die Blende wird am besten in diinner Triibe bei 
geringer DurchfluBgeschwindigkeit, starker Beliiftung u. kurzer Schaumsaule flotiert. 
Bei der Bleiflotation geniigt ein Triibeverhiiltms von 1: 3 u. bei der Blcndeflotation von 
1: 5 bis 1: 7. (Kohle u. Erz 28. 698—99. 18/12. 1931.) K u n o  W o l f .

C. Brucllholtl, Auswalileńde Schwimmaufbereilung oxydischer Blei-Zinnerze in 
Mexiko. Beschreibung der 1929 errichteten Flotationsanlage in Avalos, fur die selektive 
Flotation oxyd. Blei-Zinnerze von der Zus.: 416 g/t Ag; 16,8% Pb; 1,6% Sn; 20,5% Fe 
u. 2,5% Zn. Das Blei ist meist ais Carbonat vorhanden. Das fcingemahlene Erz wird 
mit Schwefelnatrium sulfidiert; ein Konzentrat von Bleicarbonaten wird flotativ er
halten. Zinnstein u. Magneteisenerz bleiben in den Abgiingen u. werden durch Herd- 
aufbereitung von den Bergen getrennt. Die getrockneten Eisen-Zinnkonzentrate werden 
elektromagnet. geschieden in Zinnstein u. Magnetit. Es werden bis 3630 g/t Schwefel
natrium, 2270 g/t mexikan. Roherdol, 135 g/t Kresylsiiure u. 135 g/t Kiefernól ver- 
braucht. Diese Reagenzien werden der Triibe zugesetzt u. auBerdem noch 1350 g/t 
Na-Wasserglas, um das Niederschlagen koli. Brauneisenerzschlamme auf den Cerussit- 
teilchcn zu verliindern. (Metali u. Erz 28. 541—45. 1/12. 1931.) K u n o  W o l f .

Greulich, Bemerkungen zu dem Aufsatz von W. Fahrenhorst und O. Sachs: „Uber 
das Aufreipen von kaltgezogenem Rundeisen.“ (Vgl. C. 1931. XI. 3536.) Auf Grund von 
Versuchscrgcbnissen an einem austenit. Cr-Ni-Stahl wird angenommen, daB das Auf- 
reiBcn von Thomasrundeisen beim Ziehen durch zusatzliche Spannungcn hcrvorgerufen 
wird, dio infolge ungleichmaBiger Verformung ungleichmaBig ausgeschiedener Nitridc 
entstehen. (Metali-Wirtscliaft 10. 880. 20/11.1931. Mannheim, Isolation-A.-G.) Trom.

Axel Lundgren, fjber die obere und unłere Slre.ckgre.nzc fur Baustahl. (Jernkontorets 
Annalor 115. 493—544. 1931.) W il l s t a e d t .

R. J. Anderson, Die Herrichlung der Walzen in Aluminiumwalzwerken durch 
Handschhifen. Es wird eino Vorr. zum Entfernen des auf den Walzen sich bildenden, 
aus mehr oder weniger oxydierten Al-Teilehen bestehenden Belages beschrieben. Ein 
Stab aus hartem Kernholz ist an einem Endo so verjiingt, dafi er beim Zwischenschieben 
zwischen zwei Walzen den Walzen gut aufliegt. Der Radius der Kontaktflachen, die 
zum Polieren dienen, soli 0,08—0,16 mm groBer sein ais derjenige der Walzen. Die 
Sehleifflachen konnen mit Leder belegt werden. Ais Schleifmittel wird Schmirgel, 
mit Fett vermcngt, verwendct. Durch Hin- u. Hergleiten des Schleifholzes wird der 
Belag auf der ganzen Breite der Walzen abgestreift. (Metall-Wirtschaft 10. 897—98. 
27/11. 1931. Cleveland.) H u n ig e r .

Galen H. Clevenger, Das Cyanidverfahren, seine Entwicklung. Uberblick. (Ind. 
Austral. Mining Standard 8 6 . 330. 12/11. 1931.) R. K. Mu l l e r .

R. M. P. Hamilton, Ein neues Verfahren der Cyanidlaugerei. Um die Nach- 
teile zu Yermeiden, die sich durch Anreicherung von Vcrunroinigungen in  der Cyanid- 
lauge ergeben, wird nach dem GECO-Verf. das freie Ca(CN)2 durch Zugabe der berechneten 
Menge ZnS04 gefiillt. Der flockige Zn(CN)2-Nd. enthalt auch die Fremdmetalle. Er 
wird zu einem Schlamm mit nur 2% Fl.-Geh. eingedickt. In der filtrierten, gereinigten 
Lsg. sind Gold u. Silber ais Doppelcyanide enthalten. — Der Nd. wird mit f i 2S04 ver- 
setzt, wodurch ZnS04 zuriickgebildet wird. Auch die entweichendo Blausauro gewinnt 
man zuriick, indem man sie in Kalkwasser absorbiert. Der Filterriickstand kann unter 
Umstanden auf Cu verarbeitet werden. (Canadian Mining Journ. 52. 809—10. Nov. 
1931.) K u t z e l n ig g .

N. Parravano und V. Caglioti, Die Zink-Mangan-Legierungen. (Vgl. C. 1931.
I. 2801.) Vff. untersuehen die Róntgenspektren von Zn-Mn-Legierungen mit 12—33% 
Mn (33% =  Losliclikeitsgrenze). Es lassen sich analog wie bei den Megsingen 3 Phasen 
7], y  u. e unterscheiden. Die e-Phase existiert bei gewóhnlicher Temp. zwischen ca. 24 u. 
33% Mn, bei hóherer Temp. (350—400°) zwischen 12,5 u. 24% Mn; sie hat hexagonaIo 
Struktur (o0 =  2,75 A). Die raumzentrierte kub. y-Phase mit 52 Atomcn in der



1 9 3 2 . I . Hvm. M e t a l l u r g i e  ; M e t a l l o g r a p h ie  usw . 73 3

Elementarzelle umfaBt das Gebiet von 8,09—22,26°/0 Mn u. ist bei gewóhnlieher Temp. 
stabil. Die ?/-Phase stellt eine feste Lsg. yon Mn in Zn mit geringem Mn-Geh. (ca. 1%) 
dar; sie ist instabil u. entmischt sich beim Altem unter Bldg. eines Eutektikums yon 
Zn u. einer anderen wahrscheinlich kub. Phase y' oder /?', dereń Linien bis zu 6,98% Mn 
neben denen des Zn, bis ca. 11% Mn neben denen der '/-Phase auftreten. Eine gcnauere 
Identifizierung war noch nicht durchfiihrbar. (Atti R. Accad. Lincci [Roma], Rend. 
[6 ] 14. 166—69. Sept. 1931. Rom, Univ., Chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

— , Elwas iiber die Theorie der Scliweifispannungen. Unter Zugrundelegung der 
Materialkonstanten des Fe werden eine Reihe von Formeln fiir die Berechnung von 
SchweiBnahten abgeleitet, u. zwar fur KehlnahtschweiBungen, die auf Zug, auf Druck u. 
auf Schub beansprueht werden, ferner auf Kehlnahte, dio parallel zur Kraftrichtung 
liegen. (Schmclzschweifiung 10. 223—26. 269—72. Nov. 1931. Hamburg.) L u d e r .

W. A. Plotnikow und N. N. Grazjanski, Uberzielien melallischer Oberfldchen mit 
Aluminium in einem geschmolzenen Gemisch von AlGl3-NaCl. (Vgl. C. 1931. II. 304. 
1832.) Ais Bad fiir das Aluminieren wurde ein Al-Becher von 15 X 30 cm u. 1 cm Dicke 
yerwendet, der gleichzeitig die Anodę darstellte. Bei der Elektrolyse fiillt das Al siimt- 
liche Unebenheiten rauher i?ise?i-Oberflaclien u. liefert naeh Polierung einen homogenen 
glanzenden Uberzug. Der Elektrolyt soli die Zus. 3AlCl3-2NaCl oder 2AlCl3-NaCl 
haben. Bei geschlossenem Bad wurde kcine Verfliichtigung des A1C13 beobachtet. Dio 
groBte Schichtendicke des Uberzugs von 0,08 mm erhalt man bei 200° u. der kathod. 
Stromdichte von 1 Amp./qdm. Bei Korrosionsverss. in W.-Dampf u. gesatt. NaCl- 
Lsg. waren die aluminierten Gegenstande bestiindiger ais Al-Blech von K a h l b a u m . 
Die mctallograph. Unterss. zeigten, daB zwischen dem Al-Uberzug u. dem Eisen eino 
Zwischenschicht einer festen Lsg. von Al in Fo yorhanden ist. (Bestiitigung durch 
Hartebest.) Beim Biegeyers. blattert der Uberzug nicht ab, bei einem Winkel von 
45° springt die Al-Seliicht. Die aluminierten Gegenstande zeigen bei hohen Tempp. 
(800—1000°) eine yerringerte Gewichtsabnahmo. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitseheskoi Promyschlennosti] 8 . 829—35. 1931. Ukrain. Akad. d. Wiss.) S c h o n f .

W. A. Plotnikow, N. N. Grazjanski und M. S. Fortunatow, Elelctrolytische 
Darstellung von reinem Aluminium und die Aluminierung. Dio Raffination yon Al im 
System AlGl3-3 N II3 ist unmóglich, weil das Al yom Elektrolyt unter Bldg. von I i, 
u. AIN  zers. wird. Dio iibrigen Erzeugnisso sind bereits friihor (vgl. vorst. Ref.) mit- 
geteilt worden. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 6 . 
Wiss.-techn. Teil. 33—48. 1931.) S c h o n f e l d .

Cloyd M. Chapman, Ein Korrosionspriifer fiir Druckgefdpe. Vf. beschreibt einen 
App., der es gestattet, Korrosionsverss. im DruckgefaB an mehreren Metallen gleich
zeitig auszufiihren u. die Metallproben wiihrend des Betriebes auszuwechseln. Der 
Priifapp. ist naeh Art eines Spindelyentils gebaut, in dessen Gang ein Stempel beweg- 
lich ist. Dieser tragt an seinem Ende die Halteyorr. fur die Metallproben, eine Fassung 
fur kleine Schliffproben u. eino Porzellanschraube, auf die die zu priifenden Metallo 
in Form diinnen Drahtes aufgewickelt werden. Der App. wird fest mit dor GofaBwand 
yerscliraubt. Das Ende des Stempels ragt in den Dampfraum. Beim Auswechseln 
dor Proben wird der Stempel yor dio Spindel gezogen, der Dampfraum durch Eindrehen 
der Spindel geschlossen u. dann der Stempel herausgenommen. (Instruments 4. 527 
bis 531. Okt. 1931. New York.) H u n ig e r .

Otto Haehnel, Chemischc Probleme bei der Deutschen Reichsposl. Naeh einer 
Darst. des chem. Aufgabenkreiscs der Postyerwaltung besprioht Vf. eingehend die 
Probleme der Korrosion von Pb-Kabeln. Bei der chem. Korrosion in der Erde, an 
Mauerwiinden oder in Betonkaniilen treten ais eliarakterist. Prodd. auf PbC03, bas. 
Pb-Carbonat, PbO oder Pb(OH)2. Fiir die Korrosion durch Fiemdstróme (yagabun- 
dierende Strome) ist die Bldg. yon PbCl.2 ais charakterist. anzusehen. Die Gefahren- 
zone yagabundierender Strome reicht bis zu einer Entfernung von 100 m. Dio durch 
interkrystalline Bruchigkeit yerursachto Beschiidigung von Kabeln bei Erschiitterung 
laBt sich dwch Verwendung yon Pb mit einem Geh. von 1% Sb oder 3% Sn zuriiek- 
driingen. Durch Temp.-Erhóhung oder Erschiitterung kann eine Zunahme der gróBeren 
Krystallite auf Kosten der kleineren (Sammelkrystallisation) bowirkt werden; diese 
Erscheinimg wird durch 1% Sb, 3% Sn oder 0,1 %  Cu yerzógert. (Ztselir. angew. 
Chem. 44. 973—76. 19/12. 1931. Berlin-Lichterfelde.) R. K. Mu l l e r .

National Research Conncil, Ottawa, Ontario, Canada, ubert. von: Frank 
E. Lathe und Daniel Wallace Stewart, Ottawa, Aufbereilung von Erzen. Die Erze 
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werden auf eine Temp. erhitzt, bei der entweder die gewinnbaren Bestandteile oder die 
Begleitstoffe in einen weichen leieht zerreiblichen Zustand ubergefuhrt werden u. 
hierauf vorsiehtig zerkleinert. Das zerkleinerte Gut wird in grobe u. feine Bestandteile 
getrennt. (Can. P. 278 774 vom 1/10. 1926, ausg. 20/3. 1928.) Ge is z l e r .

Alexis Desire Joseph Elie, Tananarive, Madagasear, Schaumschwimmverfahren. 
Es wird eine Emulsion yon Luft oder anderen Gasen in W. oder einer anderen El. , der 
ein Schaumer, wie Kresol, Terpentin, Teer oder Gasolin, aber kein 01, zugesetzt ist, 
hergestellt. Gleichzeitig wird das aufzubereitende Gut mit Ol vermischt u. in die Gas- 
emulsion eingetragen, ohne daB man mechan. Ruhrmittel anwendet. Eine unerwiinschte 
Emulgierung yon 01 oder Gangartteilchen in W. soli yermieden werden. Das Verf. 
eignet sich besonders fiir die Aufbereitung von Graphit. (E. P. 355 211 yom 13/2.
1930, ausg. 17/9. 1931. F. Prior. 29/3. 1929.) Ge is z l e r .

Isidor Traube,Berlin-Cliarlottenburg, Schaumschwimmverfahren. Zur besseren
Trennung der Erzpartikelchen von der Gangart setzt man der Aufschlammung C, 
yorzugswcise in Form von akt. Kohlc, zu. (E. P. 358460 vom 4/4. 1930, ausg. 5/11.
1931. D. Prior. 4/4. 1929.) Ge is z l e r .

Royer Luckenbach, Brooklyn, New York, iibert. von: William A. Hughes,
Newark, New Jersey, Schaumschwimmrerfahren. Dem Erzschlamm wird ein emulgiertes 
Prod. yon Petroleumól, Pech u. einem Xanthatschaumer zugesetzt. Die Flotation 
wird unter alkal. Bedingungen yorgenommen. Das Mittel besitzt lioho selektiye Wrkg. 
Im A. P, 1830909 wird zum gleichen Zweek ein Zusatz von einem Xanthat, yermischt 
mit S, yorgeschlagen. Das Mittel wird wie folgt hergestellt: Man lóst S in Alkali- 
hydrosyd auf u. setzt der Lsg. A. u. CSa zu. (A. P. 1 830 908 vom 9/10. 1925 u. A. P.
1830 909 vom 26/4. 1928, ausg. 10 / 1 1 . 1931.) Ge is z l e r .

Lockwood W. Ferris, Salt Lake City, Utah, V. St. A., Scliaumschwimmverfahren 
fiir oxyd. Erze, besonders fiir Pb.- u. Cu-Erze. Die Flotation erfolgt in Ggw. eines 
Alkalithiocarbonates. Das Zusatzmittel wird durch Einw. von Alkalipolysulfid auf 
CS2 hergestellt. Es kann dem Erzschlamm in jedem Stadium des Aufbereitungs- 
prozesses zugesetzt werden. (A. P. 1831808 vom 31/3. 1930, ausg. 17/11.
1931.) Ge is z l e r .

Minerals Separation North American Corp., New York, iibert. von: Cornelius
H. Keller, San Francisco, Californien, Schaumschwimmverfahren. Die Floticrung er
folgt in Ggw. von einem Xanthogensaurederiv. eines 5-Ringes mit 4 C- u. einem Nicht- 
kohlenstof fatom, wie z. B. yon einem O- oder S-Atorn. Ein geeignetes Zusatzmittel 
wird z. B. dad. hergestellt, daB man Furfurylalkohol mit einer Lsg. von Atzalkali u. 
CS2 behandelt. Es entsteht ein gelblichbraunes krystallin. Reaktionsprod., das mit 
Ather ausgewaschen wird. (A. P. 1833 464 yom 10/9. 1929, ausg. 24/11. 1931.) Ge is z l .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: George G. Thomas, Elizabeth, 
und Ludwig J. Christmann, Jersey City, New Jersey, Schaumschwimmverfahren. Ais 
Zusatzmittel wird ein Cyanid, yorzugswcise ein Alkalicyanid in Mengen von unter
0,25% der behandelten Erzmenge yerwendet, wobei unter neutralen oder schwach 
sauren Bedingungen gearbeitet wird. Das Verf. ist billiger ais dio Flotierung in alkal. 
Lsg. (A. P. 1 833 957 vom 13/12. 1927, ausg. 1/12. 1931.) Ge is z l e r .

Peter C. Reilly, iibert. von: Ira H. Derby und Orin C. Cunningham, Indiana
polis, Indiana, Zusatzmittel bei der Flotierung von Erzen. Es wird ein Trithiocarbonat

o-o
der folgenden Zus. yerwendet: S—C<^g^. Hierin bedeutet R eine Aryl- oder Alkyl-
gruppe u. M ein H-Atom, ein Alkalimetall oder ein anorgan. Radikal, wie z. B. NH3. 
(A. P. 1833 740 yom 19/3. 1926, ausg. 24/11. 1931.) Ge is z l e r .

Metallges. Akt.-Ges. (Erfinder: Helmut Wendeborn), Frankfurt a. M., Beliandeln 
von Gut auf Verblaseapparateii zum Zwecke seiner chemischen Umwandlung, dad. gek., 
dafl das Verblasen unter Vorsehalten einer Schicht, bestehend aus einem Materiał, dessen 
Verbrennungsprodd, auf die zu behandelnde Schicht eine bestimmte chem., z. B. sulfa- 
tisierende, chlorierende, reduzierende o. dgl. Wrkg. ausiiben, vor die zu behandelnde 
eigentliche Schicht durehgefiihrt wird. — Fiir die Durchfuhrung des Verf. sind D w ig h t - 
LLOYD-Apparate besonders geeignet. (D. R. P. 539 818 K I. 40a vom 8/5. 1930, ausg. 
2/12. 1931.) K u h l in g .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf (Erfinder: Albert Daub, Wissen), 
Sintern mulmiger Erze und Hiittenerzeugnisse durch Verblasen unter gesonderter Lagerung 
des Brennstoffs nach Patent 472916, dad. gek., daB die Brcnnstoffsaule je nach Be- 
schaffenheit des Sintergutes in yerschiedenen Lagen aus fein- oder grobkornigen Stiicken
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besteht. —  E s w ird an  B rennstoff gespart. (D. R. P. 539708 KI. 18a vora 17/11. 1929, 
ausg. 1/12. 1931. Zus. zu D. R. P. 472 916; C. 1929. I. 2231.) K u h l in g .

AshCo. (London) Ltd. und Phillip Baxter Silk, London, Verarbeitung von Schlacke. 
Ein Stroni von fl. Schlacke wird kurz nach seinem Austritt aus dem Ofen mittels eines 
oder mehrerer Strahlen von unter hohem Druck stehendem W. unter gleichzeitiger 
Kuhlung zerschnitten u. anschlieBend mittels W. von niedrigem Druck weiter gekiihlt. 
(E. P. 359 405 vom 15/7. 1930, ausg. 19/11. 1931.) K u h l in g .

Metallges. Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Klencke), Frankfurt a. M., Abrósten von 
hochschwefelhalligen Erzen, z. B. Zinkblende, auf einem Verb)aseróst-, z. B. D w ig h t - 
LLOYD-Apparat, dad. gek., daB mit einer, in ihrer Breito u. Hohe móglichst germg 
gehaltenen (etwa 10 cm hohen) Beschickung aus mehreren Schichten, die abwechsclnd 
aus Roherz u. sehon entschwefeltem Gute bestehen, gearbeitet wird. — Im ersten Teil 
des Prozesses wird zweckmaBig ein sauerstoffarmes, z. B. das am Ende des Prozesses 
entstehende Róstgas, ais Rostluft yerwendet. (D. R. P. 540 028 KI. 40a vom 3/8.
1930, ausg. 5/12. 1931.) K u h l in g .

Stanley Isaac Levy, Kingston Hill, imd W illiam  Somerville Millar, London,
Glilorierendes lłóslen sulfidischer Erze. Die fein verteilten, sulfid. Erze werden, zweck
maBig imD rehrohrofen, mit im Gleichstrom zugefuhrtcn, troclcenen chlorierenden 
Gasen, yorzugsweise Gemischen von Cl2 u. einem inerten Gaso behandelt u. dio Reaktions- 
tempp. auf 300—500° gehalten. Unter diesen Bcdingungen erfolgt kein Schmelzen 
u. Verstopfen des Gutes u. die entweichenden Gaso fiihren nur wenig Metallchlorid 
aber annahernd den gesamten Schwefel der Erze mit sich. ZweckmaBig arbeitet man 
in 2 Ofen, róstet das Gut im ersten mittels im Gleichstrom zugefuhrter Gaso auf etwa 
75% ab u. yerwendet dio entweichenden, gegebenenfalls angereicherten Gase, um im 
zweiten Ofen yorgeróstetes Gut vóllig zu chlorieren. Die aus dem zweiten Ofen ent
weichenden Gaso kónnen dem ersten wieder zugcleitet werden. (E. P. 359 568 vom 
26/7. 1930, ausg. 19/11. 1931.) K u h l in g .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Daniel Tyrer, Norton- 
on-Tees, England, lłóslen von Pyriten. Der Róstluft werden S02 u. N2 enthaltende Gase 
beigemischt. Dio Rosttemp. wird durch geeignete Bemessung der Zusatzgase auf 
800—1000° gehalten u. dadurch das Zusammensehmelzen des Rostgutes yerhindert. 
ZweckmaBig yerwendet man Abgase des Rostverf., welehe von Schwefel u. gegebenen- 
falls, z. B. durch t)berleiten iiber gliihende Kohle von einem Teil des S02 befreit worden 
sind. (E. P. 359 478 vom 16/6. 1930, ausg. 19/11. 1931.) K u h l in g .

Richard Bliim, Mannheim, Trennen von Metallen verschiede?ier Schmelzpunkle 
durch Absieben desfliissigen von noch nicht verfliissigtem Metali durch Erhitzen auf einem 
Schuttelsieb, 1. dad. gek., daB das aus geschmolzenem Metali u. ungeschmolzenem 
Siebdurchfall bestehende Gemiseh auf eine schragliegende, móglichst muldenfórmige 
Fliiche gebracht wird, yon der das fl. Metali ausflieBt u. aufgefangen wird, wahrend 
die feinen festen Bestandteile darauf liegenbleiben. — 2. Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. 
nach Anspruch 1, gek. durch einen Ofen, in welchem sich eine schragliegende Muldę 
befindet, auf der ein Siebkasten gleitbar gelagert ist, dessen Seitenwande bis in den 
Feuerraum yerlangert sind, so daB dem Kasten Warme durch Leitung zugefiihrt wird. — 
Veranderungen der Metalle dureh Feuergaso u. dgl. werden yermieden. (D. R. P. 
539 902 KI. 40a vom 27/3. 1931, ausg. 5/12. 1931.) K u h l in g .

Carl Brackelsberg, Milspe, Schmelzen leicht schmelzbarer und im geschmolzenen 
Zustand leicht ozydierender Metalle und Trommelofen zur Durchfiihrung des Verfahrens,
1. dad. gek., daB dem leeren Ofen durch innere Beheizung die zum Schmelzen der Zu- 
stellung erforderliche Warme zugefiihrt, darauf das Schmelzgut eingesetzt u. unter 
LuftabschluB in dem sich drehenden Ofen niedergeschmolzen wird. — 2. Trommelofen 
zur Ausfuhrung des Verf. gemaB Anspruch 1, dad. gek., daB der eiserne, auf seiner 
Innenflache mit einer Isolierschicht von geringer Starkę yersehene Mantel eine feuer- 
feste Auskleidung umschlieBt, welche mehr ais die gesamte fiir die Zustellung nótige 
Warmemenge aufzuspeichern yermag u. daB an beiden Enden der Trommelachse je 
eine alle 3 Schichten durchsetzende Offnung fiir den Brenner u. den Austritt der Heiz- 
gase angebracht ist. (D. R. P. 539814 KI. 31a vom 21/8. 1929, ausg. 2/12.
1931.) K u h l in g .

Paul Richard Kuehnrich, Ecclesall, England, Legierungen. Die Legierungen
enthalten neben Fe 4—9% Mu, 28—48% Cr, 0,2—0,6% C u. 0,5—1,5% Si. Sio werden 
in Blockform oder nach Schmieden, Walzen o. dgl. bei 1100° erhitzt, allmahlich auf

48*
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800° abgekiililt u. dann abgeschreckt. (E. P. 359 491 vom 18/7. 1930, ausg. 19/11.

Deutsch-Atlantische Telegraphenges., Berlin, und Alfred Stuart Cachemaille,
Westminąter, Magnetische Legierungen. Legierungen yon Ni u. Ee mit einem Geh. von 
mehr ais 30% Ni u. einer Anfangspermeabilitat von nicht weniger ais 400° wird zweeks 
Verminderung von Permeabilitatsschwankungen in scbwachen magnet. Feldern bzw. 
Steigerung der Koerzitivkraft ein Element, wie Ag, Sb, Be, Mg, Ca, P, Schwefel oder C 
beilegiert, dessen Loslichkeit in der Legierung bei gewóhnlicher Temp. nicht groBer ais 
4°/0 ist, aber bei hoherer Temp. steigt. Die Menge des Elements wird so gewiihlt, daB 
sie die bei 300—500°, aber nicht die bei 900° 1. Menge iibersteigt. Dann wird bei min- 
destens 900° gegluht, rasch abgekiihlt u. bei 300—500° nacherhitzt. (E. P. 357 947 
vom 24/3. 1930, ausg. 29/10. 1931.) K u h l in g .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Jlartcn von Eisen, Stahl und ihren Legierungen. Die zu hartenden Metalle werden bei 
Tempp. von 850—950° u. zweckmaBig unter LuftabschluB mit Schmelzen behandelt, 
welche mindestens 40°/o BaCL, SrCl2, SrBr2, SrC03 oder Gemische yon BaCl2 u. den 
genannten Salzen des Sr, u. bis zu 10%, yorzugsweise 1—3% Alkalieyanid enthalten. 
Ein Geh. der Schmelzen an NaCl, KC1 oder beiden ist yorteilhaft, ein Geh. an Alkali- 
boraten aber schadlich. Die erzieltcn Hitrtungen ubertreffen die mit reinen Alkali- 
cyanidbiidern erlialtenen Hiirtungen. (E. PP. 359 483 vom 17/7. 1930, ausg. 19/11. 
1931. D. Prior. 22/7. 1929 u. 359 486 yom 17/7. 1930, ausg. 19/11. 1931. D. Prior. 
1/2. 1930.) K u h l in g .

Friedrich Borggrafe, Wcidenau, Herslellung vnn Prepmullerneisen o. dgl. nach 
Patent 486236, dad. gek., daB dio Frischung in der sauren Groflbesserńerbirno erfolgt. — 
Gegeniiber dem Verf. des Hauptpatcntes wird eine erhebliclic Beschleunigung erzielt. 
(D .R .P . 540 007 KI. 18b yom 17/12. 1929, ausg. 5/12. 1931. Zus. zu D. R. P.
486 236; C. 1930. I. 1859.) K u h l in g .

Sheepbridge Stokes Centrifugal Castings Co. Ltd., Chesterfield, und James 
Edgar Hurst, The Beeches, England, GiefJen von Stahlen. Sclileeht gieB- u. stiekstoff- 
hartbare Stahlc, z. B. solche, welche neben Fe 0,15—0,65% C, 0,1—0,4% Si, 0,4—0,75% 
Mn, 1—1,5% Al, 0,9—1,75% Cr u. 0,1—0,75% Mo enthalten, werden, yorzugsweise 
zu zylindr. Gegenstanden, zentrifugal gegossen, in Ol abgeschreckt u. stickstoffgehartet. 
Die Giisse sind feinkórnig u. dio Stickstoffliartung yerliiuft glatt. (E. P. 359 423 
vom 10/6. 1930, ausg. 19/11. 1931.) K u h l in g .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: C. von Girsewald u.
H. Neumark), Gemnnung von Zink. Zu E. P. 298 636; C. 1929. I. 942, ist nachzu- 
tragen, daB die Red. des Zn entlmltcnden Ausgangsmaterials unter Vakuum erfolgt. 
(Schwed. P. 68 073 vom 28/9. 1928, ausg. 17/9. 1929. D. Prior. 13/10. 1927.) Dkews.

Hirsch, Kupfer- und Messingwerke, Akt.-Ges., Messingwerk, Giepen von 
elektrolytischem Kupfer. Das elektrolyt. erzeugte Cu wird ohne Zusatz von Oxydations- 
oder Reduktionsmitteln, aber unter Vormcidung des Zutrittes scliadlicher, z. B. Heiz- 
gase u. deshalb im elektr. Ofen geselimolzen u. anschlieBend gegossen. Zweeks Ver-
hinderung von Schiidigungen durch die Luft, wird das Metali bei Beginn des Schmelzens 
mit Holzkohle bedeekt. Die erlialtenen Giisse sind fehlerfrei. (E. P. 359 309 yom 
30/12. 1930, ausg. 12/11. 1931. D. Prior. 17/1. 1930.) K u h l in g .

E. Liebreich, Berlin, Elehtrolytische Gtwinnung von Chrom. Die zur Herst. der 
Elektrolytlsgg. verwendete Cr03 bzw. yerwendeten Cliromate werden yorher teilweis 
zu 2- u. 3-wertigem Oxyd bzw. Hydroxyd reduziert u. es werden so geringe Sauremengen 
zugesetzt, daB Ruckoxj7dation der Oxyde bzw. Hydroxyde nicht erfolgt. (Schwed. P. 
63 497 yom 20/3. 1924, ausg. 9/8. 1927. D. Prior. 28/3. 1923.) K u h l in g .

Vereinigte Deutsche Metallwerke Akt.-Ges., Einsal, Vergiilung von Kwpfer- 
Berylliumlegierungen, bestehend im Abschrecken yon Tempp. oberlialb 900° u. im 
kiinstlichen Altem bei Tempp. zwisehen 350 u. 700° auf solclio Legierungen von Be u. 
Cu, die einen Geh. an Be yon 0,1—2% u. einen Geh. an Ni von 11—40% haben, wobei 
yorzugsweise Legierungen yerwendet werden, in denen der Goh. an Ni zu dem Geh. an Be 
im Yerhaltnis 13: 1 steht. — Die Hartę u. Festigkeit der Erzeugnisse iibertrifft die Hartę 
u. Festigkeit des Cu. (D .R .P . 539762 K I. 40d vom 2/10. 1927, ausg. 2/12. 1931. 
A. Prior. 20/10. 1926.) K u h l in g .

Oneida Community Ltd., New York, Nicht fleckende Silberlegierungen. Die 
Legierungen enthalten neben Ag u. gegebenenfalls anderen Metallen, wie Pd oder Zn, 
4—45% In. Sie konnen elektrolyt. durch gleiclizeitige oder aufeinanderfolgende Ab-

1930.) K u h l in g .
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scheidung aus geeigneten Elektrolyten erzeugt werden; in letzterem Falle werden die 
iiboreinander liegenden Metallschichten durch. Erhitzen zur Diffusion ineinander 
gebracht. In  gleicher Weise kónnen auch Gegenstando aus reinem Ag oder anderen 
Legierungen des Ag m it Legierungen von Ag u. In iiberzogen u. vor Fleckenbldg. 
bewahrt werden. (E. P. 359 014 vom 11/7. 1930, ausg. 12/11. 1931.) K u h l in g .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. yon: Le Roy Linwood 
Wyman, Schenoktady, V. St. A., Hartę Massen. Die MM. bestehen aus dom Carbid 
eines Metalles der 6 . Gruppe des period. Systems, besonders W, 6 bis hóchstens 25% 
eines Metalles der Eisengruppe, besonders Co u. bis zu 3% eines Stoffes, welcher, wie, 
besonders, Th20 3, dio Kornvergróberung wahrend der Erhitzung der M. yerhindert. 
Zur Herst. wird z. B. W 03 mit einer Lsg. von Th(N03)3 zum Broi yemihrt, dieser ge- 
trocknet u. der Riickstand reduziert. In der entstandenen iimigen Mischung von W 
u. Th20 3 wird das erstore in WC verwandelt, das Erzeugnis mit Co yermahlen, die 
Mischung unter Druek geformt u. gesintert. Das sehr harte foinkórnige Erzeugnis 
dient zur Herst. von Ziehdusen. (E. P. 359 427 vom 9/7. 1930, ausg. 19/11. 1931. 
A. Prior. 15/7. 1929.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.,Frankfurt a. M. (Erfindor: Erwin Lehrer, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Priifung von Melallen auf inhomogene Slełlen, bei 
dem das Metali in ein magnet. Wechsolfeld gebracht wird u. dio im Metali entstehenden 
Wirbelstróme u. seino Magnetisierbarkeit an yerschiedenen Stellcn gemessen u. yer
glichen werden, dad. gek., daB zu diesem Zweck Wechselstróme versehiedener Freąuenz 
benutzt werden. — Das MeByerf. ermóglicht die Feststellung der Art der Inhomogenitiit. 
(D. R. P. 539 295 KI. 42k yom 16/2. 1930, ausg. 27/11. 1931.) Ge is z l e r .

Richardson Co., Lockland, iibert. von: John R. Cain, Washington, u. Gibson 
Yungblut, Dayton, V. St. A., Metallbleche. Ein Blech von bestimmter Dicke eines 
Metalles, z. B. Cu, wird bei dor Elektrolyse des Salzes eines anderen Metalles, z. B. 
Fe, ais Kathode geschaltot. Wenn dio niedergeschlagono Schicht des zweiten Metalles 
ebenso dick oder etwas dicker ist, ais das erste Metali wird der Bimetallstreifen auf 
die doppelte Lange ausgewalzt u. halbiert. Die beiden Halften werden in der Lsg. eines 
Salzes des ersten Metalles so ais Anodę u. Kathode geschaltet, daB dio ersten Metalle 
sich gegenubcrstelien u. es wird so lango elektrolysiert, daB von der Anodo das erste 
Metali vóllig abgel. u. auf der Kathode niedergeschlagen ist. (A. P. 1 818 379 vom 
2 / 1 2 . 1927, ausg. 11/8. 1931.) K u h l in g .

Henry Harris, London, Gieflen von Melallen und Legierungen. Das geschm. Metali 
wird in gceigneter Weise derart in den von den Oberflachen zweier rotierenden Trommcln 
mit parallelen Achsen gebildeten Zwischenraum gebracht, daB sich auf der Oberfliiche 
droi Zonen bilden: 1. oben die Zone aus geschm. Metali; 2. unten die feste Bodenzone;
з. eino piast. Zwischenzone. Das Verf. eignet sich zur Herst. von Blattmetall, Róhren
usw. aus Zn u. den Legierungen von Pb u. Sb. (Aust. P. 28 661/1930 vom 26/8. 1930, 
ausg. 11/6. 1931. E. Prior. 27/8. 1929.) ' D r e w s .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, und Ernst Peipers, Duisburg, 
Herslellung von aus zweierlei Werksloffen bestehenden Gufislticken, wie Walzen, dad. gek., 
daB der Mantel des GuBstiickes durch SchleuderguB bei wagereehter Lage der GuB- 
form u. der aus einem anderen Werkstoff bestehende Kern des GuBstiickes in ruhender 
senkrechter Lage der GuBform durch steigenden GuB zweckmiiBig unter tangentialem 
E intritt des Werkstoffs gegossen wird. — Es erfolgt inniges VerschweiBen des Kerns
и. des Mantels. (D. R. P. 539 816 KI. 31c vom 10/1. 1929, ausg. 2/12. 1931.) K u h l .

Spezialfabrik fiir Aluminiumspulen und -łeitungen G. m. b. H., Berlin, Ver- 
faliren, urn Drahle, Bander, Bleclie u. dgl. aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen 
mit einem festliaftenden elastischen Isolieruberzug zu verselien durch Behandeln mit FIL, 
Gasen, Dampfen o. dgl., insbesondere in elektrolyt. Badern unter mechan. Bearbeitung 
gemaB Patent 459722, dad. gek., daB die mechan. Bearbeitung mindestens teilweise 
auBerhalb des den Uberzug erzeugenden Jlittels erfolgt, wobei das Metali zwisehen
2 Behandlungsstufen zur Erweichung erhitzt werden kann. — Die Móglichkeit, 
dio mechan. Bearbeitung auBerhalb des den tlberzug erzeugenden Mittels vorzunehmen, 
bedeutet eine wesentliche Erleichterung des Verf. gemaB dem Hauptpatent. (D. R. P. 
540 034 KI. 48d yom 4/7. 1928, ausg. 5/12. 1931. Zus. zu D. R. P. 459 722; C. 1929. 
I. 1741.) K u h l in g .

Sidney Rowland Sheppard, Redhill, England, Gegebenenfalls gefdrbte tlberzuge 
auf Aluminium oder Aluminiumlegierungen. Die zu iiberziehenden Legierungen werden 
ais Anoden gegen Kathoden aus Pd oder Graphit geschaltet. Ais Elektrolyte dienen
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ein- oder mehrwertige Alkohole, welehen W. oder yerd. Sauren zugesetzt werden konnen. 
Zwecks Erzeugung gefarbter Belage werden in den Elektrolyten organ. Farbstoffo 
gel. oder die bereits mit Uberzugen versehenen Metalle von neuem in einer Farbstofflsg. 
ais Anoden gesclialtet. (E. PP. 359494 u. 359 495 vom 23/7.1930, ausg. 19/11. 
1931.) K u h l in g .

Dornier-Metallbauten G. m. b. H. und Claude Dornier, Friedrichshafen, 
Schutzbelage auf MetaUen, bestehend aus g e l o c h t e m  Aluminiumblattmetall. Die 
sehiitzende Wrkg. (gegen atmosphar. Einww. o. dgl.) des geloehten ist ebenso stark 
wie die von ungelochtem Al, die Beschwerung ist aber geringer u. Farbanstriche haften 
besser. (E. P. 358 760 vom 4/11.1930, ausg. 5/11. 1931. D. Prior. 17/12. 1929.) K u h l .

Petrus Faure, Histoire de la mćtallurgie au Chambon-Feugerollcs. Paris: Ed. do la Chambrc 
syndicalc des ouyriers metallurgiates de Chambon-Feugerolles 1931. (145 S.) 5 fr. 50. 

[ruSS.] N. W. Grum-Grsliimajlo, Thermiseho Behandlung des StaMs. Moskau-Leningrad: 
Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1931. (192 S.) Rbl. 2.— .

R. T. Rolfe, Foundrywork and motallurgy: Vol. I. London: Pitman 1932. (262 S.) Cr. 8°. 
6 s. net.

IX. Organische Praparate.
J. Altpeter, Fortschritle in der Darstellung organischer Verbindungen auf elektro- 

chemischem Wege in den Jaliren 1925—1931. Yf. referiert zusammenfassend iiber dic 
umfangreicho Literatur der letzten Jahro auf diesem Gebiete. Interesse fand z. B. die 
Anwendung stiller Entladungen (Polymerisation von Olen), des elektr. Flammenbogens 
(Crackung), elektrolyt. Aufarbcitung von Sauresohlamm, Reinigung von Zuckerlsgg., 
Glcichstrom mit uberlagertem Wechselstrom (K3Fe(CN)6), elektrochem. Oxydation 
(Fettsauren aus Paraffin). (Metallbórse 21. 1515—16. 1563—64. 1611—12. 1658. 
1931.) K u t z e l n i g g .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Reduktion organischer Verhindungen. Hierzu 
vgl. F. P. 703 844; C. 1931. II. 2512. Nachzutragen ist, daB die Red. des Pyridins 
unter den angcgebenen Bedingungen in etwa 2 Stdn. beendet ist. Das zur Red. bcnutzte 
Na kann in bekannter Weise unter Xylol durch starkes Riihren verteilt werden; zur 
Red. wird absol. A. benutzt. (E. P. 358 721 vom 8/10. 1930, Auszug yeróff. 5/11. 
1931. D. Prior. 27/11. 1929. Zus. zu E. P. 346 237; C. 1931. II. 2055.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung hoclwiscoser 
Losungen aus Polyvinylalkoholen. Man kondensiert dio Alkohole mit Aldehyden oder 
solche abgebenden Substanzen unter so milden Bedingungen, daB wohl eino Erhóhung 
der Viscositat der Lsg. entsteht, jedoch noch keine unl. Prodd. gebildet werden, z. B. 
unter Anwendung nicht zu groBer Mengen Aldehyd u. Vermeidung zu hoher Tempp.; 
z. B. arbeitet man zweckmilBig bei Tempp. zwischen 40 u. 90° unter gutem Durch- 
riihrcn. Ais Aldehyde sind genannt: IICHO, CH3CHO, Aldol, Glyoxal, Chloral, Butyr- 
aldchyd, Benzaldehyd, Glucose. Bei Zusatz von Katalysatoren wie Milch-, Phosphor- 
siiuro, HC1 ist vorsichtiges Arbeiten notwendig, damit keme unl. Prodd. entstehen.
— 100 Gewichtsteile einer 25%ig. wss. Lsg. eines niedrig poły moren Polyvinylalkohols 
werden mit 12 Gewichtsteilen Glucose u. 5 Gewichtstcilen Glykolsauro gemischt u. 
nach eingetretener Lsg. 2 Stdn. bei ca. 80° gchalten. Die M. kann mit W. verd. werden. 
(Oe. P. 124 746 vom 5/7. 1930, ausg. 10/10. 1931. D. Prior. 29/7. 1929.) P a n k ó w .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinchcn (Erfinder: 
Hans Deutsch und Willy O. Herrmann, Munchen), Verfahren zur Herstellung von 
Saureanhydriden mit Hilfo von Chlorschwefel, dad. gek., daB in weiterer Ausbldg. des 
Verf. des Hauptpatents 503 131 u. des Patents 526 795 Chlorschwefel ais Katalysator 
verwendet wird. — Ein Gemisch von 860 Teilen Vinjrlacetat, 600 Teilen Essigsaiu-e 
u. 3 Teilen Chlorschwefel wird gemaB dem Verf. des Hauptpatents behandelt. Dabci 
entstehen 731 Teilo Essigsdureanhydrid. Aus Vmylbutyrat u. Buttersaure wird Bulter- 
saureanhydrid erhalten. (D. R. P. 537 363 Kl. 12o vom 3/5. 1928, ausg. 5/11. 1931. 

. Zus. zu D. R. P. 503 131; C. 1930. II. 2304.) M. F. M u l l e r .
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vonn. Roessler, Frankfurt a. M., 

Darstellung von konzentrierter Essigsaure aus verd. wasscrhaltiger Sśiure durch Ver- 
esterung u. Verseifung des gebildeten Esters, darin bestehend, daB der ais Zwischcn- 
prod. erhaltene Ester, insbesondere Athylacetat, in Dampfform, zweckmaBig' in Ggw. 
yon Katalysatoren, insbesondere Metallen, wie Ag oder Cu, oder dereń Yerbb. der Einw.
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von die Spaltung in Essigsiiure u. ungesatt. KW-stoffe, z. B. Athylen, bewirkcnden 
Tempp., z. B. von 500—700°, unterworfen wird, in Abwesenheit von Stoffen, welche, 
wie z. B. Ee, zu unerwiinschten Nebenrkk. Veranlassung geben konnen. Zweeks gleich
zeitiger bzw. yermehrter Gewinnung von Essigsaureanhydrid werden Katalysatoren 
verwendet, die, wie z. B. Pliospliate, die Bldg. des Anhydrids begiinstigen, wobei yorteil- 
liaft in an sieli bekaimter Weise durch rasche Abkuhlung der Rk.-Prodd. einer Riick- 
bldg. des gebildeten Anhydrids entgegengewirkt wird. (D. R. P. 539 867 KI. 1 2 o 
vom 7/7. 1926, ausg. 3/12. 1931. Zus. zu D. R. P. 459 604; C. 1928. I. 2989.) M. F . Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., VerfaKren zur Darstellung 
von Acetylchlorid aus gelbom oder rotem Phosphor, Cl2 u. Eg., dad. gek., daB man zu- 
naclist gasformiges Cl2 in Ggw. von POCl3 auf gelben oder roten P, zweckmaBig bei 
iiber 50°, einwirken laBt u. dann die entstandene PCl6-Suspension mit Eg. im Verh. 
von 1 Mol PC15 zu 3 Mol Eg. umsetzt. Das zur Lsg. oder Suspension benótigte POCl3 
wird evtl. dem Rk.-ProzeB im geeigneten Zeitpunkt entzogen oder umgefiilirt. (D. R. P. 
539 624 KI. 12o vom 11/2. 1927, ausg. 28/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von ba-sischen 
Produkten. Hierzu vgl. E. P. 317 325; C. 1931. I. 1132; F. P. 372 89; C. 1931. I. 
1515; E. P. 339 359; C. 1931. I. 2265. Naehzutragen ist, daB dio freie Base des Rk.- 
Prod. aus Palmitinsaurechlorid (I) u. •p-Aminobenzoyldidthylaminodthanol bei 63° sełitn. 
Die freie Base aus dem Prod. aus I u. asymm. Athyldiathylaminodthyl-y-yhenylendiamin 
schm. boi 45°. (Schwz.PP. 147 660, 147661, 147 662, 147 663 vom 22/7. 1929, 
ausg. 1/9. 1931. D. Prior. 13/8. 1928. Zuss. zu Schwz. P. 144301; C. 1931. II. 
4122.) _ A l t p e t e r .

Albert-Jean Fontanieu, Frankreieh, Gewinnung von Alkali- und Erdalkalisalzen 
der Weinsdure und Citronensdure. Das Ausgangsmaterial wird, gegebenenfalls nachdem 
es durch Dest. von fluchtigen Bcstandteilen befreit worden ist, in einem Autoklaven 
bei 120—160° u. einem Druck von 3—4 at in Ggw. von W. u. einer geringen Menge der 
Saure, dereń Salze hergestellt werden sollen, behandelt, um die von der Garhefe her- 
ruhrenden oder sonstigen schleimigen u. eiweiBhaltigen Begleitprodd. derartig zu ver- 
iindern, dafi bei dem in bekannter Weise wcitergefiihrten Verf., wie durch Ansauern, 
Filtrieren bzw. Dekantieren u. Neutralisieren, ein besonders reines Prod. gewonnen wird. 
Zum Autok!avansatz wird zweckmiiBig das saurehaltige Wasehwasser des naeh dem An- 
siiuern erhaltenen Filtrierriickstandes oder oinige Małe das Filtrat, das bei einer un- 
vollstandigen Neutralisation bei dem Abnutschen des zu gewinnenden Salzes erhalten 
wdrd, gebraucht. (F. P. 710 650 vom 5/2. 1931, ausg. 27/8. 1931.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 2-Melhyl- 
4-glykolylaminobenzolarsinsaure. Hierzu vgl. D. R. P. 510 451; C. 1931. I. 1517. Naci:-* 
zutragen ist folgendes: Durch 1-std. Erhitzen von 2-Nitro-5-toluidin mit Glykolsaure (I) 
auf 160—170° erhalt man 2-Nilro-5-glykolylami7iotoluol, das in A. mit H3 u. Ni in 5-Glyko- 
lylamino-2-loluidin iibergeht. Dieses liefert iiber die Diazoyerb. mit Na-Arsenit die
2-Melhyl-4-glykolylaminobenzólarsinsdure, Krystalle mit 1 Mol. W., 1. in w. CH3OH, 
A., Eg., F. 195—197°. — Die gleiche Yerb. entsteht aus 2-Methyl-4-aminobenzolarsi7i- 
sdure durch Erhitzen mit I auf 110°. (Schwz. PP. 146786 vom 7/8. 1929, ausg. 16/7j 
1931. D. Prior. 3/9. 1928. Zus. zu Schwz. P. 144 989; C. 1931. II. 4123 u. 146 787 
vom 7/8. 1929, ausg. 16/7. 1931. D. Prior. 3/9. 1928. Zus. zu Schwz. P. 144 990;
C. 1931. II. 4123.) A l t p e t e r .

Dow Chemical Co., iibert. yon: Thomas Griswold jr., Midland, V. St. A., Hydro
lyse von Halogenbenzol. Mischungen yon Chlorbenzol u. NaOH werden im fl. Zustande 
durch ein Róhrensystem gepreBt, welches durch auBere Heizung auf einer Temp. yon 
350° gehalten wird. Der Druck im Innern betragt etwa 280 kg/qem, u. wird durch 
Ventile geregelt. Die Apparatur ermoglicht die Horst, des Phenols auf kontinuicrlicho 
Weise. (A. P. 1833 485 yom 24/6. 1925, ausg. 24/11. 1931.) N o u v e l .

Knoll A.-G., Ludwigshafen a. Rh., Gustav Hildebrandt und Wilfrid Klavehn, 
Mannheim, Darstellung von l-l-Phenyl-2-methylaminopropan-l-ol durch Red. von 
l-l-Phenylpropan-l-ol-2-on (I) in Ggw. von CH3NH„ (II) oder Kondensation yon I 
mit II u. Red. des Prod. — I erhalt man z. B. aus dem naeh N e u b e r g  (ygl. Biochem. 
Ztsehr. 115 [1921]. 282) erhaltlichen Garungsprod., wobei dieses mit A. extrahiert 
werden kann; auch die Fraktion Kp .ł4 100—150° kann benutzt werden. Die Red. 
erfolgt in A. mit aktiyiertem Al durch Zutropfen yon W. oder mit Pd u. H ,2 oder P t 
u. H 2. Man erhalt aus 300 g der Dest.-Fraktion etwa 110 g Hydrochlorid des l-Ephedrins. 
(E. P. 360 334 yom 8/4. 1931, Auszug yeroff. 26/11. 1931. D. Prior. 8/4. 1930.) A l t p .



7 4 0 H IX. Org an ische  P r Aparatf.. 1 9 3 2 . I .

N. V. Industrieele Maatschappij v/H. Noury and van der Lande, Deyenter, 
Holland, Zerreiben ton organischen Peroxyden. Man vermischt z. B. Benzoylperoxyd 
mit festen, nicht hygroslcop. Stoffen, die gegen das Peroxyd indifferent sind, z. B. 
ć7<z3P 208, worauf die Mischung zemiahlen wird. (E. P. 358349 vom 25/11. 1930, ausg. 
29/10" 1931. Holi. Prior. 13/12. 1929.) Sc h u tz .

Dow Chemical Co., iibert. von: Ernest F. Grether, Midland, V. St. A., Her- 
stellung ton Deritalen des p-Oxydiphenyls. 1 Mol. p-Oxydiphenyl wird in 1  Mol. NaOII 
gol. u. mit 1 Mol. NaClO 1 Stde. bei 40° behandelt. Man erhalt naeh dem Ansiiuem
3-Chlor-4-oxydiphenyl ais farblose Krystalle yom F. 77°. Beim Methylieren, z. B. mit 
Methylsulfat, bekommt man daraus das 3-Chlor-4-meihoxydiphenyl ais farblose Krystalle 
vom F. 91—92°. Das auf gleicho Weise hergestellto 3-Brom-4-methoxydiphenyl bildet 
farblose Krystalle yom F. 61—63°. 1 Mol. 3-Chlor-4-mothoxydiphenyl liefert bei 15-std. 
Erhitzen mit 5 Moll. NH3 in Ggw. yon 1ji Mol. CuO im Autoklaycn auf 200—220° das
3-Amino-4-mełhoxydiphenyl. Dieses krystallisiert aus W. in farblosen Nadeln vom
F. 79°. — Fiihrt man die Halogenierung mit molekularcm Cl2 oder Br2 aus, so ent
stehen leicht hóher halogenierte Prodd. (A. P. 1 832 484 vom 11/10. 1928, ausg. 17/11. 
1931.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim, Karl Koberle und Erich Berthold, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung 
stickstoffhalliger Kondensationsprodukte, dad. gek., dali man mehrkernige carbocycl. 
CN-Verbb. mit Kondensationsmassen behandelt. — Hierzu ygl. F. P. 705407; C. 1931.
II. 1353. Nachzutragcn ist folgendes: l-Cyan-2-aminoanthrachinon liefert in sd. Chi
nolin in Ggw. von CuCN ein Rk.-Prod. vom F. iiber 360°, 1. in H,SO., mit braunroter 
Farbę, farbt Baumwolle aus brauner Kiipo in braunen Tonen. Aus l-Amino-2-brom- 
anthrachinon entsteht in gleieher Weise ein yiolettes Prod., 1. in H 2S04 mit oliygriiner 
Farbę, farbt Baumwolle yiolett. Aus 2-Oxy-3-cyananthrachinon erhalt man ein gelb- 
braunes Prod., 1. inHoSO., mit braungelber Farbę, farbt Baumwolle gelb, die Farbung 
wird mit Alkali orangc. Die Kondensation gelingt auch mit BaO oder A1C13. (D. R. P. 
539102 KI. 12p yom 12/12. 1929, ausg. 21/11. 1931.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Josef Haller 
Leyerkusen-Wiesdorf), Verfahren zur Darstellung ton 3-Oxylhionaphthen-7-carbonsaure- 
chloriden bzw. Carbonsauren u. ihren Kemsubstitutionsprodd., dad. gek., daB man 
Phenyl-l-thioglykol-2-carbonsaure oder ilire Kemsubstitutionsprodd. mit freier
6 -Stellung in Form ihrer Siiurechloride mit sauren Kondensationsmitteln behandelt u. 
die so erhaltlichen Saurechloride gegebenenfalls verseift. — Z. B. werden 63 Teile 

JPhenyl-l-thioglykol-2-carbonsaure mit 90 Teilen PC13 in 200 Teilen Dichlorbenzol so lange 
unter Ruhren erhitzt, bis die HCl-Entw. beendet ist. Man filtriert, gibt zum Filtrat 
300 Tei.le Dichlorbenzol u. bei 5—10° 45 Teile A1CI3, geht aUmahlich auf 25° u. riihrt, 
bis die HCl-Entw. aufgehort hat. Man -gibt den gelben Nd. auf Eis, dest. das Diohlor- 
benzol mit W.-Dampf ab, filtriert u. wascht mit HC1. Die erhaltene 3-Oxylhionaphthen-
7-carbonsaure (Ausbeute 75%) ist schwach rosa gefarbt. Sie krystallisiert aus Nitro- 

cbenzol in farblosen Krystallen, dereń F. uber 300° liegt. Die Lsg. in Na2C03 farbt sich 
an der Luft yiolett unter Bldg. yon Thioindigo-7,7'-dicarbonsaure. — Aus 5-Chlorphenyl-
l-thioglyJcol-2-carbonsdure erhalt man in ahnlicher Weise 4-Clilor-3-oxylhionaphthen-7- 
carbonsaure, die in alkal. Lsg. durch Oxydation mit K 3Fe(CN)6 in 4,4'-Dichlortliioindigo- 
7,7'-dicarbonsaurc ubergefiihrt wird. Das Na-Salz der letzteren ist in W. mit rotyioletter 
Farbę 1. Auch Deriyy. mit Methylgruppen im Kern lassen sich in ahnlicher Weise ge- 
winnen. (D. R. P. 539 331 KI. 12o vom 11/5. 1930, ausg. 28/11. 1931. E. P. 360 349 
vom 11/5. 1931, Auszug yeroff. 26/11. 1931. D. Prior. 10/5. 1930.) N o u v e l .

Pyridium Co., iibert. yon: Edmond T. Tisza und Bernard Joos, New York, 
V. St. A., Darstellung ton Arsinoxydverbindungen des Phenylazo-2,6-diaininopyridiiis. 
Ein Gemisch yon 38,6 ccm HC1 (8,87%ig.) u. 6,58 g p-Aminophenylarsinoxyd wird

s ----- x s------v bei 14° mit einer Lsg. von 2,54 g NaNO,
HaN<̂ " —N—N—<f ^>As~0 in 25 ccm W. diazotiert (Verbrauch an

-----  Nitritlsg. 22 ccm). Hierauf gibt man eine
1 2 Lsg. yon 10 g 2,G-Diaminopyridin in 50 ccm

HC1 20%ig. hinzu, laBt einige Stdn. stehen, wrascht den Nd. mit W. u. trocknet im 
Vakuum. Das Hydrochlorid ist blaBrot bis dunkelbraun, F. 225—235° (zers.). Das 
Prod. (ygl. obige Formel) hat amphotere Eigg., es bildet mit Sauren, sowie mit 
Alkalihydroxyden Salze. (A. P. 1827680 yom 7/5. 1929, ausg. 13/10. 1931.) A l t p .
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X. Farben; Farberei; Druckerei.
Schams, Anatomie, im Reich der Textilfarben. Fortsetzung u. SchluB zu C. 1931.

11. 3159. (Melliands Textilber. 12. 710—12. 765—68. Dez. 1931.) Su v e r n .
Paul Rabe, Belraćhlungen iiber Echtheit. Die von der I. G. Farbenindustrie A.-G.

ais Siriusfarben bezeichneten, lichtechtesten, substantiyen Farbstoffe leisten nicht 
dasselbe wie dio Indanthrenfarbstoffe. Nicht jeder Kiipenfarbstoff zeigt alle Echt- 
heitseigg. in gleichem MaBe, kritilcloso Verwendung ohne Kenntnis der Besonderheiten 
des Farbstoffs u. seinor Anwendungsweise fiihrt zu MiBerfolgen. (Melliands Textilber.
12. 700. Nov. 1931.) Su v e r n .

Th. Egger, Badeechte Fdrbungen auf Wolle. Die von der Deutschen Echtheits-
kommission zur Priifung der Seewasserechtheit gewahlten Bedingungen sind wesent- 
lich scharfer ais die prakt. Anforderungen. Mit einer Reihe gut egalisierender Farbstoffe, 
besonders Neolanfarben, sind in mittleren u. dunkcln Tónen seewasserechte Farbungen 
zu erzielen. (Melliands Toxtilbcr. 12. 704—05. Nov. 1931.) Su v e r n .

Hermann Sprenger, Uber wichtige Olemulsionen in der Teztilindustrie. Ver- 
schiedenc mit Puropolol EM P  der Firma J. S im o n  & D u r k h e im , Offenbach a. M., 
hergestellt® Emulsioncn sind beschrieben. D er Emulgator wird nur mit dem Ol u. 
w. W. angeriihrt. (Melliands Textilber. 12. 705—06. Nov. 1931. Offenbach a. M.) Su.

Ernst Schlenker, Unlersuchung iiber die Yiscositdt von Textiloleinen. TJnter- 
suohungsergcbnisse yon 11 in- u. ausland. Oleinen zeigen, daB Viscositatsunterschiede 
bestehen u. besonders hohe Viscositat gewissen Ersatzprodd. zukommt, die falschlich ais 
Olein bezeichnet werden. Worauf bei echten Oleinen die Viscositatsuntersehiede be
ruhen, bleibt offen, móglicherweiso spielen die unverseifbaren Bestandteile dabei eine 
Rolle. (Melliands Textilber. 12. 708—09. Nov. 1931.) Sttvern.

KreuBler u. Co., Neue Farbstoffe. Es werden Ausfarbungen einiger Griin- u. 
Braunmarken fiir Halbwolle u. Baumwolle in von der Mode beyorzugten Nuancen u. 
Ausfarbungen von je 2 neuen Dunkelgriin- u. Dunkelbraunmarken auf Wolle gezeigt. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 67. 717. 22/11. 1931.) Su v e r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Neue Muslerkarten. Es werden gezeigt: 
Indanthrenfarbstoffe auf loser ungebleichter Baumwolle, die Halbwollfarbstoffe der 
Firma, stuckfarbige Modetone auf Herrenstoffen mit weiBen Seideneffekten, ferner 
Saisonfarben fiir Sommer 1932 auf Halbwolle, Saure- u. Palatinechtfarbstoffe auf Seide 
gedruckt u. Siriusfarbstoffe auf Baumwollplusch. (Dtsch. Farber-Ztg. 67. 758—59. 
13/12. 1931.) Su v e r n .

— , Neue Farbstoffe, chemische Praparate und Muslerkarten. Ein neues Ent- 
schlichtungsmittel fiir kunstseidene Webwaren ist Desilpon der Fa. Z sc h im m e r  u. 
Sch w arz , Chemnitz. — Weitere Neutralfarbstoffe der J. R. Ge ig y  A.-G. sind Neutral- 
gelb R X  u. -orange GX conc. fiir Seide, beide auch zum Farben im Entbastungsbade 
geeignet. Das Gelb ist auch fiir den Atzartikel geeignet, mit etwas Essigsaure kann auch 
Wolle gefarbt werden. Neue Kiipenfarbstoffe brachte die Fa. im Tinonorange R  u. 
-briUantrosa B  u. R, Reinheit des Tones, Brillanz u. Klarheit werden heryorgehoben. 
Echtheit ist hervorragend bis auf die Lichtechtheit, die Farbstoffe werden auch fiir den 
Buntbleichartikel empfohlen. Setacyldiazoschwarz J  u. B  der Fa. geben auf Acetat- 
seide nach Diazotieren u. Entwickeln mit /J-Oxynaphthoesaure Marineblau u. Schwarz- 
tone von guter Licht-, Wasch- u. Wasserechtheit. Diphenylbrillantviolett 2 R  ist ein 
neuer Direktfarbstoff von reiner feuriger Violettnuanee u. guter Lichtechtheit. Eine 
Musterkarte der Fa. zeigt Diphenylechtfarbstoffe auf Mischgeweben aus Viscose u. 
Baumwolle. — Die G e s e l ls c h a f t  f u r  Chem ische I n d u s t r ie  in  B a s e l  bringt 
auf einer Kartę Acetatseide reservierendc Rosanthren- u. Diazofarbstoffe, weiter licht-, 
trag- u. sehweiBechte Marineblau auf Herrenstoffen, mit Neolanmarineblau 2 RL konz. 
oder RL konz. gefarbt u. Marineblau- u. Brauntóne auf Baumwolleviscosestuck, her
gestellt mit Riganmarineblau G u. R, Viscosamarineblau P, Specialdirektbraun GR, GG 
u. GD. Eine andere Kartę der Fa. zeigt Chlorantinlichłblau 3 GLL auf yerschiedenen 
Materialien u. in Kombination mit gut lichtechten Prodd. — Musterkarten der 
I. G. F a rb e n in d u s tr ie  Akt.-Ges. zeigen Saisonfarben fur Sommer 1932 auf Misch
geweben aus Acetatkunstseide u. Agfa-Viscose, weiter die Plurafilfarben, die neben 
Acetatseide andere Fasern einheitlich farben, dann Saisonfarben Sommer 1932 auf 
Baumwolle, auf Agfa-Viscose u. auf Seide, endlich waschechte Farbungen auf loser 
Wolle mit Palatinechtfarben. Igepon T  der I. G. ist eine absol. CaO-, saure- u. alkali- 
kochbestandige Seife, die neben hoher Bestandigkcit gutes Reinigungsyermdgen auf-
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weist. Siriusbrilłantblau RL  der Fa. fiir pflanzliclie Fasern, Kunstseide u. Seide weist 
Klarheit des Farbtons u. sehr gutc Lichteohtheit auf. Echtkorinthsalz LB  ist das Farbe- 
salz der Echtkorinth-LB-Base. — Die Ch e m is c h e  F a b r ik  y o r m . Sa n d o z , Basel, 
zeigt Modenuancen auf Wollfilz, ferner Artisildirektblau B R P  auf yerschiedenen Kunst- 
seiden- u. Mischgeweben. Ein neuer Direktfarbstoff der F a . ist Chloraminlicht- 
orange 2 RN, seine auBergewolinlich gute Lichteehthcit wird betont. (Melliands Textil- 
ber. 12. 719—20. N oy. 1931.) Su v e r n .

— , Neue Farbstoffe, chemisclie Praparate und Musterlcarten. Mehrero neue Cliem- 
n itzer S trum pffarbenkartcn  1931/32 sind erschienen. —  E in  neuer D irektfarbstoff der 
J .  R . Ge ig y  A.-G. is t Biphenyl-Brillantviolelt B, von feuriger blaustichiger V iolett- 
nuance u. gu ter L ichtechtheit, dio durch  N aehkupfcrn w esentlich yerbessert w erden 
kann . Polargdb 3'G konz. is t der a lte ren  2 G-M arke an  O berfarbeechtlieit tiberlegen. 
Tinonblau B 2 O der F a . is t besonders geeignet fu r die Baumwoll- u. K unstseiden- 
stuckfarberei u. fiir D ekorationsstoffe, auch fiir Seide. Besondere E ch the it w ird beim 
Tinonclilorrot 3 O Pulver hervorgelioben. — D ie I. G. F a r b e n in d u s t r ie  Ak t .-G e s . 
bo ton t an  dem  neuen Supraminorange R  rcinen F a rb to n  u. gute A tzbarkeit, Chromozan- 
marineblau R  zeigt gute L icht- u . vorziigliche W alk- u . W aschechtheit. Neue Farbstoffe 
der Indan th ren reihe sind Indanthrenorange 7 RK  Teig, es is t ausgiebiger, k larer u. 
lebhafter im Ton ais die iiltere 6 R TK -M arke, ferner Indanthren-Brillantorange OR dopp. 
Teig u. Indanthren-Brillantrosa 3 B. Auf K arten  zeigt dio F a . Siriusfarbstoffe auf 
Baumwollpliisch, u . die in der Saisonfarbcnkarte TextiIo Argus, Paris, fiir W in ter 1931/32 
yorgeschlagenen F arben  auf Halbwolle. In  einem W erk is t die Anwendung der N aph- 
thol-A S-Prodd. u. R apidechtfarben auf dom Gebiete der D ruckerei behandelt. 
(Melliands Textilber. 12. 659— 60. Okt. 1931.) Su v e r n .

— , Neue Farbstoffe, chemische Praparate und Muslerkarten. E in  neues Frost- 
schutzm itte l fiir A utokiihler is t das Glysantin der I . G. F a r b e n in d u s t r ie  Ak t .-Ge s . 
Palatincchlmarinebl.au R R N  der F a . is t eine ró tere  M arkę der Palatinechtfarbengruppe 
yon sehr gu ter T ragechtheit. Indanłhrenbrillantorange GR Suprafiz is t ein neuer, 
leicht fixierbarer Indan th renfarbstoff von schonem, lebhaftem  Ton. Hydrondruck- 
blau 3 R  Teig der F a . is t ein ausgiebiger u. leicht fisierbarer K upenfarbstoff. Celliton- 
echlgelb liefert auf Acetatseide ein schones farbstarkes Gelb, das n ich t photo trop  is t 
u. g u t egalisiert. Die Reihe der Benzoechtkupferfarben w urde durch  Benzoechtkupfer- 
gelb RL, -rot RL  u. -violelt RL  erganzt, die Farbstoffe sind durch sehr gute, den Sirius- 
farben teilweise uberlegene L ich tech theit ausgezeichnet. E ine Broschiire yeroffentlichte 
die F a . uber das F arben  der A cetatkunstseide, u. in  einer K a rtę  zeigto sie M odetone auf 
Mischgeweben aus W olle-Viscosekunstseide m it weifien E ffekten  aus A cetatkunstseide.
—  M odenuancen auf p la ttiertem  W olle-Viscosetrikot, auf Striim pfen nach  dem  E in - u . 
Zweibadyerf. liergestellt, zeigto die C h e m isc h e  F a b r i k  VORJt. S a n d o z . —  Die 
G e s e l l s c h a f t  f u r  C h e m isc h e  I n d u s t r i e  in  B a s e l  m achtc auf ihre besonders 
lichtechten  Chloranlin-LL-Markcn aufm erksam . Neue R iganfarbstoffo der F a . sind 
Riganblau 3 G qxit., -grau G pat. u. -hwimelblau G pat., sie werden fiir streifiges K unst- 
seidem aterial empfohlen. E in  neuer saurer Ali-zarinfarbstoff der F a . is t Alizarinsaphir- 
blau GGR, das in  Verb. m it K itonechtfarben zur H erst. g u t lichtechter T5nc dienen 
kam i. L icht- u . tragechte M odenuancen m it N eolanfarbstoffen werden auf Stiickw are 
in  einer K artę  gezeigt. —  E in  neuer lichtechter saurer Egalisierfarbstoff der J .  R . G e ig y  
A.-G. is t Erioanthracenreinblau FF, Eriochromrot 3 B  der F a . besitz t ausgezeichnete 
Gesamtechtlieitseigg., Tinonchlorblau 3 GF Pulver u. 3 GF doppelt Teig sind im  F arb ton  
lebhafter u . reiner ais die a ltere 3 G-Marke. Nitrophenylbraun 2 G der F a . g ib t m it 
diazotiertem  p-N itranilin  gekuppelt g u t wasoh- u . w asserechte Farbungen  yon besserer 
L ichteohtheit ais die anderen N itrophenylbraun. (Melliands Textilber. 12- 779— 80. 
Dez. 1931.) S u v e r n .

Taute, Verdiinnungsmittel und Haltbarkeit von Aufienanstrichfarbcn. Schnell- 
verwitterungsprufung. Rolle des Terpentinóls. Einsaugung in das Holz. Oxydation 
des Loinols. Dispersion der Siccatiye. Priifungsvorr. GJanzmindorung, Harzabsonde- 
rung. Verfarbung. Rifibldg. Lebensdauer. (Farbo u. Lack 1931. 541— 42. 2/12.) K o .

H. E. Smith, Anstrich von Eiseiibahnkonslruktionen und -materiał. (Ind. engin. 
Chem. 23. 1343—46. Dez. 1931. New York.) K onig.

Henry Williams, Farbanstriche fiir Schiffe. Beschreibung der Anstrichvorschriften 
u. Materialien fiir Schiffe in den Ver. Staaten nebst den sich bei der Verarbeitung er- 
gebenden Schwierigkeiten. Abbldgg. (Ind. engin. Chem. 23. 1340—43. Dez. 1931. 
Washington.) K o n ig .
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R.Legendre, Anstriche der Schiffskiele. Schulz der Melalle im Meerwasser vom 
biologischen Standpunkle aus. Physikochem. Korrosionen der Legierungen von Fe u. 
Al im Meerwasser u. dercn Bekampfung. Fixierung u. Entw. yon Lebewesen ais In- 
krustationen (,,Fouling“) u. dereń Entfernung. tJborzug der alten Holzschiffe mit 
Bitumen oder Fett unter Cu- oder Pb-Decke. Statist. Beobaohtung des Beschmutzungs- 
grades usw. der Scliiffskategorien. Abbildungen. (La Naturę 1931. II. 445—50.

— , Aluminiumanslrichmalcrial. Aluminiumfarbe ais Grundieranstricb. Feuchter 
Untcrgrund. Zement- u. Betonstriob. W.-Festigkeit. Rostscliutz. Haltbarkeit u. 
physikal. Eigg. der Aluminiumanstriehe. (Farbę u. Laok 1931. 544. 2/12.) KONIG.

—, Aluminiumdruch- und -anslrichfarben. Oberflachongestalt des Aluminium- 
pulvers. Aluminiumdruckfarben. Trocknungsseliwierigkeiten. AluminiumauBenfarben 
u. -grundstricho. Spezialaluminiumfarben. Oberflachenwert. (Paint Manufaeture 1. 
215—17. Nov. 1931.) K o n ig .

Justin Hausner, Das Kiipometer. Das Arbeiten mit dem App. ermóglicht den 
Gesamtreduktionswert einer Kupo, also die Summo der Reduktionskraft der Leuko- 
verb. des Farbstoffs u. des etwa yorhandonen Hydrosulfitiiberschusscs zu ermittcln. 
Dor Luft-0 wird durch das in der Kupo enthalteno Hydrosulfit u dio Farbstoffleuko- 
verb. absorbiert, die durch Absorption yerursachtc Volumcnabnahmo wird durch eino 
Wassersaule gemessen u. ist das MaC fiir den Reduktionswert der Kiipe. NaOH-Lsg., 
Na2S03 u. Na2S beeinflussen das Ergebnis prakt. nicht, Glykose kann zu hohe Werto 
geben, boi gleichmaBiger Benutzung des App. geben die Zahlen einen guten Anhalts- 
punlct fiir die Fiihrung der Kiipe. (Mclliands Toxtilber. 12. 771—72. Dcz. 1931. Rade- 
beul-Dresden.) S u y e r n .

Soc. An. pour 1’Industrie Chimigue & Saint-Denis, //rankreich, Herstellung ton 
Sulfonierungsprodukten. Das Verf. des F. P. 38 171 (C. 1931. U. 1199) wird dahin ab- 
geandert, daB ein Gemisch von a- u. /?-Naphthalinsulfonsaure mit einem aliphat. Alkohol 
in Ggw. anderer Stoffo umgesetzt u. das Prod. teilweise oxydiert wird. — 200 Teilo 
Naphthalin werden mit 250Teilen H 2S04 von 6 6 ° Be 3 Stdn. bei 110—120° behandelt. 
Nach dem Abkiihlen auf 100° gibt man 200 Teile Isopropylalkohol, 50 Teile A., 10 Teilo 
Aceton, 20 Teile Tetralin u. 50 Teile ELSO,, von 6 6 ° Be zu, erhitzt einige Stdn. auf dom 
W.-Bado, liiBt stehen u. salzt mit NaCl aus. Dann lóst man die Pastc in W., neutrali- 
siert mit NaOH, behandelt mit KMn04 u. trennt die wss. von der óligen Schicht. Dio 
letztere dient ais Emulgierungsmillel. (F. P. 39 239 vom 2/10. 1930, ausg. 8/10. 1931. 
Zus. zu F. P. 678 684; C. 1930. II. 142.) N o u y e l .

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton nichlfa.rbe.nden 
Thioderitaien der Phenole. Sulfidierte Phenole werden mit in W. 1. anorgan. Sn-Vorbb. 
umgesetzt. — Z. B. lóst man 62 Teile eines nach D. R. P. 400 242 (C. 1925. I. 1261) 
licrgestellten sulfidierlen Phenols in iiberschussiger h. NaOH, laBt 56 Teile SnCl2 zu- 
tropfen, erhitzt 1 Stde., filtriert, fallt mit HC1, saugt ab, wascht u. trocknet im Vakuum, 
wobei man ein graues Pulver erlialt. —- Auch die nach D. R. P. 409 782 (C. 1925. I. 
2513) oder durch Vcrschmelzen von 2 Moll. Phenol, 4—5 Moll. S u. 1 Mol. CaO u. Um- 
setzen mit Na.CO;, darstellbaren ThiodorivY. der Phenole sind ais Ausgangsstoffe ge- 
cignet. Statt SnCl2 konnen auch SnClA oder Na„8nOs verwendet werden. — Die Prodd. 
dienen ais Reserticrungsmitlcl beim Farben von Wolle. (E. P. 360 378 vom 2/8. 1930, 
ausg. 3/12. 1931.) N o u v e l .

Soc. An. des Matiśres Colorantes et Produits Chimięiues de Saint-Denis und 
Jean-Paul Sisley, Frankreich, Herstellung ton Beizmitteln. Aromat. Amino werden mit 
aliphat. Aldeliyden in Ggw. von Sauren kondensiert. — Z. B. werden 216 Teile 30%ig. 
HC1 allmahlich zu einem Gemisch aus 200 Teilen o-Toluidin u. 160 Teilen 40%ig. CH.,0 
gefiigt. Man maBigt die Rk. durch Kiihlung, lóst das ontstandene gelbe Prod. in 
500 Teilen sd. W. u. neutralisiert mit 1000 Teilen 10%ig. Na2C03. — Ais Amino sind 
auch m-Xylidin, o-Anisidin, Kresidin, Monoathylanilin oder Thioharnsloff, ais Aldehyde 
Acelaldehyd oder Crolonaldehyd brauchbar. Die Prodd. dienen ais Beize fur ehromier- 
bare Farbstoffe. (F. P. 713 283 vom 21/6. 1930, ausg. 24/10. 1931.) N o u v e l .

Chemische Fabrik Halle-Ammendorl, Gebr. Hartmann, Ammendorf b. Halle, 
Herstellung ton gegen Celluloseesterlacke bestandigen graphischen Farben, inśbesondere 
Tiefdruckfarben, 1. dad. gek., daB ais Bindemittel ein in kurzer Zeit von innen heraus 
trocknender, zu einer gelartigen M. erstarrender faktisbildender Olfirnis verwendet 
wird. — 2. dad. gek., daB bei Yerwendung der Farben fiir den Tiefdruck noch Bzn.-

15/11. 1931.) K o n ig .
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KW-stoffe zugesetzt werden. (D. R. P. 539 949 Kl. 151 vom 31/10. 1928, ausg. 4/12. 
1931.) Gr o t ę .

Victor Alexis Fernand Fourcine und Louis Gaston Jacgue, Frankreich (Seine), 
Schmelzfarbendruck. Auf ein formbares Materiał werden die in der Warmo mit Harz 
yersetzten u. gepulyerten Pigmente von einem leicht angefeuchteten Klischee auf- 
gedruckt. Auf Unterlagen, wie Glas, findet der Druck unter Erhitzung statt, auf Unter- 
lagen aus Ton od. dgl. in der Kiilte mit nachfolgendem Schmelzen der Farben in der 
Hitze. (F. P. 712128 vom 26/2. 1931, ausg. 25/9. 1931.) Gr o t ę .

Hermann Beckmann, Berlin, Verwendung eines mikroskopisch kleine Poren 
besitzenden Oummis ais Drucktrager. Der poróse Gummi kann vor oder nach der Vul- 
kanisation gefarbt oder es konnen ihm andre Stoffe, wie Faserstoffe, beigefugt werden. 
Auf ihm hergestellte BOder oder Drucksachen lassen sich sehr leicht durch Abwaschen 
oder Abseifen reinigen. (D. R. P. 533 596 Kl. 15 k yom 13/10. 1929, ausg. 16/9. 1931. 
E. P. 360 607 vom 10/10. 1930, ausg. 3/12. 1931. D. Prior. 12/10. 1929.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Ott, Lcyerkusen, 
und Heribert Schussler, Koln), Herstellung von gelbem Eisenhydrozyd, durch Oxy- 
dation yon Ferrohydroxyd oder -carbonat enthaltenden Ndd. in Ggw. von 3- oder 
4-wertigen Metallverbb., 1 . dad. gek., dafl mehr ais 10% eines 3- oder 4-wertigen Metall- 
salzcs ais Lsg. bzw. der entsprechenden Menge einer Suspension des aus einem solchen 
Salz durch Basen entstehenden Hydrosyds zugesetzt u. bei Tempp. iiber 40° einer Oxy- 
dation unterworfen werden. — 2 weitere Anspriicho. — Man arbeitet zweckmaflig 
in Ggw. der Lsg. eines Ferrisalzcs oder einer Suspension yon Fe(OH)3. Man erhalt ein 
farbkraftiges Pigment von gleichmafliger Beschaffenheit. (D. R. P. 540198 Kl. 22 f 
vom 2/7. 1927, ausg. 8/ 1 2 . 1931.) D r e w s .

Krebs Pigment & Color Corp., Newark, ubert. von: Norbert Specht, Berlin- 
Oranienburg, Titanliallige Pigmente. Der bei der Behandlung Ti-haltiger Fe-Erze mit 
H 2S0 4 anfallendc schlammige Riickstand wird sorgfaltig stufenweise neutralisiert, ge
waschen, erhitzt u. gemahlen. (A. P. 1832666 vom 22/6. 1926, ausg. 17/11. 1931.
D. Prior. 22/8. 1925.) D r e w s .

Joseph Blumenfeld, Paris, Herstellung von Titanpigmenten. Durch Hydrolyse 
von Ti-Sulfatlsgg. erhaltenes T i02, welches noch H 2SO., enthalt, wird nach der Sus
pension in W. mit Mengen von 1,5 g NaOH je 100 g T i02 behandelt. Das Gemiseh 
von TiOa u. Na2S04 wird abfiltriert, aber nicht gewaschen; nach dem Troeknen wird 
cs bei Tempp. yon 950—1000° calciniert. An Stello von NaOH kann auch Na2C03, 
NaHCOa oder wss. NH3 yerwendet werden. Das neutrale oder schwach alkal. End- 
prod. soli eino besonders hohe Farbkraft aufweisen. Wesentlich ist der Geh. des End- 
prod. an Alkali. Man kann auch eine wss. Suspension yon BaSO., u. T i0 2 m it KHSO,, 
behandeln u. das erhaltene feste Prod. calcinieren. (E. P. 360436 yom 2/8. 1930, 
ausg. 3/12. 1931.) D r e w s .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., ubert. yon: Frithjof Zwilgmeyer, 
New York, Herstellung von Dispersionen und Emulsionen. Es sollen in erster Linie 
Farbstoffe, z. B. Mełanilgelb aus Diphenylamin u. diazotierter Metanilsaure hergestellt 
werden. Zu diesem Zweck wird eino Mischung von Diphenylamin u. W. durch mechan. 
Riihrwerke oder Preflluft hergestellt u. durch einen Zerstauber mit Dampf emulgiert. 
Die Emulsion wird sodann der Diazoverb. zugefiihrt. Es konnen auch Schutzkolloide, 
z. B. Dextrin oder Tiirkischrotol yerwendet werden. (A. P. 1 817 958 yom 21/8. 1926, 
ausg. 11/8. 1931.) H o r n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellen von Azofarbstoffen zum. 
Farben von Kunstseide, aus regenerierter Cellulose. Man yereinigt die Diazoverb. eines 
p-Nitroamins oder p-Acetaminoamins mit wenigstens einer Alkyloxygruppe im Mol. 
mit einem Naphthol oder einer Naphtholsulfonsaure u. nach der Red. oder Abspaltung 
der Acidylgruppe mit 1  Mol. einer 1,8- oder 2,8-Aminonaphtholmono- oder -disulfon- 
saure. Man yereinigt diazotierten 6-Nitro-3-amino-5-krcsoIinethyliither mit/J-Naphthol, 
reduziert mit N2S, diazotiert u. kuppelt mit l,8-Aminonaphthol-2,4-disulfonsaure, der 
Farbstoff farbt Viscosekunstseide griinstichig błau. Diazotiertes 5-Nitro-2-anisidin 
yereinigt man mit 2-Phenylamino-8-naphthol-6-sulfonsaure reduziort, diazotiert u. 
kuppelt mit l-Amino-8-naphthol-2,4-disulfonsaure, der Farbstoff farbt Viscoseseide 
blau. Diazotiertes 4-Chlor-5-nitro-2-anisidin yereinigt man mit l-Naphthol-4-sulfon- 
saure, reduziert, diazotiert u. kuppelt 2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsaure; der Farbstoff 
farbt Yiscoseseide blau. (F. P. 694 730 yom 29/4. 1930, ausg. 6/12. 1930.) F r a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Monoazo- 
farbsloffen. Man vereinigt diazotierte 8-Amino-l,2-naphthophenazine oder ihre Deriw. 
in Substanz oder in Ggw. von Substraten oder der Faser mit Kupplungskomponenten. 
Man erhalt hiernach Wollfarbstoffe, Farbstoffe fiir die Herst. yon Farblacken, fett- 
lósliche Farbstoffe. Der Monoazofarbstoff S-Arnino-l,2-naplithoplienazin-5-sulJon-
sdure(I ) ---->- 2-Oxynaphthalin-6-sulfonsaure farbt Wolle walk- u. lichteeht rot. Alrn-
liche Farbstoffe erhalt man mit 2-Oxynaplithalin-7-sulfonsaure, l-Oxynaphthalin- 
4-sulfonsaure. Der Farbstoff I  — >- l-Aeetylamino-8-oxynaphthalin-4-sulfonsaure 
farbt Wolle bordeauxrot, dor Farbstoff I  — >- l-Aminonaphthalin-5-sulfonsauro 
ziegelrot, der Farbstoff I  — >- Resorcin gelbbraun, der Farbstoff I  — >- 4'-Sulfo-
1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon rein gelb, der Farbstoff I  — >- 2 -Oxynaphthalin 
ziegelrot, er liefert rote, unl. Ba- u. Ca-Lacke, der Farbstoff I  — >■ Acetessigsaure- 
anilid farbt Laeke u. Druckfarben gelb, die unl. Ba- u. Ca-Salze sind sehr klare, gelbe, 
gut deckende Lackfarben. Etwas rotliclier ist der Farbstoff I  — >- Acetessigsaure-
2-toluidid. Der Farbstoff I  -------- y  l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon gibt rótliehgelbe
Lacko. Der Farbstoff aus diazotierter 8-Amino-l,2-naphlhophenazin-5,5'-disulfon- 
sdure (II) — ->- 2-0xynaphthalin farbt Wolle rot, der Farbstoff II — y  1 -Phenyl-
3-methyl-5-pyrazolon rotlichgelb, der Farbstoff II — >- Acetessigsaureanilid rein gelb, 
der Farbstoff II — y  Dioxychinolin gelbrot. — Diazotierte 8-Amino-l,2-naphlho- 
phenazin-5,7-disulfonsaure, darstellbar aus S-Acetylamino-l,2-nap1dhocliinon-5,7-dxsul- 
fonsaure (aus l-Acetyl-8-naphthol-2,4-disulfońsaure durch Einfuhren der Ńitroso- 
gruppe, Reduziercn u. Oxydieren erhalten) durch Kondensieren mit 1,2-Diaminobenzol 
u. Abspalten der Sulfogruppe, gibt mit 2-Oxynaphthalin einen Wolle braungelb far- 
benden Farbstoff, mit l-Phonyl-3-methyl-5-pyrazolon entsteht ein rotlich gelb far- 
bendcr Farbstoff. 8-Amino-5'-chlor-l,2-napthlophenazin-5-sulfonmure, darstellbar durch 
Kondensation von S-Acetylamino-l,2-naplilhocliinon-5-sulfons(iure mit 1,2-Diamino-
4-clilorbenzol u. darauffolgendes Abspalten der Acetylgruppe, gibt nach dem Di- 
azotieren mit 2-Oxynaphthalin-6-sulfonsiiure einen Wolle rot farbenden Farbstoff. 
Aus der diazotierten 8-Am ino-5/-7iilro-l,2-7iaphthophcnazin-5-S'ulfonS(iure, darstellbar 
durch Kondensation von 8-Aceiylamino-l,2-naphthochinon-5-suljcmsdura mit 1,2-Di- 
amino-4-nitrobenzol u. Abspalten der Acetylgruppe, u. 2-Oxynaphthalin-6-sulfonsauro 
entsteht ein rotlich braun farbender Farbstoff. Der Farbstoff 8-Amino-l,2-naplilhophen-
a z i n ----y 2-Oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure farbt Wolle bordeauxrot, mit l-Oxy-
naphthalin-3,8-disulfonsilure entsteht ein Wolle blaurot farbender Farbstoff, mit 
Acetessigsaure-2-toluidid ein ais Pigmentfarbstoff verwendbarer rotlich gelber Farbstoff, 
mit 2-0xynaphthalin ein in einem Gemisch von Stcarin u. Ceresin 1. roter Farbstoff. 
Eine mit 2,3-Oxynaphthoesaure getrankto Baumwolle wird durch Behandeln mit einer 
Lsg. von diazotiertem 8-Amhio-l,2-naphthophe.nazin róthchbraun gefarbt. (E. P.
360 798 vom 11/4. 1931, ausg. 3/12. 1931. D. Prior. 11/4. 1930.) F raNZ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung wasserunlos- 
licher Azofarbstoffe. Diazoverbb. ohne S03H oder COOH vereinigt man fiir sich oder 
auf einer Grundlage mit 2',3'-Oxynaphthoylaminohalogenkresolather. Die auf der 
Faser erzeugten Farbungen sind beuch- u. lichteeht. Ais Pigmentfarben sind sie sehr 
lichteeht. Die mit diazotiertem 4-Chlor-2-methyl-l-aminobcnzol u. 2',3'-Ozynaphthoyl-
4-niethyl-2-metlioxy-5-clilor-l-aminobenzol erzeugten Tiirldschrotfarbungen sind chlor-, 
laugen-, koch-, beuch- u. lichtecht. Mit diazotiertem 5-Chlor-2-methyl-l-aminobenzol 
erhalt man ein Scharlach, mit 4-Brom-5-clilor-2-methyl-l-aminobenzol ein Turkischrot. 
Aus 2' ,3'-Oxynaplitlioyl-2-melhyl-5-meihoxy-4-clilor-l-amiiióbanzol u. diazotiertem asyinrn. 
m-Xylidin erhalt man ein chlor-, laugenkoch-. beuch- u. lichtechtes Turkischrot. Mit 
2',3'-Oxynaphthoyl-5-methyl-2-methoxy-4-chlor-l-aminobenzol erhalt man mittlero bis 
gelbstichige Rot. (Oe. P. 124267 vom 19/7. 1930, ausg. 25/8. 1931; D. Prior. 3/8.1929. 
E. P. 359 968 vom 28/7. 1930, ausg. 26/11. 1931; D. Prior. 3/8. 1929. F. P. 699 936 
vom 1/8. 1930, ausg. 21/2. 1931; D. Prior. 3/8. 1929.) F ra n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstdlung 
von Farbsloffen der Polymetldnreihe u. dereń Zwischenprodd., dad. gok., daC 1 Mol. 
eines in a- oder y-Stellung zum N reaktionsfahige CH3-Gruppen enthaltenden Cycl- 
ammoniumsalzes bzw. dessen Methylenbaso mit 1 Mol. einer Verb. der allgemeinen

Formel H—C—NH, in welcher X einen cinwertigen aliphat. Rest bzw. einen Sub- 
stituenten bedeutet oder mit dereń Salzen kondensiert wird u. gegebenenfalls das so 
erhaltene Zwischenprod. durch Behandeln mit Basen in die entsprechende Methylen-
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base ubergefiihrt u. mit einem weiteren Mol. eines gleich- oder versehiedenartigen 
Cyclammoniumsalzes mit reaktionsfahigen Methylgruppen oder auch mit dessen 
Methylenbase kondensiert wird. 2. Abanderung des Verf. gemaB Anspruch 1, dad. 
gek., daB 2 Moll. eines in a- oder y-Stellung reaktionsfahige Methylgruppen enthaltenden 
Cyclammoniumsalzes oder dessen freie Base mit 1 Mol. der im Hauptanspruch be
zeichneten Imide oder mit einem Salz derselben zur Rk. gebracht werden. — Eine 
Mischung von l,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin, Formimidodihylatherchlorhydrat, Essig
saureanhydrid u. Eg. erhitzt man auf 120—130°, vcrsetzt mit W. zur Zers. des Essig- 
saureanhydrids u. salzt mit K J  aus, das ausgeschiedene Jodid des Zwischenprod., 
gelbliche Nadeln aus A. F. 240—247° (Zers.), 1. in W., swl. in BzI., A. Das Zwischen
prod. kann auch mit KCI04 ais Perchloratvcrb., gelbe Prismen aus A., F. 228—229° 
(Zers.), abgeschieden werden. Durch Alkalischmachen mit verd. NaOH kann man 
auch die freie Base (I), orangegelbo Blattchen, unbestandig, durch Ausathern gewinnen. 
Ersetzt man das Formimidoatherchlorhydrat durch die entsprechenden Mengcn Form- 
imidchlorid, Formamidinchlorhydrat, Formiminoessigsaurecstcr, so gelangt man zu 
demselben Prod. Analogo Verbb. erhalt man, wenn man das l,3,3-Trinielliyl-2-methylen- 
indolin durch seine Substitutionsprodd. ersetzt. Kondensiert man das Zwischenprod. 
ais freie Base mit l,3,3-Triinethyl-2-methylenindolin in Essigsaureanhydrid, so erhalt 
man das 1,3,3,1',3',3'-Hexamethylslreptomonovinylen-2,2'-indocyaninchlorid, Krystalle.
— Zu einer Lsg. yon l,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin in Essigsaureanhydrid werden 
bei 60° Formimidoathylatherchlorhydrat gegeben, man erwarmt auf 95° u. yersetzt 
nach dem Erkalten mit W. Man erhalt 1,3,3,1',3',3'-Hexametliylslreplomonovinylen- 
2,2'-indocyaninchlorid. Den gleichen Farbstoff erliiilt man auch bei Verwendung von 
Formimidchlorid, Foramidinchlorhydral, Formiminoessigsdureester usw. Zu einer Lsg. 
von l,3,3-Trimelhyl-2-melhylenindolin in Pyridin gibt man Formimidoathylalherchlor- 
hydrat u. erwarmt 15—20 Stdn. auf 40—50°, nach dem Verd. mit W. fiillt man das 
1,3,3,1',3',3'-Hexamethylstreplomonovinylen-2,2'-indocyaninchlorid mit HC1. Eine Lsg. 
von N-Methyl-6-chlor-a.-methylendihydrochinolin u. Formimidoathylatherchlorhydrat in 
Pyridin erwarmt man 15—20 Stdn. auf 40—45°, das in Pyridin unl. 1,1'-Dimethyl- 
6,6'-dichlorstreptonwnovinylen-2,2'-chinocyaninchlorid scheidet sich mit NH4C1 ab, von 
dem es durch Wasclien mit W. getrennt werden kann. Diese Base (I) erwarmt man 
mit N-Methyl-a.-methylendihydrochinolin in Essigsaureanhydrid auf 40—45°, dest. den 
groBten Teil des Essigsaureanhydrids im Vakuum ab, yerd. mit W. u. fallt das 1,1',3,3'- 
Telramethylslrcplomo7wvinylen-2,2'-iiidochinocyaninchlorid, grunschillernde metall-gliin- 
zende Nadeln aus A., mit KC1; der Farbstoff farbt tannierte Baumwolle oder Seido 
blaustichigrot. Ahnliche Farbstoffe erhalt man mit den Methylenbasen des 6-Methyl-,
6-Chlor-, 6-Alhoxy-, S-Mełhyl- u. j}-Naplilhochinaldins. (D. R. P. 539 784 KI. 22e vom 
27/7. 1929, ausg. 2/12. 1931. Schwz. Priorr. vom 28/7. u. 29/11. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Kondensations- 
•produkten der Anthrachinonreihe. Man kondensiert 2,2'-Dimethyl-l,l'-dianthrachinonyl

mit alkal. Kondensationsmitteln unter milden Be
dingungen, z. B. in Ggw. yon A., Cyclohexanol 
oder Methylcycloliexanol. Das Prod. (I) kann 
durch wreitere Kondensation mit Alkalien unter 
energischeren Bedingungen in Pyranthron uber- 
gefiihrt werden. Das Prod., gelbe Krystalle aus 
Eg., Mono- oder Trielilorbenzol kaim wegen seiner 
leiehteren Verkiipbarkeit u. besseren Lóslichkeit 
in organ. Lósungsmm. vom Pyranthron getrennt 
werden. Es farbt Baumwolle aus der Kiipe echt 

gelb. (E. P. 360102 vom 1/9. 1930, ausg. 26/10. 1931.) F r a n z .
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Iiondensations- 

produkten und Farbstoffen der Anthrachinonreihe. Man kondensiert 2-Halogenchinizarine 
mit Phenolen oder ihren Substitutionsprodd. Die erhaltenen Kondensationsprodd. 
konnen nach dem Sulfonieren auf Pigmentfarbstoffe yerarbeitet werden. Eine Mischung 
von p-Kresol u. 30%‘g- NaOH erhitzt man zum Entfernen des W., gibt 2-Bromchin- 
izarin u. Cu-Acetat zu u. erwarmt. Nach dem AbkUhlen verd. man mit CH3OH u. 
HC1 u. filtriert, das Prod., Krystalle aus Eg., gibt naeh dem Sulfonieren mit 5%ig. 
Oleum eine Sulfonsaure, die mit einer wss. Suspension von Berylliumhydroxyd einen 
roten Berylliumlack liefert. Aus 2-Bromchinizarin u. p-Chlorphenol entsteht ein Prod., 
Krystalle aus Eg., das nach dem Sulfonieren mit 20°/oig- Oleum eine Sulfonsaure liefert,

CO

co
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die mit Al Farblacke bOdet. 2-Bromchinizarin liefert mit p-Oxybenzoesauremethylester 
ein Prod., kleine, orange Tafeln, F. 170°. Durch NaOH in Pyridinwasser wird der Ester 
yerseift, die Carbonsiiure kann auf Lacke yerarbeitct werden. Dureli Sulfonieren des 
Oxybenzoesiiureesterderiy. mit 30°/oig. Oleum in Ggw. yon Borsaure bei 140—150° 
entsteht eine Sulfonsaure, dio mit A1(A10H)3 einen klaren, roten Farblack liefert. Aus
2-Bromchinizarin u. Phenol erhalt man 2-Plienoxychinizarin, orangerote Nadeln aus 
Eg. oder p-Chlortoluol, F. 209—211°. Durch Sulfonieren mit 20/0ig. Oleum entsteht 
die Sulfonsaure, mit 30°/oig. Oleum die Disulfonsaure. (E. P. 359 051 vom 19/7.
1930, ausg. 12/11. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellen von Chlor- und 
Bromsubslitulionsproduklen der Dibenzanthrone und Isodibenzanthrone. Man behandelt 
Dibenzanthrone oder Isodibenzanthrone in wss. Suspension oder in Abwesenheit yon 
Lósungs- oder Verdiinnungsmitteln, gegebenenfalls in Ggw. von Halogeniibertragern 
m it Halogen oder lialogenabgebenden Mitteln. — Zu einer mit verd. H2SO., an- 
gesaucrten Pasto yon Dibenzanthron gibt man unter Riihren bei gewóhnlicher Temp. 
eine Lsg. von Br in 25%ig. NaOH zu u. erhoht dann die Temp. langsam zuerst auf 
60—80° u. dann auf 90—100°. Das erhaltene Prod., Nadeln aus Nitrobenzol, Di- u. 
Tribromdibenzanthron fiirbt dio pflanzlicho Faser aus der Kiipe sehr echt grunstichig 
marinblau. Man yermahlt Dibcnzanthron unter Zusatz von Jod u. Fe in der Kugel- 
iniihlo mit Br, bis eine Probe rotstichig marineblaue Fiłrbungen liefert; der erhaltene 
Farbstoff farbt Baumwollo sehr echt rotstichig marineblau. Zu einer wss. Pasto von 
Dibenzanthron gibt man bei 60—80° Br, erwarmt unter Riihren allmahlieh auf 95 
bis 100°, bis das gesamto Br absorbiert ist; der Farbstoff farbt Baumwollo marine
blau. Zu einer mit NaOH yersetzten wss. Pastę von Dibenzanthron gibt man naeh 
Zusatz yon Jod bei 0—5° Br u. erwarmt langsam auf 95—100°, der Farbstoff farbt 
Baumwollo marineblau. Eine mit H2SO., angesiiuerte Pastę von Isodibenzanlhron gibt 
nacli Zusatz von Jod mit Br ein Bromisodibenzanthron, das Baumwolle yiolettblau 
fiirbt. Die erhaltenen Farbstoffe konnen iiber die Oxoniumsulfatc gereinigt werden. 
(F. P. 38 565 vom 24/5. 1930, ausg. 15/6. 1931. D. Prior. 21/6. 1929. Zus. zu F. P. 
669 740; C. 1930. I. 2171.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Herslellen von Farbstoffen der Dibenzpyren- 
chinonreihe. Man ersetzt in Amino-3,4,8,9- oder -4,5,8,9-dibenzpyrenehinonen die NH2- 
Gruppe durch einen einwertigen Rest oder die beiden H-Atome der NH2-Gruppe durch 
ein Radikal. — Diamino-3,4,8,9-dibenzpyrenchinon erhitzt man in Nitrobenzol mit 
Benzoylchlorid, das gebildete Dibenzoyldiamino-3,4,8,9-dibenzpyrenchinon fiirbt Baum
wolle aus der Kiipe sehr kraftig gelbrot. Monobenzoylamino-4,5,8,9-dibenzpyrenchinon, 
yiolette Nadeln, fiirbt Baumwolle yiolett. Der Farbstoff aus Diamino-3,4,8,9-dibenz- 
pyren-5,10-chinon u. Anthrachinon-2-carbonsaurechlorid fiirbt Baumwolle braunrot. 
Diamino-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon gibt naeh dem Diazotieren u. Verkoehen 
Dioxydibenzpyrencliinon, das mit p-Toluolsulfosiiuremetkylester ein Dimelhoxydibenz- 
pyrenchinon, rotbraune Nadeln, liefert, das Baumwolle rotbraun fiirbt. Monoamino-
4.5.8.9-dibenzpyrenchinon liefert naeh dcm Diazotieren u. Erhitzen mit CuCl einen 
Baumwollo blaustichig rot fiirbenden Kiipenfarbstoff, blauroto Nadeln aus Nitro
benzol. Erhitzt man die Diazoverb. mit Cu u. KBr, so entsteht Monobromdibenzpyren- 
chinon, blaustichig rote Nadeln aus Nitrobenzol, das Baumwollo aus der Kiipe blau
stichig rot farbt. Das in analogcr Weise hergestellte Monocyan-4,5,8,9-dibenzpyren- 
chinon fiirbt Baumwolle rotlich orange. Das durch Erhitzen yon Diamino-3,4,8,9-di- 
benzpyrenchinon mit Phenylehloroform, Schwefel u. 1-Chlornaphthalin erhiiltlicho 
Dithiazol-3,4,8,9-dibenzpyrenchino7i fiirbt Baumwolle aus der Kupę rot. (F. P. 38 740 
vom 2/7. 1930, ausg. 4/7. 1931. Zus. zu F. P. 677972; C. 1930. II. 4323.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellen von Halogensub- 
stitutionsprodukten der Dibenzpyrenchinonfarbsloffe. Man behandelt 3,4,8,9-Dibenz- 
pyren-5,10-chinone in Ggw. von organ. Lsg.- u. Yerdunnungsmitteln oder in wss. Sus
pension oder in Abwesenheit von Verdiinnungsmittcl in Ggw. von Halogeniibertragern 
mit Halogen oder Halogen abgebenden Stoffen. Die in sehr guter Ausbeute u. groBer 
Reinheit erhaltenen Prodd. fiirben Baumwolle aus der Kupę gelb bis rotgelb. —
3.4.8.9-Dibenzpyren-5,10-cliinon gibt in Nitrobenzol in Ggw. von Jod u. Fe mit Br 
bei 160—170° ein Monobrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon, das Baumwolle goldgelb 
fiirbt. Das gleiche Prod. erhalt man, wenn man in einer Kugelmiihle 3,4,8,9-Dibenz- 
pyren-5,10-chinon mit Br u. Jod yermahlt. Leitet man Cl iiber das mit wenig Schwefel
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yersetzte , fein pulverisierte 3,4,8,9-Dibenzpyreii-5,10-chinon, so en ts teh t ein Chlor-
з,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon. Behandelt man 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-chinon in
Nitrobenzol in Ggw. yon Jod mit Sulfurylchlorid bei 160—170°, so erhalt man einen 
Baumwolle orangegelb farbenden Kiipenfarbstoff. Ahnliche Prodd. erhalt man beim 
Clilorieren von 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-chinon in Trichlorbenzol. Durch Erwarmen 
von 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-chinon in Nitrobenzol in Ggw. von Monoclilorjod mit 
Sulfurylchlorid erhalt man eino hauptsaehlich aus Dichlorbenzpyrenchinon u. Tri- u. 
Teirachlordibenzpyrenchinon bestchende Mischung. -— Beim Einleiten von Cl in eino 
Suspension von 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-ehinon in Nitrobenzol in Ggw. yon Jod bei 
100—110° u. Erhóhen der Temp. auf 150° entsteht ein Baumwolle orangegelb farbender 
Kiipenfarbstoff. Durch Umkrystallisieren des Rohfarbstoffes aus Nitrobenzol erhalt 
man das in orango Nadeln krystallisierende Dichlorderiv., das erheblieh rotstichiger 
farbt ais der Ausgangsstoff. (F. P. 38 622 vom 3/6. 1930, ausg. 22/6. 1931. D. Prior. 
27/6. 1929. Zus. zu F. P. 677 295; G. 1930. II. 994.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Wilke, Frank
furt a. M.-Hóchst), Darstellung von Kupenfarbstoffen der Benzanthrowpyrazólantlironreihe 
naeh D. R. P. 507 560, dad. gek., daB beliebige Halogenderiw. des Benzanthron- 
pyrazolanthrons mit oxydierenden Mitteln behandelt u. die erhaltenen O.sydations- 
produkte alkyliert werden. — Dio erhaltenen Kiipenfarbstoffe liefern im allgemeinen 
griinstiehigblauo Fiirbungen. Die Halogenierung laBt sich gegebenenfalls mit der 
Óxydation zu einem fortlaufenden Arbeitsgang vereinigen. — Zur Oxydation ruhrt man 
das Halogenbenzanthronpyrazolanthron in konz. H 2S04 mit oder ohno Zusatz von Bor- 
saure ein, zu der erhaltenen Lsg. gibt man bei gewohnlicher Temp. u. unter Vermeidung 
von starkerer Selbsterwarmung fein pulvierisiertcn Braunstein zu, gieflt naeh Be- 
endigung der Rk. auf Eiswasser u. gibt dann konz. Bisulfitlauge zu. — Die Alkylierung 
des Oxydationsprod. erfolgt in Nitrobenzol in Ggw. yon Na,C03 mit p-Toluolsulfosiiure- 
methylester bei 180—190° oder in wss. Suspension mit Dialkylsulfat. — Aus Mono- 
clilorbenzanthronpyrazolanlhron, darstellbar durch Einw. yon HCł u. Chlorat auf Benz- 
anthronpyrazolanthron in fein yerteilter wss. Suspension bei 65° entsteht ein griin- 
stichiggelbes Oxydationsprod., das durch Methylieren einen Baumwolle griinstichigblau 
farbenden Kiipenfarbstoff liefert. Ahnliche Farbstoffe erhalt man aus Diclilorbenz- 
anlhronpyrazolanthron, darstellbar durch Einw. von HC1 u. Chlorat in Ggw. yon etwas 
Schwefel auf Benzanthronpyrazolanthron in W. bei 90—100°, Dichlorbenzanthron- 
pyrazolanthron, darstellbar durch Einw. von Sulfurylchlorid auf Benzanthronpyrazol
anthron in Nitrobenzol bei 70—80°, aus Trichlorbenzantlironpyrazolanthron, erhalten 
durch 3—4-std. Einw. von Cl auf Benzanthronpyrazolanthron in Trichlorbenzol bei 
Kp., aus Trichlorbenzanthronpyrazolanlhron darstellbar durch Einw. yon Cl auf Benz
anthronpyrazolanthron in Nitrobenzol in Ggw. yon SbCl5 bei 80—90°, aus Trichlor- 
benzanthronpyrazolanthron, erhalten aus Benzanthronpyrazolanthron durch 10 Stdn. 
Einw. yon HC1S03 in Ggw. yon Jod bei 60°, aus Benzanthron-8-clilorpyrazolanthron, 
erhalten dureh Kondensation von 8 -Clilorpyrazolanthron mit Bz.-l-Brombenzanthron
и. nachfolgender Kalischmelze, aus Dibrombenzanthronpyrazolantliron, darstellbar dureh 
Einw. von Br auf die wss. Pastę yon Benzanthronpyrazolanthron in Ggw. von Fe bei 
90—100°, aus Dibromhenzanlhronpyrazolanlhron, darstellbar durch Einw. von Br auf 
Benzanthronpyrazolanthron in C1HS03 in Ggw. von Jod bei 40°, aus Dibrombenz- 
anihronpyrazolanthron, darstellbar durch Bromieren yon Benzanthronpyrazolanthron 
in sd. Eg., aus Dibrommonoclilorbenzrinthronpyrazolanlliron, darstellbar dureh Einw. von
3 Atomen Br auf das mittels Sulfurylchlorid erhiiltliche Dichlorbenzanlhronpyrazol- 
anthron in HC1S03. — Durch richtige Bemessung der Oxydationsmittel lassen sich auch 
weniger ais 2 OII-Gruppen in das Farbstoffmolekuł cinfiihren, man erhalt dann wesent- 
lich rotstichiger blau farbende Kiipenfarbstoffe. (D. R. P. 538480 KI. 22b voin 
27/2. 1930, ausg. 14/11. 1931. Zus. zu D. R. P. 507 560; C. 1930. 11. 2838.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Farbstoffen. 
Verbb. der Formel (I), worin R einen aromat, oder heterocycl. Rest, der mit zwei 
benachbarten C-Atomen yerbunden ist, bedeutet, behandelt man mit halogenierend 
wirkenden Mitteln, gegebenenfalls in Ggw. eines Katalysators, yorteilhaft in Anwesen- 
heit von' Lósungs- oder Verdunnungsmitteln. Die erhaltenen Farbstoffe konnen ais 
Farbpigmente zum Farben yon Papier, Lacken oder Kautschuk verwendet werden. 
Die hieraus erhaltenen Sulfonsauren dienen zur Herst. yon Farblacken u. zum Farben 
der Faser. — Das durch Kochen des 2,5-Di-(N-athylcarbazolyl-3'-amino)-3,6-dichlor-
1,4-benzocliinon mit hochsd. Losungsmm. darstellbare Kondensationsprod. erwarmt
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man in Nitrobenzol mit Br, bis dio HBr-Eiitw. aufgehórt hat, 
das orhaltono Prod. gibt nach dem Sulfonicren einen Farbstoff, 
der Papier, Wolle, Seide, Baumwolle, Mischgewebe, Viscose- 
seido u. ahniiehe Stoffo farbt. Das durch Kochen yon 2,5-Di- 
(N-benzylcarbazolyl-3'-amino)-3,6-dichlor-l,4-benzochino7iinhooh. 
sd. Lósungsmm. darstellbare Prod. wird in Fluorsulfonsauro 

mit Br behandelt, das erhaltene Pigment farbt Papier blau. Das durch Erhitzen von
2,S-Di-(f3-naphthyla7nino)-3,6-dichlor-l,4-benzochinon darstellbare Kondensationsprod. 
gibt in Nitrobenzol nach Zusatz von Jod mit Cl ein in griinen Nadeln krystallisierendes 
Prod., F. iiber 300°, das beim Erwarmen mit 20%ig. Oleum einen Wolle, Seide, Baum
wolle, Papier, Viscoseseide, Mischgewebe lichteclit yiolett fiirbenden Farbstoff liefert.
— Das Kondensationsprod. aus 2,5-(N-Methylcarbazolyl-3'-a7nino)-3,6-dichlor-l,4-benzo- 
chino7i gibt in H 2S04 mit Br einen Papier, Lacke usw. blau farbenden Pigmentfarbstoff. 
(F. P. 703 851 voni 18/10. 1930, ausg. 7/5. 1931. D. Prior. 19/10. 1929.) Fbanz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstelle7i von Kiipenfarb- 
sloffen. Man kondensiert Naphthoylenaryl- (oder -alkylaryl)-imidazol-peridicarbon- 
sauren oder ihre Anhydride mit Verbb. der Formel X-NH2, X =  H, Alkyl, Osyalkyl, 
Aryl, Aralkyl, Halogenaryl usw. Die Farbstoffe liefern klare, echte u. farbkraftigc 
Farbungen. — Man erhitzt Naphtlioylenbenzimidazolperidicarbonsaurc (I) mit der 
10-fachen Menge Anilin zum schwachen Sieden, man erhalt das ATiilid der Naphthoylen- 
benzimidazol-peri-dicarboTisaura, gelbes inikrokrystallinisehcs Pulyer, das Baumwolle 
aus der Kupo rotstichig gelb farbt. Dor Farbstoff aus I  u. ft-NapIilhi/lamin farbt Baum
wolle gelb, der aus I  u. p-Chloranilin gelb, der aus I  u. p- oder m-Xylidin oder o-Toluidin 
gelb, der aus I  u. Cydohexylami7i rótlichgelb, der aus Napkthoyleyimethylbenzimidazol- 
peri-dicarbonsdure u. p-Toluidin rótlichgelb, der aus I  u. fi-Oxyalhylami7i gelblicli, der 
aus Naplithoyle7imelhylbe7izimidazol-peri-dicarbo7i$aure u. p-Oxydthylamin rótlichgelb, 
der aus I  u. Hydrazin rótlich gelb, der aus Naphlhoylen-4,5-dichlor- oder -chlorbrom- 
benzimidazolperidicarbonsaure u. Cyclohezytamin gelb, der aus I  u. Benzylamin rótlich 
gelb. Kondensiert man Acejiaphthalsaure mit 3,5-Dibrom-l,2-diaminobenzol u. oxydiert 
das Prod., so erhalt man eine Naplillioylendibromhenzimidazolperidicarbonsdure, dio 
mit Cyclohexyla7)U7i einen rótlich gelb farbenden Kupenfarbstoff liefert. — Man erhitzt 
das Monophenylimid der 1,4,5,8-Naphthdlintetracarbonsaure mit o-Phe7iylendiami7i in 
Eg., der Farbstoff farbt Baumwolle rótlich gelb, den gleichen Farbstoff erhalt man, 
wenn man an Stello yon o-Phenylendiamin o-Nitranilin yerwendet u. das erhaltene 
Prod. mit Fe u. Essigsaure reduziert. (F. P. 707 910 vom 17/12. 1930, ausg. 16/7. 
1931. D. Priorr. 17/12. 1929 u. 25/JL. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., He.rstdle.7i von Halogen- 
substituierten Kupenfarbstojfen. Man behandelt 3,4,8,9-Dibenzpyrcn-5,10-cliinon oder 
seine Deriw ., yorteilhaft bei Temp. unter 90° in Sauren in Abwesenheit yon Kata
lysatoren mit Halogen oder halogenabspaltenden Mitteln. — Eine Lsg. von 3,4,8,9-Di- 
benzpyrenchinon (I) in Oleum yon 23% erwiirmt man nach Zusatz yon Br auf 65—70°, 
bis das Br gebunden ist, das erhaltene Dibrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon, orange 
Nadeln aus Nitrobenzol, farbt Baumwolle aus der Kupę lebhaft orangegelb, die Far
bungen sind waschechter ais die des Ausgangsfarbstoffes. Bei Anwendung gróCerer 
Mengen Br erhalt man ein Tribrornderiv. mit ahnlichen farber. Eigg. Das Monobrom-
3,4,8,9-dibenzp7yre7i-5,10-chinon farbt Baumwolle sehr lebhaft goldgelb. In eine Lsg. 
von I  in Oleum, 23%ig., leitet man bei 65—70° trockenes Cl ein, der erhaltene Farb
stoff farbt Baumwolle sehr echt goldgelb. Behandelt man das nach dem Verf. des 
Hauptpat. darstellbare Monochlor-3,4,8,9-dibe7izpyre.7ichiTW7i in Oleum, 23%ig., bei 
65—70° mit Br, so erhalt man ein Chlorbrom-3,4,8,9-dibenzpyre7iehi7ion, das Baumwolle 
sehr echt orangegelb farbt. Durch Bromieren von I  in Oleum, 18%ig-» bei 90—95° 
erhalt man ebenfalls das Dibromderiv. An Stelle des Oleums kann man auch Mono
hydrat, HCISO3 usw. yerwenden, (F . P . 3 8 1 4 0  yom 14/3. 1930, ausg. 1/4. 1931. Zus. 
zu F. P. 677 295; C. 1930. II. 994.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Schwefdfarb- 
sloffen. Man behandelt Azine mit schwefelnden Mitteln in Ggw. yon Verbb. des W, 
V, U, Sb oder P  oder yon Mischungen solcher Verbb. Die Farbstoffe liefern sehr 
klare Farbungen. N-Athyloxya7nino7nethylplie7iazi7i liefert beim Erhitzen mit Alkali- 
polysulfiden in Ggw. yon wolframsaurem Na einen Baumwolle blaustichig rot farbenden 
Farbstoff. Beim Schwefeln unter Zusatz von neutralem Natriumphosphat entsteht 
ein rot fiirbender Farbstoff. Ein iihnlieher Farbstoff entsteht beim Schwefeln in Ggw.

XIV. 1. 49
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von Brechweinstein. (E. P. 359 276 vom 4/12. 1930, ausg. 12/11. 1931. D. Prior. 
4/12. 1929. F. P. 39 455 vom 4/12. 1930, ausg. 20/10. 1931. D. Prior. 4/12. 1929. 
Zus. zu F. P. 707 027; C. 1932. I. 456.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von 4,5-Dimelhyl-
7-cliloroxythionaphthen. l,2-Dimeihyl-4-aminobenzol-5-sulfońsdure (licrgestellt durch. 
Verbacken von l,2-Dimethyl-4-aminobenzolsulfat) wird in Na OH gel. u. mit NaN02, 
HC1 u. Eis diazoticrt. Die Lsg. wird bei 45—50° mit CuCl in HC1 versetzt, worauf dio 
gebildete l,2-Dimethyl-4-cMorbeńzol-5-sulfonsaure mit NaCl ausgcsalzen wird. Das 
Na-Salz wird durch Schmelzen mit PC15, Eintragen in Eis, Abfiltricren des Nd. u. 
10-std. Red. mit Zn u. ILSO., boi 100° in das l,2-Dimethyl-4-cMor-5-mercaptóbenzol iiber- 
gefiihrt. Daraus erhalt man durch Kondensation mit MonochloressigsiŁure in alkal. Lsg. 
bei 40—50° u. Ansiiuern die l,2-Dimethyl-4-chlorbenzol-5-thioglykolsdure, welche bei 70° 
schm. Man tragt diese Siiure boi —10 bis —15° in S03HC1 ein, riihrt 5 Stdn., giefit auf 
Eis u. filtriert. Das erhaltene 4,5-Dimethyl-7-chloroxythionaphthen (I) krystallisiert aus 
Eg. in farblosen Nadeln vom F. 160°. Das gleiche Prod. erhalt man, wenn man 1,2-Di- 
methyl-5-aminóbenzol nach dcm Acotylieren durch Beliandeln mit NaC103 in das 1,2-Di- 
metliyl-4-chlor-5-acetylaminobenzol iiberfuhrt, dieses nach dem Verseifcn diazoticrt, mit 
K-Xanthogenat umsetzt, verseift u. das entstandene Mercaptan wic oben weiter be
handelt. — Durch Oxydation von I  mit K3Fe(CN)6 erhalt man das 4,4' ,5,5'-Tetramethyl- 
7,7'-dichlortliioindigo in Form von roten Krystallen. Das gleiche Prod. entsteht beim 
Behandeln von l,2-Dimethyl-4-chlorbenzol-5-thioglykolsauro mit S03HC1. — Bei der 
Umsetzung von I  mit 4-Methyl-6-chlor-2,3-dikelodihydrolhionaplilhen-2-anil erhalt man 
cin unsymm. Thioindigo in Form yon blauliehroten Krystallen. Die gleiche Verb. ent
steht aus 4,5-Dimethyl-7-cklor-2,3-dikelodihydrolhionaphthen-2-anil u. 4-Melhyl-6-chlor- 
oxylhionaphthen. — I liefert mit 5,7-Dibromisatin in Ggw. von PCI5 cin Prod. von 
violetter Farbo u. mit 4-Melhyl-5-chlor-7-methoxyisalincMorid (erhiiltlich aus 4-Methyl-
5-chlor-7-methoxyisatin u. PC16) blaue Krystalle. — Die Thioindigofarbstoffe lósen sich 
in Monohydrat mit griiner Farbo u. geben eine gelbe Kiipe. (E. P. 360 533 vom 22/8.
1930, ausg. 3/12. 1931.) N o u y e l .

[russ.] B. S. Moltschanow, Weifie Minerał farben. Moskau-Leningrad: Staatl. Wiss.-Techn.
Vcrlag 1931. (292 S.) Rbl. 2.90.

X I. H arze; Lacke; Firnis.
E. F. Kurth und E. C. Sherrard, Verteilung des Atherloslichen in Fichlenschlag- 

holz. UngleiehmaBige Verteilung des A.-l. in Fichtcnholz. Langwierige Trennung u. 
Kennzeichnung der Bestandteile des Saftholzextraktes. Untersehied in dessen Cha
rakter von dem des Herzholzes u. des bei Verwundung des Baumes ausfliefienden Oleo- 
harzes. Die Differenz kann durch eine starkere Lsg. der Harzsauren durch Ester im 
Saftholz ais im Herzholz verursaeht scin. In  ahnlicher Weise kami sich Oleoharz von 
Herz- u. Saftholzextrakt durch gróBero Mengen von Estern u. Unverseifbarem unter- 
scheiden. Die Zus. von Saftholzextrakt kann nicht ais gleichformig betrachtet werden, 
sie iindert sich mit dem Alter des Holzes. Die auBeren Ringe des Saftholzes enthalten 
gróBere Mengen StjTol, was aus der Ermittlung des Unverseifbaren in den A.-Auszugcn 
hervorgeht. Photogramme u. Tabellen. (Ind. engin. Chem. 23. 1156—59. Okt. 1931. 
Madison.) K o n ig .

J. M. Schantz, Eine bewahrle Metliode zur Harzhartung. Wurzelbarz nimmt 
Ca{0H)2 bisweilen auch bei 300° schleeht auf, desgleiclien aus Wurzelbarz isolierto 
Abietinsaure. Zugabe von Acetaten, besonders Calciumacetat (ca. 0,1%)> beschleunigt 
die Umsetzung stark, so daB durch diesen Zusatz zum SchluB der Rk. vóllig klares 
Kalkharz erhalten wird. (Paint, Oil chem. Rev. 92. Nr. 17. 9—10. 22/10.1931.) W a c h h .

Arthur R. Hitch, Vergleichung physikalischer Kennzeichen franzosisclier und 
amerikanischer HandclsficMenbalsame, Harze und Terpentindle. Analysenmethoden. 
Tabelle der physikal. Konstanten von Balsam, Harz u. Terpentinol. Zusammenfassung. 
(Ind. engin. Chem. 23. 1135—36. Okt. 1931. Savannah.) K o n ig .

W. Garvie, Die Schellackinduslrie. Die Lackschildlaus Tachardia Lacca u. ihre 
Lebensbedingungen. Stocklack, ein zuekeriges oder siruposes, honigartiges Exkrct 
des Insekts. Gewinnung des Schellacks durch Aussclinielzen u. Strecken/ Eigg. 
Abbildungen. (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 14. 324—39. Okt. 1931.) K o n ig .



1 9 3 2 . I . H XI. H a r z e  ; L a c k e ; F i r n i s . 751

Wm. Howlett Gardner, Natur und, Konstilulion von Schellack. III. Einige Beob- 
achtungen uber die Entwicklung von Undurchsiclitigkeit in lclaren Firnisfilmen. (II. vgl.
C. 1930. II. 146.) Dio Erscheinung des Undurchsichtigwordens klaror Firnisfilmo 
wird nach den verschicdenen Ursachcn in 3 Klassen besprochen u. mit Beispielen 
belegt. Aufstellung einer Theoric, dio auch die Wrkg. von W. u. anderon Nichtlosern 
von Schollack umfaCt. Das WeiBwerden yon Schellackfilmen ist nur physikal. Natur. 
(Ind. engin. Chem. 23. 1402—04. Dez. 1931. Brooklyn.) K o n ig .

Georg Walter und Kurt Oesterreich, Zur Konstitution der kunstlichen Ilarze.
I. Uber Kondensdtionsprodukte aus Thioharnstoff, Formaldehyd und Kupferclilorur. 
Ausfuhrlichc Abhandlung der in C. 1931.1. 2401 u. C. 1931. II. 221 referierten Arbeiten 
der Vff. Mit Tabellen u. graph. Darstst. (Kolloid-Beih. 34. 115—62. 1/11. 1931. 
Wien.) K o n ig .

Jean Lichtenberger, Die kunstlichen plastisclien Massen. Nach einer kurzeń 
Definition des Begriffs „piast. Massen", ais dereń Haupteharakteristikum Hartę u. 
Elastizitat bei amorphem Zustand genannt werden, u. einer Ubersicht iiber die zurzeit 
vorhandenen, in dieses Gebiet fallendcn Stoffe naturlichen u. kunstlichen Ursprungs 
folgt eine Beschreibung dor wiclitigsten K u n s t m a s s e n  (Caseinformaldehydmassen, 
piast. Massen auf Cdluloseesterbasis u. Vulkanfiber) u. K u n s t h a r z e  (Cumaron- 
liarze, Aldehydharze, Plienolformaldehydharze, Ilamstofformaldehydharz u. Olyptale). 
(Buli. Soc. ind. Mulhouse 97. 561—97. Nov. 1931. Mulhausen, Hohero Chemie- 
sehulc.) W . W o l f f .

Henri Calmels, Die Herstellung der Celluloselacke im gesamten Umfange. Nitro- 
eellulose. Harze. Lósungs- u. Verdunnungsmittel. Weiehmacher. Pigmente. Formu- 
lierung der einzolnen Vorsehriften. Fabrikation des Lackes mit den Abbildungen der 
erforderlichen Apparato u. Maschinen. Kostenaufstellung. Zusammenfassung. (Rev. 
gćn. Matióres piast. 7. 579—87. Okt. 1931.) K o n ig .

W. C. Henry, Die Wirkung verschiedener Trocknungsbedingungen auf einige pliysi- 
kalische Eigenscliaften vo?i Lederlackfilmen. Ein Vcrf. zur Herst. yon Lederlackfilmen u. 
ein mit Sehreibvorr. versehener App. zur Dehnungsmessung an solelien Filmen werden 
besehrieben u. damit dor EinfluB der Trocknungsdauer, der Ofentemp. u. der relatiyen 
Luftfeuohtigkeit auf die Dehnbarkeit yon Lackfilmen verschiedener Starkę (gemessen 
in g/qcm) untersucht. Weitoro Verss. betreffon die Verkurzung solcher Filmstroifen 
nach yerschieden langer Dehnung u. den EinfluB der Trocknungszeit, also des Oxy- 
dationsgrades, der Lackfilme auf ihre Elastizitat nach einmaligem langercm Strecken 
(Diagramme!)- (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc.26.595—606.Noy. 1931.) Se l ig s .

Fritz Zimmer, Uber mascliinelles Lackieren mil Nitrocelluloselacken und automatische 
Schnelltrocknung. (Farben-Ztg. 37. 413—14. 19/12. 1931. Berlin-Tempelhof.) K o n ig .

Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: Harry Ben Dykstra 
und Walter Eastby Lawson, Delaware), Herstellung ton kunstlichen Harzen durch 
Einw. des Alkalisalzes einer Siiure, eines Phenols oder Alkohols auf polymerisiertes 
Yinylchloracetat, zweckmaBig in Ggw. eines Losungsm. — 120 Teile polymerisiertes 
Yinylchloracetat, 244 Teile Na-Butylphthalat u. 800 Teile Athylenglykolmonoathyl- 
atheracetat werden 7 Stdn. bei 150° geruhrt. Nach dem Filtrieren wird das Losungsm. 
im Vakuum abdest. Das schwach gefarbte Harz ist in aromat. KW-stoffen 1. u. dient 
zur Horst. von Lacken. — Ein Gemisch von 60 Teilen Vinylchloracetat-Harz, 45 Teilen 
Na-Acetat u. 200 Teilen Butylacetat wird 13 Stdn. unter RuekfluB gekocht, filtriert 
u. das Losungsm. abdest. Es bleibt ein schwach braunes Harz iibrig, das in Essigsaure 
u. Bzl. 1. ist. Dazu weitere Beispiele. (Aust. P. 30192/1930 vom 17/11. 1930, ausg. 
6/8. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Meigsoid Corp., Jersey City, ubert. yon: Joseph V. Meigs, Boston, V. St. A., 
Herstellung ton synthetischen Harzen. Die in ahnlicher Weise wie nach dem Verf. des
A. P. 1 593 342 (C. 1926. II. 1595) durch Kondensation yon Kohlehydraten (Zucker, 
Glucose, Fructose) mit Phenolen (Phenol, Kresol, Xylenol, Naphthol, Resorein) in Ggw. 
einer Sauro (HC1, Oxal-, Malon-, Wein-, Citronensaure) unter standigem Abdest. des 
gebildeten W. erhaltlichen Harze werden fiir sieh oder mit bas. Mitteln (NH3) oder mit 
sauren Mitteln (HC1, A1C13, SO,, Benzylchlorid, Benzoylchlorid, Triehloressigsaure) 
erhitzt. Dabei tr itt eine Weiterkondensation ein, die mitunter zur Bldg. yon unl. u. 
unschmelzbaren Prodd. fiihrt. (A. P. 1832 038 vom 17/7. 1922, ausg. 17/11. 
1931.) N o u v e l .

49*
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Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: Walter Nebel, New
Jersey, V. St. A.,) Herslellung eines harzartigen Produlctes unter Verwendung oinew 
Harzesters aus einem mehrwertigen Alkohol u. einer mehrbas. Saure, sowie aus einem 
Ester eines mehrwertigen Alkohols u. einer hóhermolekularen aliphat. gesatt. Siiure 
u. einem Ester eines mehrwertigen Alkohols u. einer Harzsiiure. Z. B. sind folgende 
Kombinationen genannt: 38 Teilc Glycerinphthalat, 34 Teile Glyeerinstearat u. 28 Teile 
Glycerinresinat oder 37 Teile Glycerinphthalat, 28 Teile Glyeerinstearat u. 35 Teile 
Glyeerinresinat oder 35 Teile Glycerinphthalat, 20 Teile Glycerinpalmitat oder -laureat 
u. 45 Teile Glyeerinresinat. Das Harzprod. wird zur Herst. von Lackcn beniitzt. Bei- 
spiel unter Verwendung von 9,6 Teilen niedrigyiscoser Nitrocellulose, 14,4 Teilen 
Harzprod., 1,0 Teil Zn-Stearat, 4,8 Teilen A., 8,3 Teilen Butylacetat, 5,4 Teilen Butyl- 
alkohol, 12,3 Teilen Athylacetat, 3,0 Teilen Xylol u. 41,2 Teilen Toluol. (Aust. P. 
1317/1931 vom 24/3. 1931, ausg. 9/7. 1931. A. Prior. 25/3. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Georg Walter, Wien, Herslellung von harzartigen Kondensalionsproduklen. Aromat. 
Verbb., die gleichzeitig eine Carbonsaureamid- u. Sulfonsaureamidgruppe enthalten, 
werden mit CH20  kondensiert. — Z. B. werden 1 Mol. Benzol-l-carbonsdureamid-
4-sulfonsdureamid u. 2 Moll. GII.fi, gegebenenfalls unter Zusatz von HC1 oder KOH 
ais Katalysatoren, unter RiickfluB gekocht. Man erhalt ein Harz, welehes nach dem 
Entfernen des W. in A., Bzl. oder Aceton 1. ist u. beim Harten durchsichtige, farblose 
Prodd. liefert. Benzol-l-carbonsdureamid-3-sulfonsdureamid u. dessen 4-Methylderiv. 
sind ebenfalls geeigneto Ausgangsstoffe. Die Harze dienen zur Herst. von Lacken u. 
Pre/3mischungen. (E. P. 359 522 vom 17/7. 1930, Auszug veróff. 19/11. 1931. Oe. Prior. 
20/7. 1929.) N o u v e l .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Richard Sprenger, 
Hennigsdorf b. Berlin), Verfaliren zur Herstellung von harzartigen Kondensationsprodukten, 
dad. gek., daB man die Kondensation yon Resorcin mit CHaO oder dessen Homologen 
in einer Lsg. oder Schmelze eines Vorkondensats eines einwertigen Phenols mit CH20 
vornimmt. — Z. B. werden 5,65 kg Resorcin in 17,5 kg einer 50%ig. alkoh. Lsg. eines 
Kresólformaldehydharzes unter gelindem Erwarmen eingeriihrt. Man erwarmt auf 70° 
u. setzt unter Erhitzen u. Ruhren 3,1 kg Paraformaldehyd zu. Sobald die FI. ins Sieden 
geraten ist, kuhlt man schnell ab, setzt 32,5 kg Holzmehl zu, miseht 1/2 Stde. gut durch 
u. trocknet die Masse. Der Fullstoff kann auch vor der Kondensation zugegeben werden. 
Die erhaltenen Prodd. dienen ais Schnellpreflmischung. (D. R. P. 538 454 KI. 12 q 
vom 25/1.1929, ausg. 13/11. 1931. Zus. zu D. R. P. 536 553; C. 1932. I. 143.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt, 
Ludwigshafen a. Rh. und Egon Meyer, Mannheim), Verfahren zur Herstellung von 
elastischen Massen aus Kondensationsprodukten, dad. gek., daB man die hartbaren 
Kondensationsprodd. aus mehrbas. aliphat. Sauren u. den gemischten Oxyalkylathern 
mehrwertiger Alkohole u. nicht oder nur unvollstandig gehartete Kondensationsprodd. 
aus Phenolen u. Aldehyden miteinander yermiseht u. das Gemisch einem Hitrtungs- 
prozefi unterwirft. — Z. B. werden 75 Teile eines Resols mit 25 Teilen eines Konden- 
sationsprod. aus Bernsleinsaure u. Glycerintrioxydthyldther bei 50° homogen yermiseht 
u. in einer Form 24 Stdn. auf 110° erhitzt. S tatt Bernsteinsaure kónnen Adipinsdure, 
Maleinsdure oder Cilronensaure yerwendet werden. Geeignete mehrwertige Alkohole 
sind auch Bułylenglykol, Erythrit, Penłaerythrit u. Sorbit, die ganz oder teilweise ver- 
iithert sind. Die Vereinigung der Kondensationsprodd. kann auch in Lsg. erfolgen, 
wobei ein Lock entsteht. Die nach dem Harten erhaltlichen piast. Massen bzw. Filme 
zeichnen sich durch besondere Elastizitat aus. (D. R. P. 538 323 KI. 39 b vom 1/9.
1929, ausg. 12/11. 1931.) N o u v e l .

XII. K autschuk; Gutt ap er cha; Balata.
Hans Hebberling, Lithopone ais Fiillpigmenl fiir Gummimassen. (Gummi-Ztg. 

46. 394—96. 18/12. 1931.) F r o m a n d i.
H. A. Winkelmaim und E. B. Busenburg, Harz und Harzól in Kautschuk und 

Regenerat. (India Rubber Journ. 82. 796—800. 12/12. 1931. — C. 1931.1. 3405.) F r o m .
D. F. Twiss, Wichiige Verunreinigungen in der Gummiinduslrie. Der EinfluB 

von EiweiB (4%), Harzen (3%). Cu (0,00005%). naturlichen Antioxydantien (0,08°/q) 
sowie der Reinheitsgrad der Zusatzstoffe wird erórtert. (Trans. Rubber Ind. 7. 56—66.
1931.) A l b u .
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W. Bond, Taglich wiederkehrende Erfindungen am Fahrradreifen. (Trans. R ubber 
Ind . 7 .. 14— 27. 1931.) __________________  A lb u .

American Anodę Inc., iibert. von: James W. Schade, Ohio, EleUrophorese 
von Kautschukmilch. Um Róhren innen mit Kautschuk auszukleiden, werden sio mit 
Kautschukdispersionen gefiillt u. die Róhre ais Anodę geschaltet. Die Kathode taueht 
in Form eines porósen Diapbragmas in die Róhre, in der sie frei auf u. ab bewoglich 
ist. Beim Einschalten des Stromes scheidet sich der Kautschuk der Bewegung der 
Kathode entsprechend allmahlich an der Imienseite der Róhre ab. Gleiehzeitig wird 
durch die osmot. Wrkg. uberschussiges Kautschukmilchserum durch die poróse Kathode 
abgesaugt, so daB keine Verdunnung der Kautschukmilch erfolgt. Zugleieh mit dem 
abgesaugten Serum werden auch dio an der Kathode entstehenden Gasblasen weg- 
gefiihrt. Naeh yollendeter Abscheidung wird der Oberzug dann getroeknet u. vul- 
kanisiert. (A. P. 1 822 240 vom 31/1. 1930, ausg. 8/9. 1931.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, Harry 
Clarance Young und Charles Hemm, Manchester, Herstellung von Kaulschukgegen- 
standen aus Kautscliukmilch. Man yerwendet Unterlagen mit dem Muster entspreehen- 
den Aushóhlungen, gieBt die Kautschukmilch auf, streieht die Uberaehusse ab u. ver- 
festigt z. B. durch Erhitzen. Oder man yerwendet Tauchformen, die auf ihrer Ober- 
flache Erhóhungen tragen, von denen der naeh dem Tauchen erhaltene Kautschuk- 
iiberzug durch Zerschneiden entfernt wird. Man erhalt durchbrocheno Kautschuk- 
gegenstiinde, dio u. a. auch ais Scheider fiir Batterien yerwendet ■werden kónnen. (E. P. 
358 011 vom 1/7. 1930, ausg. 29/10. 1931.) P ająków .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, Harry 
Clarance Young und Charles Hemm, Manchester, Herstellung durchbrochener Kaut- 
schukgegenstande durch Elektrophorese von Kautschukmilch. Teile der Abscheidungs- 
elektrode werden mit einem yorzugsweise erhabenen Isolieriiberzug yersehen; z. B. 
Hartkautschukpflócke werden in die mit entsprechenden Lochem yersehene Anodę 
gesteckt. Zur Yerstarkung des Kautsehuknd. kann man vor der Abscheidung ein 
Gewebe auf dor Anodę anbringen. (E. P. 358 012 yom 1/7. 1930, ausg. 29/10. 
1931.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Nitro, Verfahren zum Vulkanisieren von 
Kautschuk, gek. durch dio Ver\vendung eines Beschleunigers, der durch Kondensation 
der Eimuirkungsprodd. von Butyraldehyd auf Butylidenamin einerseits u. von CII3CIiO 
auf Anilin  andererseits erhalten wird. An Stelle von CH3CHO kann man andere gesiitt. 
u. ungesiitt. Aldehyde wie HCHO, Propion-, Butyr-, Hept-, Crotonaldehyd, Acrolein 
oder eine Mischung derartiger Aldehyde u. an Stelle von Anilin andere primare aromat. 
Aminę, z. B. Toluidine oder Xylidine yerwenden. (D. R. P. 536 678 KI. 39b yom 
21/3. 1928, ausg. 26/10. 1931.) P a n k ó w .

Societe des Usines Chimiąues Rhóne-Poulene, Frankreieh (Seine), Vulkani- 
sationśbesclileuniger und dereń Herstellung. Man yerwendet Verbb. der Formel ((RO)»: 
CH - CH2)„: N-CS-SM, worin R Alkyl bedeutet u. M bedeutetH oder Metali wie Zn, Cd, 
Pb, NH4. Man erhalt die Verbb. aus CS2 u. den Bis-(/9,/8-dialkoxyathyl)-aminen (aus NH3 
u. dem Acetal des Chloracetaldehyds). — Man gibt zu einer auf 95° erhitzten Lsg. von 
100 Teilen Alkohol mit 1,8% NH3 u. 25 Teilen Bis-(/?,^diathoxyathyl)-amin langsam
10 Teile CS... Naeh 1 Stde. setzt man konz. wss. Lsg. von 7 Teilen ZnCl, unterhalb 
25° zu. Man erhalt Krystalle (F. 74—75°). Das entsprechende Cd-Salz hat F. 114—115°, 
das Pb-Salz F. 142—143°. (F. P. 713 928 vom 27/3. 1931, ausg. 4/11. 1931. E. Prior. 
10/7. 1930.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, Edward 
Arthur Murphy und Erie William Bower Owen, Birmingham, Herstellung poróser 
Kautschukmassen unter Vermeidung einer diehten Oberflachenhaut aus Kautschuk- 
milchsehaum. Man yerwendet z. B. eine mit einem Koagulationsmittel iiberzogene 
Tauchform, taueht in den Kautsehukmilehschaum, laBt naeh dem Herausheben kurze 
Zeit koagulieren u. waseht die oberflachliche Schicht mit W. oder verd. Alkalilsg. ab. 
Oder man taueht die Form in einen warmeempfindlich gemachten Kautschukmilch- 
schaum u. danach in einen zweiten gewóhnlichen Kautschukmilchschaum. Naeh dem 
Herausheben der Form wird sie erhitzt, wobei die erste Schicht koaguliert, die zweite 
kann dann abgewasehen werden. Oder man taueht die Form zunaehst in den Schaum 
u. danach in ein Koagulierbad, das ein Quellmittel enthalt, durch das die iiuBere Haut 
geąuollen u. danach zerrissen wird. Man kann andere Dispersionen, yon Guttapercha
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oder Balata, auch solche, die nach bestimmter Zcit koagulieren, yerwenden. (E. P. 
3 5 9  5 8 4  vom 29/7. 1930, ausg. 19/11. 1931. Zus. zu E. P. 332 526; C. 1931. I. 
2946.) P a n k ó w .

Dr. Thomas & Co., G. m. b. H., Wuppertal-Barmen, Kunslmasse aus Penta- 
methylendiaminodisulfin, (CH2)5S2N2 aus HCHO u. Ammonsulfid (Annales de Chimie 
et de Physiąue [7] 15 [1898], 570. 571). Man mischt das Prod. mit Fiillmitteln 
wie Albuminsubstanzen, unl. Kondensationsprodd. vom Phenol- oder Harnstoff- 
Aldehydtypus, Starkę, Asbest, Lithopone, Farbstoffen usw. Man kann auf der HeiB- 
walze bis zu 60% Fullmaterial zusetzen. Dio M. kann dann gepulyert u. unter Hitze 
u. Druck geformt werden. Man kann ihm die 3- bis 4-fache Menge S zusetzen, wobei 
das Prod. gehartet wird. Es kann ais Erweicher fiir andere piast. Massen dienen, z. B. 
fiir EiweiB-, HCHO-, Harnstoffkondensationsprodd., Schellack. Fiir sieh oder mit S 
gemischt wirkt es in Kautschukmischimgcn ais Erweicher, AUerungsschutz, Vulkani- 
sationsbeschleuniger u. erhoht die Elastizitat. Man yerwendet es dann in Mengen von 
1—10%. Man kann es gel., gepulvert oder bei seiner Entstehung den anderen Massen 
zusetzen. Man kann es ais solches oder das mit S yersetzte Prod. mit Hamstoff konden- 
sieren u. diese M. ais Erweicher verwcnden. (E. P. 358 089 vom 1/7. 1930, ausg. 29/10. 
1931. D. Prior. 2/7. 1929.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Daimler, 
Frankfurt a. M.-Hochst), Verfahren zur Herstellung gummiartiger Massen und ilirer 
Vorprodukte, dad. gek., daB man Maleinsaure oder dereń Deriw. mit ungesatt. Alko- 
holen, ausgenommen Rieinusol, odor solchcn 2- oder mehrwertigen Alkoliolen erhitzt, 
dio zur Wasserabspaltung unter Bldg. einer Doppelbindung ncigcn. — Z. B. erhitzt man 
900 Gewichtsteile 1,3-Butylenglykol u. 980 Gewichtsteile Maleinsaureanhydrid auf 
110—120°. Nach 20-std. Erhitzen erhalt man eine sirupose M., die bei woiterem Er
hitzen gummiartig u. schlieBlich unl. wird. Die ammoniakal. Lsg. der M. kann zum 
Impragnieren von Geweben usw. yerwondet worden, wobei man dio M. mittels sauren 
Salzen oder Motallsalzen ausfallt. Oder man lost die M. in Aceton, bestreicht damit 
Metalle u. erhitzt den tłberzug bis zur Unlóslichkeit. Die M. kann auch ais Weich- 
machmigsmittol dienen. (D. R. P. 537 865 KI. 39b vom 15/2. 1929, ausg. 7/11. 
1931.) T h ie l .

Roger-Adolphe-Leonard Seligman, Frankreich, Kautschukhaltiges Produkt. In 
keine besonders groBe Dehnbarkeit boanspruchenden Fallen laBt sieh der Kautsehuk 
durch ein hauptsachlich aus Asbest bestehendes Prod. ersetzen. Der yorzugsweise 
faserigo Asbest, welcher gegebenenfalls zuvor unter Einw. von S bei erhóhter Temp. 
unter AusschluB yon 0 2 gehartet worden ist, wird in solehen Mengen in Kautschuk ein- 
gebettet, daB das Endprod. einerseits die Gesohmeidigkeit des Kautschuks, andrer- 
seits eine groBe Widerstandsfahigkeit aufweist. (F. P. 640 147 yom 7/2. 1927, ausg. 
6/7. 1928.) D r e w s .

Gummiwerke Fulda Akt.-Ges., Deutschland, Kaulschukimpragnierte Faden. Sio 
werden durch Kaułschukmilch oder -lsg. gefiihrt u. nach dem Impragnieren getroeknet, 
wobei sie zusammenkleben. Kurz vor dem Impragnieren werden je nach Art des her- 
zustellenden Gcwebes mehr oder weniger dichte SchuBfaden eingewebt, wodurch die 
Kettenfiiden in bestimmter Lage gehalten werden. Nimmt man sehr dunne Einschlag- 
faden, so yerschwinden dieselben praktiscli bei der Vulkanisation u. die schadliche 
Reibung an den Kreuzungspunktcn der Faden yersohwindet dadurch. Das impragnierte 
Gewebe oder dio Fadenlage kann noch ein- oder beiderseitig mit einer Kautschukpaste 
iiberzogen werdon. (F. P. 707 867 vom 16/12. 1930, ausg. 16/7. 1931. D. Prior. 23/12.
1929.) P a n k ó w .

Edwin P. Cox, Maryland, Schutzuberzug auf Kautschuk und Oewebe. Man ver- 
wendet eine Misehung aus 75—100 Teilen Smoked Sheets, 25—63 Teilen RuB, 10 bis 
33,3 Teilen Paraffin, Wachs oder 01 u. bis zu 2 Teilen eines Alterungssehutzmittels, 
die entweder gel. oder mittels eines geeigneten Bindemittels auf die zu iiberziehende 
Unterlage aufgebraeht wird. (A. P. 1 824771 yom 23/5. 1929, ausg. 29/9. 1931.) P a n k .

George L. Curtis, Iowa, teilweise iibert. von: Roy S. Goodenow, Chicago, 
Kautschukmischung. Man yermischt Kautschukmilch oder Kautschuklsg., auch Regene- 
ratlsg. mit Kopal (Kauri, Manila usw.). Kautschukmilch wird durch den Kopalzusatz 
sofort koaguliert. Man erhalt elast. Mischungen, die ais Klebmillel oder Sehutziiberzuge 
yerwendet werden konnen. Man kann den Mischungen Ton, Asbestine, ZnO, Be- 
sclileuniger usw. zusetzen u. sie yulkanisieren. Die Misehung dient ais Zwischenlage 
bei Verbundglus, man kann sie ausstreichen u. Korkpulyer oder Mineralpulyer daruber
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streuen, wodurch man naeh dem Pressen Oberziige fiir FuBbóden u. Wandę erhalt. 
(A. P. 1821703 vom 13/8. 1927, ausg. 1/9. 1931.) Panków .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, Edward 
Arthur Murphy, Douglas Frank Twiss und Robert Gilbert James, Birmingham, 
Herstdlung von Golfbdllen. Man bringt Dispersionen von Kautschuk, Gullapercha, Balata 
durch Tauehen, Streichen oder Spriihen auf Golfballkerne auf, wobei man zwischen 
den einzelnen Tauchoperationen usw. zweckmaBig troeknefc. Nachdem eino genugendo 
Schichtdicke erreicht ist, wird der Bali geformt. Man kann auch die Schalen zunachst 
durch Tauehen, Spriihen, Spritzen oder Elektrophorese herstellen u. dann auf den 
Kern aufpressen. Man kann auch grobe Dispersionen oder daraus hergestellten Schaum 
verwenden. — Zu einer Mischung mit 25 Gewiclitsteilen Kautschuk u. 5 Gewichts- 
teilen TiO*, die man. aus 60%ig. Kautschukmilch u. 50%ig. T i02-Dispcrsion herstellt, 
gibt man 75 Gewichtsteile trocken gemahlene Guttapercha u. 1 Teil CaO in Form 
einer wss. Crome, wonaeh unter Riihrcn zu einer kriimeligen M. koaguliert wird. Die 
nasso kriimelige M. wird um den Golfballkern geproBt u. getrocknet. (E. P. 359 583 
yom 29/7. 1930, ausg. 19/11. 1931.) P a n k ó w .

Franz Clouth Rheinische Gummiwarenfabrik Akt.-Ges., Koln-Nippes, Ver- 
faliren zur Ilerslellung von kleinen Teilchen aus vulkanisiertem Weicligummi, dad. gek., 
daB Kautschukabfalle, insbesondere solche aus der Kautschukfadcnfabrikation, cinem 
bekannten Malilwalzwerk zugefuhrt u. dabei mit einer verd. Lauge, z. B. Seifenlsg., 
uberzogen werden. (D. R. P. 537 031 KI. 39 a vom 24/6.1930, ausg. 29/10.1931.) P a n k .

XIY. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
J. Berge, Neue Talsachen iiber das Kalk-Kohlensdure-V erfdhren zur Saftreinigung. 

(Ztrbl. Zuckerind. 39,.742—43. 11/7. 1931. — C. 1931. II. 1069.) T a e g e n e r .
Alois Dolinek, Uber den Einflup des Beimischens von anderem Zucker zum Roh- 

zucker auf dessen Affinationszahl. Vf. bestimmte dic Wrkg., welche die Zumischung 
eines schlechtercn Rohzuckers zu einem besseren auf die Affinierbarkeit des entstandenen 
Gemisches ausiibt. Es ergab sich, daB durch Best. dor Affinationszahl (AN) verschiedener 
Rohzuckermischungen von verschiedenem AN-Werte die graph. Beziehung zwischen 
denselbcn ausgedriiekt ist, aus welcher sich ein ungiinstiger EinfluB des Vermischens 
von Rohzuekern ungleieher physikal.-mechan. Eigg. auf die rcsultierendc Affinierbar
keit (AN) ergibt, da zwischen den einzelnen Affinationseigg. der Rohzuckcr im Gcmiseh 
lineare Abhangigkeit nicht besteht. Aus diesem Grund erniedrigt sich die Affinierbar
keit guter Rohzucker in Raffinerien, falls schlechte Zucker von hóherem AN (S0,10) 
nicht getrennt yerarbeitet (affiniert) werden, u. die Zugabe eines Zuckers von sclilechter 
Affinierbarkeit in Mengen von 10—15% bewirkt beim Vennischen eine Erhóhung des 
AN des Rohzuckers in 3—4-fach groBerem Prozentanteil der Differenz beider AN- 
Werte, ais die Gewichtsprozentzugabe des schlcchteren Zuckers betragt. (Ztschr. 
Zuckerind. eechoslovak. Republ. 56. 93—95. 30/10. 1931.) T a e g e n e r .

Julian Gomeri, Studie uber den Aschen- und Calciumozydgehalt in Beziehung zur 
Zersetzung der Saccharose und Glucose in Nachprodukł-Fullmassen. (Philippine Agri- 
culturist 20. 199—204. Aug. 1931.) T a e g e n e r .

Thieler, Verwertung von Scheideschlamm. Beschreibung einer Schnell-Umlauf- 
trockneranlage (System B u t t n e r -R em a  - R ostn, Uerdmgen) zur Aufbereitung von 
PreBschlamm in streufahiger Form. (Ztrbl. Zuckermd. 39. 1181. 5/12. 1931.) T a e .

E. Nachring, Abwasserverwertung bei der Rubenblatt-Trocknerei. Vf. schlagt vor, 
das beim Zerkleinern u. angegliederten Abpressen von Rubenblattern anfallende Ablauf- 
wasser einer der Rohsaftreinigung analogen Arbeitsweiso zu unterwerfen, um so naeh 
dem Trocknen u. Vermahlen des jetzt leichter filtrierbaren Nd. zu einem Viehfutterprod. 
(„Rubla-Futterkalk") zu gelangen, dem eyent. noch etwas feingemahlenes saures 
Calciumphosphat zugesetzt wird. (Dtsch. Zuckermd. 56. 1107—68. 21/11. 1931.) T a e g .

Erich Walter, Herslellung und Aufbewahrung von Zuckerldsungen. Zur Vermeidung 
von Krystallisation u. Triibung empfichlt sich Inversion durch 15 Min. Kochen von 
85 kg Zucker in 50 1 W. mit 60 g 80%ig. Milehsaurc oder je 40 g Wein- oder Citronen- 
saure auf 100 1 Sirup, weiter Schutz vor Infektion durch Schimmelsporen. Hartes W. 
kann durch Bldg. von Zuckerkalk Ausscheidungen verursachen. (Dtsch. Destillateur- 
Ztg. 52. 617—18. 26/11. 1931. Berlin, S. W. 61.) Gr o s z f e l d .

L. E. Phillips, Das Olivariusverfahren. Bekanntlich unterscheidet sich die Rohr- 
melasse von der Rubenmelasse durch einen hoheren Invertzuckergeh. u. das Yorherrschen
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der Na-Verbb.; auch laBt sich die Rohrmelasse durch keines der bekannten Ent- 
zuckerungsverff. entzuckern. Das 0LIVARIUS-Verf. will dieses Problem losen. — Bei 
ilirn wird zunachst der „gefurchtetc“ Invcrtzucker durch spezif. wirkende Hefeartcn 
(Garung) entfernt, dann folgt dio Ausscheidung andercr Verunreinigungen durch Bc- 
handlung mit Alkohol u. Kalk. Nach der Filtration derselben wird der KalkiiberschuB 
durch Saturation ausgeschieden u. nochmals filtriert. Der Alkohol wird darauf durch 
Dest. wiedergewonnen. Die so behandelte Melasse soli eine geniigende Erhohung dor 
Reinheit zeigen, um eine weitere Ausbeute an Zucker durch Kochen zu liefern. Die Ent- 
fernung des groBten Teiles des Invertzuckers soli auch die Anwendung des Calcium- 
oder Bariumsaccharatverf. ermóglichen, wenn eine móglichst vollstandige Wiedcr- 
gewinnung des Zuckers erwiinscht ist. — Dio von Ol iv a r iu S fur dieses Verf. aus 
Hawaimelasso geziichtetcn Hefen gehoren zur Familie der Torulahefen,sie bilden fast 
alle keine Sporen. Diese Organismen yergaren Dextroso u. Liwulose, sind aber unfahig, 
Saccharose zu hydrolysieren. (Facts about Sugar 26. 482—83. Nov. 1931.) T a e g e n e r .

Andre Quillet und Edmond Charles fimile Bardoux, Frankrcich, Yerfahren 
und Vorrichlung zur Behandlung von Fliissigkeiten mil Gasen. Die Fl. wird zerstaubt 
u. mit dem Gas unter Dreh- u. Wirbelbewegung gemischt. Die Entmischung erfolgt 
in einem besonderen Behalter. Es sollen insbesondere dic in der Zuckerinduslric an- 
fallenden Fil. mit CO™ behandelt werden. (F. P. 707 360 vom 10/12. 1930, ausg. 
7/7. 1931.) “ H o r n .

John Jay Naugle, Greenwich (Erfinder: Daniel V. Wadsworth und Leonard 
Wickenden, New York), Herstellung, Behandlung und Reinigung von Rohzuckersirup. 
Der gowasehene Rohzucker wird auf 70° Brix bei 150—180° F  geschmolzen, auf [H‘] 7,5 
eingestellt, sterilisiert, die [H ‘] auf 7,5 korrigiert, in einer sterllen Atmosphare gclagert 
u. filtriert. In dor Patentschrift ist das Verf. eingehend beschrieben. Vgl. A. P. 
1 826 655; C. 1931. II. 3409. (Aust. P. 29 866/1930 vom 29/10. 1930, ausg. 8/10. 
1931.) - M. F. M u l l e r .

John Jay Naugle, Grecnwich, England, Gewinnung von Zucker durch Extraktion 
des zuckerhaltigen Ausgangsstoffes, insbesondere Zuckerrolir, Aufarbeitung der Zucker- 
lsg. auf Rohzucker, der dann raffiniert wird. Der dabei anfallende Sirup wird auf Roh
zucker verarbeitot. Die Reinigung des Rohzuckers wird teilweiso durch Behandlung 
mit pflanzlicher Entfarbungskohle erreicht. Meln-ero Abb. erlautern don Gang des 
Verf. u. die apparativo Emriehtung zur Durchfiihrung desselbon. Zahlroicho Unter- 
anspriiohe beschreiben Details des Vorf. (Aust. P. 29865/1930 vom 29/10. 1930, ausg. 
1/10. 1931.) M. F. M u l l e r .

Western Condensing Co., Eureka, Californien (Erfinder: David Dart Peebles 
und Paul de Vries Manning, Californien), Herstellung von gepulvertem Milchzucker 
aus dessen Lsgg. durch Zerstauben in einem Trockenapp. u. durch Stehenlassen des 
getrocknoten Prod. in feuchter Atmosphare, damit es zur Monohydratbldg. wieder W., 
etwa 3,37%, aufnimmt. Dazu mehrere Abb. (Aust. P. 513/1931 vom 2/2. 1931, ausg. 
8/10. 1931.) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Norberto A. Espinosa, Der Methylalkohol in alkoholischen Geiranken. III. Mitt. 

Der Ursprung des Methylalkohols. (II. vgl. C. 1931. II. 2230.) Yf. erortert an Hand 
eines auBerst umfangreiehen, in Tabcllen niedergelegten Materials an Garungs- u. 
Destillationsverss. den Ursprung des Methanols in alkoh. Getranken. Betreffs der 
Ergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. (Anales Asoc. quim. Argentina 19. 
39—79. 1931. Buenos-Aires, Lab. d. Ofieina Quimica Nacional.) W i l l s t .

G. G. Gemmell und R. G. Thin, Einige Bemerkungen uber Wasserunlersuchung. 
Vortrag. Die Berechnung des Salzgeh. ergibt auch dann, wenn die Werte durch Best. 
der Zus. u. des pH-Wertes vor u. nach dem Abkochen kontroUiert werden, nur ein 
mangelhaftes Bild fiir das Verh. des Brauwassers. (Journ. Inst. Brewing 37- 597—602. 
Dez. 1931. Edinburgh.) M anz.

W. Windisch, P. Kolbach und E. Schild, Uber die chemische Zusammensetzung 
der verschiedenen Biertypen. Je nach dem Extraktgeh. der Stammwurze u. der Intensitat 
der Bittere werden die hellen Biere in drei Gruppen eingeteilt: Lagerbiere, Pilsener Biere 
u. Dortmunder Biere. Bestimmt wurden die Vergarungsverhaltnisse, die Farbę, das pn, 
die Titrationsaciditat, die fliichtige Saure u. die Pufferung, der Gesamt-, Formol- u.
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NHj-N, sowie der Gesamt- u. der anorgan. Phosphor. Neben den genannten Biertypen 
wurden auch mehrere Munchener Biere, t)bersee-Exportbiere u. Spezialbiere unter
sucht. (Wchsehr. Brauerei 48. 415—18. 427—29. 3/10. 1931. Berlin, Inst. f. Garungs
gewerbe.) ' K o l b a c h .

Hermann Fink und Wilhelm Riedel, Ober die Adsorplion von Eiweiflkorpern 
im Bier an verschiedene Adsorbentien. Zu den Verss. wurde Aluminiumhydroxyd A u. B 
(vgl. W il l s t a t t e r  u. K r a u t , C. 1923. I. 637), sowie Kaolin u. Kieselgur yerwendet. 
Die einzelnon Eiweiflgruppen wurden vor u. nach der Adsorption in der friiher (vgl. 
C. 1931. II. 3281) mitgeteilten Weiso bestimmt. Die beiden Aluminiumhydroxyde 
hatten eine wesentlich starkero Adsorptionswrkg., ais Kaolin u. Kieselgur. (Wchschr. 
Brauerei 48. 437—39. 10/10. 1931. Miinchen, Wiss. Station f. Brauerei.) K o l b a c h .

Mosuke Matsuyama und Tatsuo Iioka, Ober den Einfluji des Dexlringehalles 
auf die Ehueijibestandigkeit des Bieres. Um die Schutzkolloidwrkg. des Dextrins gegen- 
iiber dem EiweiB des Bieres (vgl. ViSEZ, Wchschr. Brauerei 39. [1922] 73) zu untersuchen, 
wurden verschiedene Proben desselbon Bieres mit stoigenden Mengen Dextrin (Me r c k ) 
versetzt u. hierauf das mit Eisensulfat fallbare EiweiB bestimmt. Bei einem Dextringeh. 
yon 3,5 g in 100 ccm wurde ein Minimum u. bei 2,5—2,8 g cin Maximum der Schutz- 
wrkg. festgestellt. (Wchschr. Brauerei 48. 455—56. 17/10. 1931. Tokio, Union- 
Brauerei.) K o l b a c h .

Fritz Kutter, Uber Farbmalz. Laboratoriumsverss. orgaben, daB die boi hoheren 
Tempp. erhaltenon wss. Farbmalzauszuge einen brenzlieli-bitteren Geschmack auf- 
weisen, der bei k. Extraktion nicht aultritt. Weizenfarbmalz hatte einen hoheren 
Extraktgeh. u. eine stilrkere Earbkraft ais Gerstenfarbmalz. Geschmack]iche Unter- 
schiede konnten nicht festgestellt werden. (Wchschr. Brauerei 48. 439—42. 10/10. 1931. 
Zurich, Versuchsstation Schweizer. Brauereien.) K o l b a c h .

L. Heintz, Beitrag zur Analyse der Oerslenspelzen. In Anlohnung an die bei der 
Unters. des Hopfcns angewandten Methoden (vgl. C. 1931. II. 2798) wurde der A.-, A.-, 
W.- u. Laugenextrakt der Spelzen analysiort. In  keiner der Fraktionen wurden Stoffc 
gefunden, die typ. Gerbstoffrkk. gaben. (Wchschr. Brauerei 48. 443—46. 449—52. 
17/10.1931.) K o l b a c h .

L. Heintz, Analysengang fiir die Untersuchung von Hopfen, Oerslenspelzen usw. 
Zusammenfassung der in friiheren Arbeiten (vgl. O. 1931. II. 2798 u. vorst. Ref.) be- 
schriebenen Methoden. (Wchschr. Brauerei 48. 460—63. 24/10. 1931.) K o l b a c h .

B. D. Hartong, Bemerkung zu dem Arlikel von L. Heinlz: ,,Beilrag zur Hopfen- 
analyse.“ Vf. legt dar, daB aus seinen Verss. (vgl. C. 1929.1. 2363) klar hervorgeht, daB 
der Hopfen Gerbstoff enthalt, u. daB die gegenteiligen Ergebnisso von H e in t z  (vgl.
C. 1931. II. 2798) nicht beweiskraftig sind. (Wchschr. Brauerei 48. 463—64. 24/10. 
1931. Amersfoort, Phonix-Brauerei.) K o l b a c h .

U. S. Industrial Alcohol Co., New York (Erfinder: Frank Merrill Hildebrandt,
Maryland, V. St. A.), Oewinnung von Hefe und anderen feslen Stoffen aus vergorenen 
alkoholischen Fliissigkeiten durch Absitzenlassen u. Abtrennen der geklarten Fl. Der 
Ruekstand wird mit einer verd. Zuckerlsg. vergoren, abfiltriert u. getrocknet. Er 
dient ais Futter- oder Dungemittel. (Aust. P. 30127/1930 vom 13/11.1930, ausg. 23/7. 
1931. A. Prior. 20/11. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Gottfried Jakob, Munchen-Perlach, Verfahren zum raschen Ablautern in ver- 
schlieBbaren Lauterbottichen, dad. gek., daB durch Steigern des auf der Fl.-Oberflache 
lastenden Druckes, z. B. mittels Dampf oder Luftdruck, aber ohne Beruhrung der 
Treber durch das Druckmitt-el, die AusfluBgesehw-indigkeifc erhoht wird. (D. R P 
538 071 KI. 6b vom 11/12. 1928, ausg. 10/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Walter Sehilling, Berlin, und E. Rhumbler & Co., Komm.-Ges., Trier, Ver- 
fahren zur Herslellung eines leicht kohlensaurehaltigen, perlenden W eines, dad. gek., daB 
durch Tiefkuhlung des garenden Weines auf Tempp. unterhalb 0° die Garung vor ihrer 
Beendigung unterbrochen u. die entstehende C02 zum Teil gelost erhalten wird, worauf 
der Wein ohne Unterbrechung der Kiihlung gekliirt u. auf Flaschen gefiillt wird. 
(D. R. P. 514 866 KI. 6c vom 7/6. 1929, ausg. 3/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Franz SchonJeld, Handbuch der Brauerei und Malzerei. Bd. 2. Berlin: Parey 1932. gr. 8°. =  
Pareys Biicherei f. chemische Technologie. Bd. 7. Das Malzen. (X , 256 S.) Lw. M. 15.— .
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XVI. N ahrungsm ittel; GenuBm ittel; F u tterm ittel.
Claude C. Gillette, Iloiiigkatalase. Die im Honig nachgewiesene Katalase stammt 

nicht von der Biene, sondern aus den Pollenkornern u. von Hefen. (Journ. econ. Ento- 
mology 24. 605—11. 1931. Ithaca, Cornell Univ.) Gr o s z f e l d .

G. E. Marvin und H. F. Wilson, Einige tergleichende Ergebnisse iiber Wasser-
leslimmung in Honig mittels des liefraklometers und des Vakuumirockenschrankes. (Vgl.
C. 1931. II. 3680.) Gegeniiber dem Refraktometerwert ergab im Mittel die Trocknung 
mit Sand 2,2, auf Glasplatte 3,1, mit FlieBpapier (blotter) 1,0, mit Asbest 0,7% weniger 
W. Erldarung durch Bldg. einer fiir W. schwerdurchlassigen Oberfliichenschicht beim 
Troeknen, teilweise yielleicht auch EinfluB des Dextrins auf die Refraktion. (Journ. 
econ. Entomology 24. 603—04. 1931.) G r o s z f e l d .

— , Die gewerbliche Ausbeutung des Tabalcs. (La Naturę 1931. I. 487—92. 545—50.
II. 6—12. 1/7. 1931.) Gr o s z f e l d .

Gusztav Fritz und Anna Barlay, Vergleicliende Werlbeslimmungen von Ent- 
nicolinisierwngsmethoden. (Vgl. CsiPKE, C. 1931. II. 1646.) Das Prinzip der einzelnen 
Verff. ist bei „Nikotex“ ein Verjagen des Nicotins durch Wasserdampfdest. aus den 
fertigen Tabakfabrikaten, bei „Nikostop“ ein Filtrieren des Tabakrauches durch einen 
mit akt. Kohlc praparierten Wattepfropfen; bei „Bonicot“ wird eine Fl. vor dem Ver- 
rauchen in die Zigaretten injiziert. Die Verss. ergaben, daB die mit dem „Nikotex“- 
Vcrf. behandelten Tabakwaren durchschnittlich einen 51%ig. Nicotinverlust erlitten; 
das ,,Nikostop“-Veri. ermoglicht einen 73%ig., das „Bonicot"-Verf. im besten Fallo 
einen 33%ig. Nicotinyerlust. (Magyar GyógyszerćsztudomAnyi T&rsas&g Ertesitoje 7. 
513—20. 15/11. 1931. Budapest, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) Sa il e r .

Willi Schniid, Einflu/3 von Temperatur und Feucliligkeil auf das Baklerienwachslum 
auf gekiihltem Fleisch. (Ztschr. Eis- u. Kalte-Ind. 24. 133—35. Dez. 1931. —
C. 1931 .1. 1536.) Gr o s z f e l d .

H. Mohler und H. Biieler, Zur Eierkonsertierung mil Wasserglas. Bericht iiber
einen Fali des Verderbens von Eiern durch Wasserglas mit zu hohem Alkaligeh., be
stehend in Ubergang des EiweiBes in eine harte, gelbbraune Gallerte. (Mitt. Lebens- 
mittelunters. Hygiene 22. 375—76. 1931. Ziirich, Kantonschemiker.) Gr o s z f e l d .

Giovanni Issoglio, Die physikalisch-chemischen Eigenscliaflen der Hilch der 
Turiner Latidschaft. (Industria chimica 6. 1241—47. Nov. 1931.) Gr im m e .

H. M. Kroon, Welclien Einflu/3 iibt dieFulterung ton Hefe, die ullratiolełlen Strahlen 
ausgesełzt worden ist, auf die Hilehleistung aus ? (Vgl. C. 1931. II. 2529.) Aus den 
Tabellen u. Kurven folgt deutlich, daB Fiitterung mit trockencr oder nasser bestrahlter 
Hefe die tagliche Milchmenge um 2—3 1 erhdhte. (Milchwirtschaftl. Ztrbl. 60. 325—28. 
31/10. 1931. Utrecht, Univ.) Gr o s z f e l d .

Martin Klimmer, Beilrage zur Milchhygienc. I. Tuberkulose, Undulierendes Fieber 
(Abortus) und Euterentzundungen. (Vgl. C. 1931. II. 1943.) Von GroBstadtmilchproben 
cnthicltcn an Tuberkelbacillen (BangscIic Bakterien) 18 (38) %  der Vorzugs-, 26 (14) %  
der pasteurisierten, 33 (43) %  der Marktmilchproben. In 18% der Marktmilchproben 
waren mkr. Galtstreptokokken nachweisbar. (Klin. Wchschr. 10. 1994—98. 24/10. 1931. 
Leipzig, Uniy.) GROSZFELD.

Alois Kroczek, Vber Fulterlconsertierung. Bericht iiber die 1930/31 gemachten 
Erfahrungen bei der Ensilierung von Griinfutter. (Ztschr. Zuckermd. cechoslovak. 
Ropubl. 56. 95—102. 30/10. 1931.) T a e g e n e r .

J. C. de Ruyter de Wildt, tlbcr Bluimehl in der Schweinemasl. Vergleich yon 
Blutmehl, erganzt durch Maisgluten, Futterkalk u. CaC03 mit dem amerikan. Tier- 
mehl „Carnarina Swift“ . (Vereenig. Exploitatie Proofzuiyclboerderij Hoorn 1930. 
189—240. 1931.) Gr o s z f e l d .

U. Fabris, Uber Wasserbestimmung in Mais. Nach Vorss. des Vf. kommt 
yon den empfohlenen Dest.-Methoden vor allem die Terpentinólmcthode in Frage, 
da ein Uberschreiten der Temp. von 180° ausgeschlossen ist u. somit sogar das Thermo- 
meter gespart werden kann. (Riy. Ital. Essenze Profumi 13. 340—-42. 15/11. 1931. 
Mogadiscio.) Gr im m e .

Clemens Zach, Zur Unterscheidung ton Malz- und Gerstenkaffee. Dio Maltolbest. 
nach Me r l  u . B e it t e r  (C. 1929.1. 2252; vgl. C. 1930. II. 3476) ist zur Unterscheidung 
yon Malz- u. Gerstenkaffee nutzlich. Angabe einer abgeandcrten Arbeitsyorschrift. 
Doch war eine Probe selbst gerósteter Malzkaffee prakt. maltolfrei; schneller u. zu-
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yerliissiger ist dio morpholog. Prufung naeh naherer Yorschrift. (Mitt. Lebensmittel- 
untera. Hygiene 22. 369— 75. 1931. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) Gr o s z f e l d .

-—, Uber die Prufung auf Uberzugsmittel bei geróstełem Kaffee. Naeh Vorschrift 
mit A. aus der Oberflache bzw. den ganzen Bohnen ausgezogenes Kaffeeól hatte Re- 
fraktionsdifferenz von 4,2°, zeigte aber unter der Quarzlampe gleiche gelbbraune 
Luminescenz. (Mitt. Lebensmittolunters. Hygiene 22. 377—78. 1931. Sitten, 
Kantonallab.) Gr o s z f e l d .

Thure Sundberg, Zusammenhang zwischen Zuckergehalt, Chlorgehalt und Refrakto- 
melerzahl der Milch. Vf. stellt fest, daJ3 die von AcKERMANN (Mitt. Lobensmittelunters. 
Hygiene 7 [1916]. 319) u. Sc h u l z e  (C. 1929. II. 1489) aufgesteliten Tabellen fiir die 
Berechnung des Zuckergeh. der Miloh aus der Refraktion des Milehserums im Prinzip 
nicht richtig sind. Es wird auch gezeigt, innerhalb welcher Grenzen die genannten 
Tabellen richtige Ergebnisse liefcrn kónnen. Yf. hat selbst ein Diagramm aufgestellt, 
das ermóglieht, bei medriger Refraktion zu entscheiden, ob anormale Sekretion oder 
Wasserung die Ursache ist. (Svensk Kem. Tidskr. 43. 198—202; Ztsehr. Unters. 
Lcbensmittcl 62. 509—12. Okt. 1931. Stockliolm.) W il l s t a e d t .

Ruź- Jindfichova, Eine neue Schnellmethode zum Nachweis alkalischer Zusatze 
in der Milch. Phenolrot wird ais Indicator fur Priifung an der Verkaufsstelle empfohlen, 
u. zwar 1 ccm 0,2%ig. alkoh. Lsg. des Phenolrots auf 10 ccm Milch. (Chemicke Listy 25. 
398—402. 25/10. 1 9 3 1 . ) _________________  Ma u t n e r .

Ramon Munoz Cabrera, Buenos Ayres, Desinfizieren von Gelreide, Fruchlen, 
Futtermilteln, Teztilien u. dgl. Man schickt HGN, II2S  oder CClĄ durch die zu behan- 
delnden Stoffe an Stelle der in dem E. P. 357127 angegebenen C£2-Dampfe. (E.P. 
3 5 7 2 0 0  vom 16/5.1930, ausg. 15/10.1931. Zus. zu E. P. 357 127; C. 1932. 1.306.) S c h u tz .

Big Orange Mills Ltd., iibert. yon: Joseph Chamberlain Young, Adelaide, 
Pasleurisieren von Fruclitsaften, Milch und anderen Nahrungsmilteln. Man fiillt dio 
Safte, Milch u. dgl. in  F laschen o. dgl., die ycrschlossen und  in einen R aum  gebrach t 
werden, in  dem  sie auf otwa 140—170° F  % —21/, Stdn . e rh itz t werden. (Aust. P. 
26 618/1930 yom  10/5. 1930, ausg. 3/9. 1931.) S c h u t z .

Ludwig Teitge, Borlin-Wilmersdorf, Konservieren und Rauchern von Fleisch, 
Fisch u. dgl. Dio Ausgangsstoffe werden yorher in Holzdestillationsprodd. eingetaucht, 
die bei einer Dest.-Temp. yon 400° erhalten werden u. von schadlichen Stoffen, wie 
Methylalkohol u. teerige Stoffe, befroit worden sind. Die Destillate werden mit Salzlsg. 
verd. (E .P. 359 007 vom 10/7. 1930, ausg. 12/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Eugene Daylesford Patterson, Kew, Austr., Herstellung von Sahne. Man ver- 
mischt 19 Teile ungesalzeno Butter, 10 Teile pflanzliehes Fett, 7 Teile Milchpulyer, 
1 Teil Gelatine, 0,75 Teile Rohrzucker, 0,25 Teile Borax, 62 Teilo W. u. etwas Farb- 
u. Geruchsstoff miteinander. (Aust. P. 27 88371930 vom 18/7. 1930, ausg. 9/7. 
1931.) ' S c h u t z .

Svend Hartzack Hartmann, Melbourne, Herstellung von Sahne. Man zentrifugiert 
wiederholt bereits zentrifugierte u. pasteurisierte Sahne, wodurch ein Prod. von einem 
Fettgeh. erhalten wird, der gleich oder hóher ist ais der ubliche Fettgeh. von Butter. 
Die so erhaltene Sahne wird dann noch h. in geeignete Belialter gefiillt u. luftdicht 
yerschlossen. (Aust. P. 27 428/1930 yom 24/6. 1930, ausg. 16/7. 1931.) Sc h u t z .

Albert Frederick Ottomar Germanu, Cleveland, V. St. A., Losliches Gasein. 
Man scheidet das Casein aus Milch ab u. lóst es in einem fliichtigen Alkali, z. B. N IIfiH , 
worauf das Prod. unter Zerstauben getrocknet wird. (E. P. 360 018 yom 30/7. 1930, 
ausg. 26/11. 1931.) Sc h u t z .

Casein Mfg. Co. of America, Inc., New York, iibert. von: Henry V. Dunham,
Mount Vernon, V. St. A., Behandeln von Casein. Um ein Casein herzustellen, dessen
alkal. Lsgg. niedrige Viscositat haben, z. B. zur Herst. von Leimen u. zum Uberziehen 
von Papier, behandelt man es vor der Lsg. mit Sauren oder sauren Salzen, wobei dio 
Saurekonz. mindestens 1,25% u. die Sauremenge 2—5,1% des trockenen Caseins be- 
tragen soli. — Z. B. laBt man 300 Teile Casein m it einem Wassergeh. von 60% mit 
13—26 Teilen einer etwa 20%ig. / / 3PO., 1 Tag stehen, trocknet u. zerkleinert. (A. P.
1 819 878 vom 15/12. 1922, ausg. 18/8. 1931.) T h i e l .

Casein Mfg. Co. of America, Inc., New York, ubert. von: Henry V. Dunham,
Bainbridge, V. St. A., Behandeln von Casein. Man behandelt sogenanntes „cooked 
casein“ , namlieh Casein, das naeh dem Ausfallen mit Saure mit W. auf 180—190° F 
erhitzt wird u. dabei zu einer festen M. zusammenschmilzt, mit einer fluorhaltigen
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Mineralsaure, um die Viscositat der alkal. Lsgg. dieses Caseins herabzusetzen, u. der 
Viscositat yon entsprechenden alkal. Lsgg. yon „pressed casein“ , d. h. dem Casein, 
das man durch Ausfallen mit Saure, Auswaschen u. Abpressen gewinnt, anzupassen. 
Z. B. wird das zerkleinerfce „cooked casein" mit 2 Gewichts-% einer 35°/0ig. HF oder 
H^SiFę behandelt u. getrocknet. Die alkal. Lsgg. des so behandelten Caseins dienen 
insbesondere zum Uberziehen von Papier. (A. P. 1 819 879 vom 2/4. 1929, ausg. 18/8. 
1931.) T h i e l .

Casein Mfg. Co. of America, Inc., New York, iibert. von: Henry V. Dunham, 
Bainbridge, V. St. A., Behandeln von Labcasein. Man behandelt Labcasein mit einer 
verd. fluorhaltigen Mineralsaure, um es in Alkali 1. zu machen. — Z. B. gibt man zu 
1000 Pfund Casein 1000 Pfund k. W., das mit 65 Pfund 33—35°/0ig. HF oder Jl2SiFr> 
angesauert worden ist, laBt 12 Stdn. stehen, wascht mehrfach mit W. nach u. trocknet. 
Das Casein ist in Alkalien 1. geworden wic mit Sauren gefalltes Casein, wiihrend der 
Aschegeh. im Casein derselbe geblieben oder sogar um einige Zchntel °/0 zuriickgegangen 
ist. Das erhaltene Casein kann zum Verleimen von Holz, t)berziehen von Papier usw. 
yerwendet werden. (A. P. 1 819 880 yom 24/4. 1929, ausg. 18/8. 1931.) T h i e l .

Gustav Fingerling, Leipzig-Móckern, Haltbarmachen von GriinfiUter nach
D.R.P. 522333, dad. gek., daB die Konz. der FI. durch Betriebskontrolle auf einer 
PH =  2 gehalten wird. (D . R . P . 5 3 6 7 8 0  KI. 53g vom 28/1. 1927, ausg. 27/10. 1931. 
Zus. zu D. R. P. 522 333; C. 1931. ł. 3736.) S c h u tz .

Ernst Zander, Berlin-Schoneberg, Futtermittel in geprepter Form aus Griinfulter,
dad. gek., daB das zerkleinerte Materiał, z. B. junges eiweiBrciches Oras, bis zur Dextrin- 
bldg., z. B. auf fiir Kartoffeltrocknung bekannten, dampfbeheizten Trockentrommoln, 
in diinner Schicht schnell getrocknet u. dann gepreBt wird. (D. R. P. 536 017 KI. 53 g 
vom 30/3. 1928, ausg. 17/10. 1931.) Sc h u t z .

Ernst Zander, Berlin-Schoneberg, Trockenfutter aus grunen Pflanzenłeilen,
1. dad. gek., daB die Pflanzenteile griin, unter Yermeidung von Saftverlust weitgehend 
zerfasert u. nach der eine Kriimelung yorbereitenden Formgebung beschleunigt ge
trocknet werden. — 2. dad. gek., daB das Futter die Form stark poroser Kriimel besitzt. 
(D. R. P. 536 018 KI. 53 g vom 4/9. 1928, ausg. 17/10. 1931.) Sc h u t z .

Gesellsehaft fiir Lupinen-Industrie m. b. H., Berlin, Verfahren zur nulzbaren 
Verwerlung non Lupinen, 1. dad. gek., daB die Lupinen, nachdem sie trocken geschalt 
u.yorzugsweisegewalzt wurden, nacheinander mit wesentlich nur fettlósenden Mitteln 
(S02, Benzin), mit Mitteln von yorziiglichem -4ZfeZoi/^Losungsvermógen (Atlier, Gil CL, 
nach yoraufgegangener Alkalibehandlung) u. (nach Neutralisierung) mit h. W. behandelt 
werden. — 2. dad. gek., daB nur ein Bruchteil der yon Fetten u. Alkaloiden befreiten 
Lupinenkómer der Behandlung mit h. W. unterworfen wird, wahrend der anderc 
Teil m it den Schalen u. der aus der Verarbeitung des ersten Teiles erhaltenen Galaktoso 
u. den Rohfasern zu einem Futtermittel yermischt wird. (D .R .P . 537162 KI. 53 g 
vom 25/12. 1926, ausg. 31/10- 1931.) S c h u t z .

Gesellsehaft fiir Lupinen-Industrie m. b. H., Berlin, Nutzbare Verwertung von 
Lupinen unter Enlbitterung durch stufenweise Eztraktion mit wasserigen Lósungen, dad. 
gek., daB die Extraktion der in feuchtem Zustande geschnitzelten Lupinen durch 
Śaureliydrolyse von kurzer Daucr, z. B. eines etwa 80° w., mit HCl angesauerten 
W.-Bades, eingeleitet u. dann in bekannter Weise mittels Salzlsgg. durchgefiihrt wird, 
worauf aus den entgifteten Lupinen stufenweise Fett, Eiwei/3 u. Bóhfaser abgetrennt 
werden. (D. R. P. 537 265 KI. 53g yom 3/2. 1928, ausg. 31/10. 1931.) Sc h u t z .

Ernest Kelly and Clarence E. Clement, Market milk. 2nd ed. London: Chapman & H all 1931.
8°. 27 s. net.

X V in . Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

W. Pflumm, Neuzeitliches Waschverfahren in der Tuchfabrikalion. Es wird eino 
„Extraktionswasche“ beschrieben, bei der mit dem CCl4-Prod. Asordin der
I. G. F a r b e n in d . oder mit Trichlorathylm extrahiert u. nach Abpressen getrocknet 
wird. Das Verf. kann ais eigentliche Schmutzwasche oder ais FinishprozeB am fertigen 
Sttick ausgefiihrt werden. Ais Vorteile der Arbeitsweise werden heryorgehoben: yer- 
kiirzte Wasehzeit, groBere ReiBfestigkeit des Waschguts, keine Filzbldg. (Melliands 
Testilber. 12. 769—71. Doz. 1931.) S uyern .
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Erich Sellenk, Die Appretur der Slrich-Gamascheniuche. Einzelheiten der inne- 
zuhaltenden Arbeitswcisc. (Monatsschr. Toxtil-Ind. 46. 347—48. Okt. 1931. Kirch-

Walter Struwe, Latex und seine Anwendung in der Ausrustung von Geweben. 
Nacli Beschreibung im Handel befindlicher Latespraparate werden Streichmischungen, 
die zu verwendenden Farb- u. Eiillstoffe u. die Vulkanisation besprochen. (Melliands 
Textilber. 12. 701—03. Nov. 1931.) Su v e r n .

Freiberger, Das Reinigen und Bleichen von Geweben im laufenden Strang auf 
Kontinuegefafien. (Vgl. C. 1931. II. 791.) Naeh Besprechung des Entsclilichtens, 
Bauchens, Clilorens u. Kontinuesauerns wird eingehend die Nachreinigung behandelt, 
bei der das gechlorte Gcwcbe durch Lsgg. von Na2C03, Seife, Na2Si03, meist in 
Mischungen, gezogen wird, die dauernd durch Superoxyd entfarbt werden. Diese Be
handlung liefert ein HóchstweiB, greift die Cellulose nicht an, arbeitet ókonom. u. ergibt 
eine im Bleicheffekt bisher nicht erreichte GleichmaBigkeit. (Melliands Textilber. 12. 
697—700. Nov. 1931.) S u y e r n .

T. F. Heyes, Das Ferligm-achen von Viscoseseidestrumpfware. Das Herabsetzen 
des Glanzes u. das Formen ist behandelt. (Rayon Record 5. 601—05. 6/11. 1931.) Suv.

G. Mezzadroli und E. Vareton, Wirkung eines offenen oscillierenden Kupfer- und 
Zinkstroms, in der Nahe eines Radiooscillators fiir ultrakurze Wellen, auf dis Entwicklung 
der Seidenraupen. (Vgl. C. 1931. II. 1652.) Der gesamte Lebenscyclus wird beschleunigt 
u. die Entw. begiinstigt. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 14. 52—55.

Hideo Kaneko, ,,Kaijo“ der Kokons und ilire Sericinteilchen. „Kaijo“ bezeichnet 
das Gewicht Rohseide, das in 1 Stde. unter gleichen Bedingungen abgehaspelt wird. 
Lagen mit gutem Kaijo zeigen gróBeren pn-Wert. Geht der elektr. Strom durch W. 
mit einem Diaphragma aus Kokonfaser, so ist die Lsg. an der Anodę sauer (pn =  3,4), 
an der Kathode bas. (ph =  7,6). In einem Kokon haben die auBeren Lagen den gróBten 
PH-Wert, dann kommen die inneren u. die Mitte zeigt den geringsten. Qualitativ wurde 
beziiglich der Verteilung der Sericinteilchen festgestellt, daB die anod. Sericinlage 
triiber wird ais die Originallsg., ihr pn-Wert liegt nahe beim isoelektr. Punkt des Sericins, 
die anod. wird klarer, hat aber eine gelbe Farbę u. zeigt Basizitat. Anod. Sericin mit 
gutem Kaijo hat gróBere elektrophoret. Geschwindigkeit. Kathod. Sericin wird durch 
CuSO., leichter koaguliert, anod. gibt bei der Biuretrk. eine roto Farbung. (Buli. Seri- 
culture Silk Ind. Japan. 4. 2—6. Sept. 1931.) SuvERN.

— , Seidenentbastung. Allgemeine t)bersiclit iiber Wesen u. Technik der Entbastung 
von Seide. (Dyestuffs 32. 32. 40—49. 1931.) F r ie d e m a n n .

Rupert staeble, Uber Tapelenfarben. Aufbringen der Farben auf die Papierbahn. 
Óldrucktapeten. Farbkórper minerał, u. organ. Natur. Unberechtigtes Vorurteil gegen 
lebhafte Farbtóne ais angeblich lichtunecht. Marchen der „giftigen“ Anilinfarben 
der Vergangenheit. (Farben-Chemiker 2. 505—06. N ot. 1931. Mannheim.) K onig.

Carl Geils, Einige wichtige Verwendungszwecke fiir Wachs, Asphalt, Teer, łierischen 
Leim, Gelaline, Wasserglas, Latez, Revertex, benzingelosten Paragummi in  der Papier- 
und Textilinduslrie. Die Verwendungszwecke werden fiir die einzelnen Materialien 
nśiher ausgefuhrt. Die erstgenannten Praparate bis einschlieBlich Wasserglas dienen 
hauptsachlich der Papier- u. Pappenindustrie, wahrend Gummilsgg. besonders in der 
Textilindustrie Verwendung finden. (Farben-Chemiker 2. 512—14. Nov. 1931. 
Dresden.) K o n ig .

M. Honig und W. Ruziczka, Uber die Bildung von Vanillin aus Sulfitcellulose- 
dblaugen und dessen gewichtsanalyiische quanlitative Bestimmung. Sulfitzellstoffablauge 
wurde mit Alkali am RuekfluBkuliler gekocht, mit H2S04 angesauert, mit Trichlor- 
ilthylen extrahiert, die Lsg. 3mal mit Bisulfit ausgeschiittelt, der erhaltene Aus
zug naeh dem Ansiiucrn mit A. ausgeschuttelt u. das Vanillin naeh H a n u ś  
(Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. GenuBmittel 10 [1905]. 586) bestimmt. Der 
aus der alkal. Kochfl. durch Ansauern abgeschiedene, zur Entfernung des K ' 
mchrmals mit HC1 am W.-Bad digerierte Nd. entsprach den von H ónig  u .  
F uchs (Monatsh. Chem. 41 [1920]. 225) bei der Einw. yon Barytwasser auf dio Ba- 
Salze der Lignosulfonsauren in den Ablaugen erhaltenen Riickstanden. Gunstigste 
Ausbeute an Vanillin (0,97—2,39 g pro 1 Sulfitablauge) bei folgenden Bedingungen: 
100 g NaOH pro 1 Lauge; Temp. 160—170°; Druck 5—6 at; Einw.-Dauer 3 Stdn. 
Durchleiten von Luft bei der Kockung mit Alkali schadigt die Ausbeute. In der ur-

berg, Sa.) StiVERX.

1931.) K r u g e r .
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sprungliehen Sulfitablauge war keiu Vanillin nachweisbar. (Ztsehr. angew. Chem. 44. 
845—47. 10/10. 1931. Brunn, Dtsch. Techn. Hochschule.) K r u g e r .

R. Rothe, Cellulosederivale. Aufzahlung der Ester auf Grund der Literatur. 
(Nitrocelluloso 2. 210—14. Nov. 1931.) H a n n s  Sc h m id t .

C. Stark, Baumwolle oder Zellsloff! Baumwolle verdient im allgemeinen den 
Yorzug. Eigg. u. Vorbercitung der Baumwolle fiir die Nitrierung wird besprochen. 
(Plastics mold Products 7. 341—42. 354—55. 1931.) K r u g e r .

Chr. Stark, Baumwolle oder Papier fiir die Nitrierung. (Vgl. vorst. Ref.) Baum
wolle ist jetzt fiir die Nitrierung in der gleichen Reinheit im Handel wie Baumwollpapier 
u. diesem in bezug auf Preis, Saurevcrbrauch u. Nitrierdauer iiberlegen. (Plastics mold 
Products 7. 549—75. Okt. 1931.) K r u g e r .

Tommaso Vitale, Uber die Reifung der Viscose. Die Roifungsgesehwindigkeit der 
Viscose wird verzogert, wenn die Reifung im geschlossenen GefiiB ohne Vakuum statt 
unter Vakuum erfolgt, u. noch starker, wenn die Viscose in Ggw. von gesatt. CS2-Dampf 
gehalten wird. Der zugesetzte CS2 verbindet sieh mit der Viscose in Form von Xantho- 
genat. Nach der Leiehtigkeit, mit der die Wiedervereinigung des CS2 erfolgt, ist es 
wahrseheinlicher, dali er sieli mit freier feinyerteilter Cellulose oder mit S-armen 
Xanthogenaten verbindet, ais daB er Komplexe u. feste Bindungen wie bei hocli- 
polymeren Cellulosemolekiilen zerstort. (Giorn. Cliim. ind. appl. 13. 476—79. Okt. 
1931.) K r u g e r .

E. R. Chrystall, Die Wiedergewinnung der Natronlauge in der Celluloseindustrie. 
Altere Vorschlage zur Regeneration der Mercerisierlaugen in der Yiscosefabrikation etc., 
sowie die Yorteilo u. Nachteile der Ce r in i - u .  HEIBIG-Apparatur werden besprochen. 
(Ind. Chemist chem. Manufaeturer 7. 372—73. 14/9. 1931.) K r u g e r .

Hanns Schmidt, Uber die Regeneration gebraucliter Viscosefdllbader. Vf. beschreibt 
das Vakuumeindampfen von Spinnlsgg. mit RuHLAND-Verdampfern. (Chem. Fabrik 4. 
453—54. 464—65. 2/12. 1931.) H a n n s  Sc h m id t .

— , Aufarbeitung von Abfallproduklen in der Kunslseideninduslrie. Die Regenc- 
rierung der Ablaugen von der Alkalicelluloseherst., der Spinnbader der Viscoseseide- 
herst. u. die Wiedergewinnung von S ist besprochen. (Silk Journ. Rayon World 8. 
Nr. 90. 46—47. 50. 20/11. 1931.) SuvERN.

E. Wurtz, Oellulosefolien. Genaue Beschreibung der Herst. im GroBen. (Kunst- 
seide 13. 429—32. Dez. 1931.) ' Su v e r n .

Pinten, Schallplatten aus Óellon. (Piast. Massen 1. 235—36. Dez. 1931. Koln.) K o n .
Belani, Kunstleder-Erzeugung. Kurze "Obersicht. (Kunststoffc 21. 267—68. 

Doz. 1931.) H a n n s  Sc h m id t .
W. Mager, Die Wirkung von Liclit auf kiinslliches Leder. Einw. der Belichtung 

auf die Oberflache von kimstliehem Leder ais photochem. Vorgang. 2 Tabellen iiber 
das Verh. von Nitrocellulosefilmen mit vcrschiedenen Weiclimachern ohne Farbzugabe 
u. mit gelbgefiirbten Celluloidfilmen unter der Quecksilberdampflampe. (Brit. ind. 
Finishing 2. 190—92. Okt. 1931.) K o n ig .

— , Unitex-Hartgewebe, ein neuer Werkstoff fiir Zalmrader im modemen Maschinen- 
und Apparatebau. Eigg. u. Verwendung des mit Kunstharz getrankten Gewebes der 
A.-G. f . H o c h v o l t is o l a t io n . (Kunststoffe 21.269—71. Dez. 1931.) H a n n s  Sc h m id t .

Richard Feibelmann, Uber einfache anahjtische Kontrollapparate fiir die Praxis. 
Vf. beschreibt einige Analysenmethoden zur Best. des Wirkungswertes von Aktivin 
(mit konz. HC1 u. Indigotin), Hypochlorit („Chlorometer“, mit Na2S20 3, 1—2 Tropfen 
CuCl2-haltige HC1 ais Katalysator, Lidigotin ais Indicator), H 20 2 („Oxometer“ , mit 
50%'g- H2SO* u .  KMn04) u. Hydrosulfit [,,Hydrosulfometer“, mit FeCl3-Lsg., Fe(SCN)3 
ais Indicator]; die yerwendeten MeBzylinder enthalten Marken fiir die FI.-Mengen u. 
Einteilungen, die die direkte Ablesung der gesuchten Werte gestatten. — Zur Ermittlung 
des Red.-Wertes yon Farbekiipen dient ein „Kiipometer", in dem das Luftvol. gemessen 
wird, das 10 ccm Kiipe bei vollstandiger Oxydation verbrauchen. — Der Fettsauregeh. 
von Textilpraparaten (Turkischrotol) u. Seifen wird mittels eines „Sapometers“ durch 
Messung der Hohe der abgeschiedenen Fettsauresiiule bestimmt. (Chem. Fabrik 4. 
405—07. 414—16. 21/10. 1931. Radebeul-Dresden, Chem. Fabrik Pyrgos G. m. 
b. H.) R. K. Mu l l e r .

J. Auerbach, Die Messung des Weifigehaltes. Die Benutzung des Halbscłiatten- 
u. Stufenphotometers wird erliiutert. (Kunststoffe 21. 231—33. Okt. 1931.) H. S c h m id t .

A. Herzog, Nachweis von Wottschadigungen mil Indigkarmin. Eino k., mit etwas 
H2S04 ycrsetzte Lsg. von Indigcannin fiirbt besclmdigte Wollfasern sehr deutlich blau,
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besonders scharf in konz. Glycerin u. bei mkr. Betraehtung mit selir weiten Beleuchtungs- 
kegeln. (Melliands Textilber. 12. 768—69. Dez. 1931. Dresdcn.) SuvERN.

Per Kiera, Der neue „Research Flour Tester“ und einige seiner Ergebnisse. Vf. be- 
sehreibt einen App. zur Best. des Mehlgeli. von gemahlener Holz- u. Cellulosemasse 
mittels Waschung durcli yerscliiedene Filtertuche. Die bei einigen Ausgangsstoffcn 
erhaltenen Ergebnisse werden grapli. mit den ZerreiBproben bei denselben Stoffen in 
Vergleieli gesetzt. (Papir-Journalon 19. 224—28. 15/12. 1931.) R. K. Mu l l e r .

— , Berićht iiber die vom Standardisierungsausschufl ausgefuhrten Unlersuchungen 
iiber die Metliode zur Stdrkepriifung ton Zellsloff. Vergleichende Prufungen von 
Zcllstoff nacli der von einem FacliausschuB in Verb. mit yerschiedenen sehwed. 
Eabriken versuehsweise eingefiihrten Standardmethode. Bericht iiber ansehlieBende 
Unterss. iiber den EinfluB verschiedener Faktoren bei Defibrierung, Mahlung, Auf- 
sclilagen, Mahlgradsbest., Bogenbldg. (Svensk Pappers-Tidning 34. 119—29. 201—15. 
1931.) K r u g e r .

G. Jander und K. F. Jahr, Die Beslimmung der freien und gebundenen schwefligen 
Sdure in den Calciumbisulfitlaugen der Sulfitcellulosefabrikation. (Vgl. C. 1930. II. 
2412.) Der Gesamtgeh. an S02, der Geh. an freier u. halbfreier H2S03 u. der Ca-Geh. 
einer techn. Sulfitlauge laBt sich in einer einzigen konduktomotr. Titration ermitteln, 
wenn die Lauge nach Oxydation mit H20 2 mit Barytlauge von bekanntem Geh. titriert 
wird. Der erste Knick der Titrationskurve entsprieht dem Neutralisationspunkt der 
H„S04, dor zweite der Beendigung der Rk. CaS04 +  Ba(OH)2 =  Ca(OH)2 +  BaSO.j. 
In  der friiher beschriebenen Apparatur u. Arbeitsweise wurden einige Verbesserungen 
vorgenommen. Dio yisuelle Leitfahigkcitstitration erfolgt unter gleiehmiiBigem 
Ruhren in einem durch einen kriiftigen Wasserdampfstrom auf konstanter Temp. ge- 
haltenen GefiiB. Vff. zeigen, daB bei der konduktometr. Titration von Lsgg., die H„S03 
u. Ca(HS03)2 fur sich oder im Gemiseh entlialtcn, dio verbrauehten Ba(OH)2-Mengen 
mit den berechneten gut ubereinstimmen. (Ztschr. angew. Chem. 44. 977—80. 19/12. 
1931. Gottingen, Allg. chem. Univ.-Lab.) R . K. Mu l l e r .

E. Beri, G. RuefJ und W. Wahlig, Quanlilative Bestimmung der Essigsdure in  
Celluloseacetalen. Vff. verwenden zum Verseifen nach O st statt H2S04 H3PO.,, dio keine 
Nebenrkk. gibt. Beschreibung der Apparatur. Angabe eines Komogrammes zur Er- 
mittlung des Analysenresultates. (Chem.-Ztg. 55. 861—62.11/11.1931.) H a n n s  Sc h m .

Willy Schroder, Die Moglichkeit, Glamschufibildung, Webfehler und Fasermangel 
im durchfallenden und auffallenden Licht durch Projektion und Photokopie mit dem ein- 
fachenMikroskop sichtbar zu erbringen. Die mit der „Maschinenspinno 8129“ dor Gesell- 
schaft fiir Spinnerei- u. Weberei-Einrichtungen G. m. b. H., Berlin-Charlottenburg 4, 
ausfuhrbaren Unterss. sind erlautert. (Seide 36. 420—26. Nov. 1931. Berlin-Charlotten- 
burg.) _________________  Su v e r n .

Richard Lant, Osterreich, Yerfahren zur Behandlung von Fdden und Gewebcn 
aus Cellulose (Kunstseide u. dgl.), die zwecks Erhohung ihrer Wasserbestandigkeit 
mit hóheren Fettsiiuren bzw. dereń Chloriden, z. B. Oleyl-, Stearylchlorid, in Ggw. 
von Pyridin u. Chlorbenzol bei etwa 100° yerestert werden. Die Behandlung kann 
auch in gotTonnten Bfidern erfolgen. (F. P. 707 688 vom 10/12. 1930, ausg. 10/7. 
1931.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis und Ralph Charles Storey, 
Spondon bei Derby, England, Behandlung von Textilien aus organischen Cellulosederivaten. 
Dio Fasern, Garnę, Strahnen oder Gewebe werden zur Herabsetzung des Glanzes mit 
einer verd. wss. Lsg. von Phenolen bei hóherer Temp. behandelt. (E. P. 358 574 vom 
10/7. 1930, ausg. 5/11. 1931.) Ge is z l e r .

British Celanese Ltd., London, und Stephen Miller Fulton, Spondon, Behand
lung von aus organischen Cellulosederivaten bestehenden oder solche enthaltenden Stoffen. 
Die in Form von Fasern, Fiiden, Garnen, Bandern od. dgl. vorliegenden Stoffe werden 
einem VerseifungsprozeB unterworfen u. unmittelbar darauf in der Hitze getrocknet. 
Geeignete Verseifungsmittel sind z. B. Alkalicarbonate, Alkalisilicate, Trinatrium- 
phosphat u. andere Alkalisalze sehwacher Sauren. Dio Einw. des Verseifungsmittels 
geschieht z. B. mit Hilfe von Polsterrollen. Die Behandlung kann im Zusammenhang 
mit dem SpinnprozeB erfolgen oder im Verlaufe des Web- oder Schlichtprozesses. Auch 
kann das Verf. mit einem FarbeprozeB in geeigneter Weiso kombiniert werden. (E. P. 
351417 vom 24/3. 1930, ausg. 23/7. 1931.) B e ie r s d o r f .
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British Celanese Ltd., London, Behandlung von aus organischen Gellulosederivalen 
beslehenden oder solche enthaltenden Getveben. Um beim Platten oder Kalandern yon 
Geweben aus Celluloseestern ein Versengen des Gewebes zu yermeiden, behandelt 
man es mit Stoffen, welche sich bereits unterhalb der Schmelztemp, des betreffenden 
Esters, bei welcher bekanntlich ein Versengen eintritt, yorfarbon u. so ein Warnungs- 
signal geben. Geeignete Behandlungsmittel sind z. B. Alkalisalzo der Olein- oder 
Stearinsaure, Alkali- oder Aluminiumacetat, Wachso, EiweiBstoffe. Die Salze fbdert 
man zweckmaBig mit Hilfe von EiweiB auf der Faser. Vor der Behandlung kann eine 
oberflachliche Verseifung des Esters yorgenommen werden. Dio Behandlungsmittel 
kónnen auch bereits dem Spinnbad zugesetzt werden. (E. P. 352 058 vom 31/3. 1930, 
ausg. 30/7. 1931. A. Prior. 2/4. 1929.) Be ie r s d o r f .

E. Hiittner, Prag, Ve.re.ddn pflanzłicher Fasern-, dad. gek., daB man die Fasern 
mit solchen Fil. behandelt, die neben bekannten Netzmitteln noch Oxalsaure oder dereń 
Salze, ferner ein oder mehrere Hydroxylgruppen enthaltende organ. Verbb., bzw. dereń 
Ester, Ather u. Salze (Methyl-, Athyl-, Amylalkohole, Glykole, Glykolchlorhydrine, Milch- 
saure, milclisaure Salze u. dgl.) enthalten. Die Festigkeit der mit diesen FU. behandelten 
Fasern nimmt zu u. erreieht oft eine Steigenmg von 15%- (Ung. P. 102748 yom 1/9.
1930, ausg. 1/6.1931.) G. K o n ig .

Christian Dierig Akt.-Ges., Berlin-Grunau (Erfinder: Fritz Seidel, Berlin- 
Kopenick, und Julian Ronke, Berlin-Grunau), Verfahren und Vorrichlung zur Ver- 
edelung von Textilfasern atter Art, 1. dad. gek., daB durch das feuchtigkeitshaltige 
Fasermaterial ein Wechselstrom niedriger Freąuenz hindurchgeleitet wird, insbesondore 
der ais Lichtstrom ubliche Dreiphasenstrom von 220 Volt. — 2. dad. gek., daB das 
mit geeigneten Reagenzien getrankte Fasermaterial einem Wechselstrom niedriger 
Freąuenz aufierlmlb eines Bades ausgesetzt wird. — 3. dad. gek., daB den Trankmitteln 
Elektrolyte oder Niehtelektrolyte zwecks Regelung der spezif. Leitfahigkeit, Anti- 
katalyte zur Regelung der Reaktionsgeschwindigkeit u. Koli. zur Adsorption der 
Pektine, Proteinę u. Farbstoffe zugesetzt werden. — 4. dad. gek., daB abwechselnd 
die Ober- u. Unterseite der Bahn des zu behandelnden Fasermaterials mit wechselstrom- 
beschiekten Walzen in Berulmmg gebraeht wird. — 5. gek. durch langs der Bahn des 
Fasermaterials entfernt yoneinander angeordnete elektr. Kontaktstellen. — 6. gek. 
durch Einschaltung yon Netz- u. Waschyorr. in beliebiger Anzahl zwischen den elektr. 
Kontaktstellen. (D. R. P. 537 912 KI. 8k yom 11/1. 1930, ausg. 9/11. 1931.) Bei.

Edwin P. Ryan, Somersworth, New Hampshire, Textilveredlungsmittel. Das 
Mittel besteht aus einer wss. Emulsion yon Stearinsaure mit Zusatzen yon mittels 
H 2S04 1. gemachtem Ricinusól u. Paraffin, Ammoniak, Tapiokamehl u. Terpentin 
in geeigneten Mengenyerhaltnissen. Es dient in erster Linie zum Glśitten von Textil- 
stoffen, bewirkt aber auch ,daB diese nicht hart werden, einschrumpfen oder ver- 
modern. (A. P. 1829 611 vom 27/1. 1930, ausg. 27/10. 1931.) Be ie r s d o r f .

British Celanese Ltd., London, Nicht einlaufende Gewebe. Man erhalt Gewebe, 
welche beim Behandeln mit wss. Fil. nicht einlaufen, wenn man zu ihrer Herst. Misch- 
garne yerwendet, welche auBer den zum Einlaufen neigenden Fasern (Wolle, Baum- 
wolle, Flachs, Naturseide, Viscoaeseide, Nitroseide, regenerierte Cellulose) noch Fasern 
aus Celluloseaeetat oder einem anderen Celluloseester oder -iither enthalten. (E. P. 
356 681 vom 6/3. 1930, ausg. 8/10. 1931. A. Prior. 6/3. 1929.) B e ie r s d o r f .

Franęois Armengol Duran, Spanien, Geuiebe mit Schufifaden aus Papier. Bei 
der Herst. yon Geweben mit Kettenfaden aus Seide u. SchuBfaden aus Papier oder 
Holzstoff soli man zwecks Erzielung eines gleiehmaBigen Gewebes dio SchuBfaden 
unmittelbar vor dem Verweben mit einer Fl. impragnieren, welche die Fiiden geschmeidig 
macht. Man stellt eine derartige Fl. her, indem man 660 g Aluminiumsulfat u. 1100 g 
Bleiaeetat in je 11 W. 1. u. 30 g von jeder Lsg. einer Lsg. yon 100 g „Ramasit WD“ 
in  6 1 W . hinzufugt. (F. P. 710 713 yom 3/5. 1930, ausg. 28/8. 1931.) B e i e r s d o r f .

Emil Gminder, Reutlingen, Verfahren zur Herslellung von Spinnfasem aus un- 
gerósteten Bastfaserstengeln, dad. gek., daB man die Bastfasern durch Brechen u. Sśigen 
oder Frasen o. a. trocken ais gekurzte Wirrfaser gowinnt, in Wirrlago dann in bekannter 
Weise durch Reiben erweicht, verfeinert u. reinigt. (D. R. P. 538 394 KI. 29a yom 
20/6. 1929, ausg. 13/10. 1931.) E n g e r o f f .

Deutsche Wollenwaren Manufaktur Akt.-Ges., Grunberg i. Schlesien, Vor- 
bereitung von Stoffen fiir die Herstellung von Wolle enthaltenden Textilstoffen zum Farben. 
Die zur Herst. von Halbwolle yerwendeten Abfallstoffe oder Lumpen, die Wolle, Natur- 
oder Kunstseide aus regenerierter Cellulose enthalten, werden vor dem Yerweben zur
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Entfemung etwa yorhandener Kunstseide aus Celluloseestem oder -athem mit Losungs- 
mitteln fiir Cellulosederiw. oder mit Mischungen verscliiedener Lósungsmm. behandelt, 
die durch Behandeln mit 60° w. W. wieder entfernt werden kónnen, z. B. mit fl. Estern 
aliphat. Fettsiiuren, wie Essigsauremethyl- oder -dthylester, oder Ketonen, wie Aceton 
oder Melhyldthylketon, oder chlorierten KW-stoffen, wie Isopropylchlorid oder Mełhylen- 
chlorid. (E. P. 331 529 vom 21/3. 1929, ausg. 31/7. 1930. D. Prior. 23/3. 1928. Zus. zu
E. P. 308 605; C. 1921. II. 656.) S ch m e d e s .

Samuel P. Howe, New Jersey, Bleihaltige Gewebe. Aus fein geschnittenen, mit 
Glimmer vermengten Asbestfasern werden Faden hergestellt, u. diese zu Garnen ver- 
sponnen u. zwar unter Verwendung eines diinnen Bleidrahtes ais Seele. Die Garnę 
werden dann mit Bleioleat oder Bleilinoleat behandelt u. yerwebt. Derartige blei
haltige Gewebe werden fiir Reibungs- oder Bremsbelage yerwendet. (A.P. 1798 605 
vom 3/5. 1929, ausg. 31/3. 1931.) B e ie r s d o r f .

Plastie Inc., iibert. von: Arthur L. Kennedy, Keene, New Hampshire, Her
stellung von Papier aus einem Papierstoff, dem ein Mineralfaserprod., z. B. Asbest, 
u. Seegras, das einer Vorbehandlung unterzogen worden ist, zugesetzt wird. Das 
Seegras wird in gemahlenem Zustande mit Alkali behandelt, neutralisiert, gewaschen 
u. von W. befreit. (Vgl. E. P. 312 901; C. 1929. II. 3260; E. P. 321 537; C. 1930. I. 
2336. (A. P. 1 830 607 vom 22/6. 1927, ausg. 3/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Richardson Co., Lockland, iibert. von: Charles L. Keller, Cincinnati, V. St. A., 
Herstellung eines bitumindsen Faserbreis. Man zerkleinert Faserstoffe, wie Altpapier, 
Baumwolle usw. in einem Brechhollander vor, konzentriert die M. durch Ablassen 
von W., verknetet sie mit einer bituminosen Substanz, z. B. mit 80 Gewichts-% be- 
zogcn auf die festen Bestandteile der M., verknetet das Gemisch weiter in einer anderen 
Maschine unter Zusatz yon W., bringt die M. unter Zusatz weitcrer Mengen W. in einen 
Hollander, um die Fasern zu verfilzen u. formt den Faserbrei in ublicher Weise auf der 
Papiermaschine. (A.P. 1792 098 vom 20/5. 1929, ausg. 10/2. 1931.) Sa r r e .

Brown Co., iibert. von: Milton O. Schur und Royal H. Rasch, Berlin, New 
Hampshire, V. St. A., Verfahren, um Gewebe u. dgl. aus Cellulose in Cellulosederivate 
uberzufiihren, dad. gek., daB die Gewebe naeh einer Behandlung von 2 bis 5 Sek. in 
18%ig. Mercerisierlauge ausgewaschen, neutralisiert, getrocknet u. in bekannter Weise 
nitriert oder acetyliert werden. Mercerisierte Papierbahnen mit hohem a-Cellulosegeh. 
kónnen dcmentsprechend auf Filme yerarbeitet werden. (A. P. 1 783 313 yom 9/10.
1926, ausg. 2/12. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Claus Heuck, 
Ludwigshafen a. Rh., u. Paul Essełmann, Premnitz, Westliayelland), Verfahren zur 
Verminderung der Quellfdhiglceit von Hydratcellulose, gemaB D. R. P. 535 234, 1. dad. 
gek., daB man die Behandlung der Hydratcellulose in sehwaeh sauren Lsgg., zweckmiiBig 
unter Anwendung von Puffergemischen, durchfuhrt. — 2. dad. gek., daB man ais 
Kondensationsprodd. Methylolverbb. yon Hamstoff oder Thioharnstoff yerwendet. —
з. dad. gek., daB man organ. Lósungsmm., wie Alkohole, Ester, Ather, Glykole usw.,
oder Weichmachungsmittel, wie Seifen oder Sulfonate, den Lsgg. der Kondensations
prodd. zusetzt. (D. R. P. 537036 KI. 39b vom 26/7. 1927, ausg. 29/10. 1931. Zus. zu
D. R. P. 535234; C. 1931. II. 4097.) E n g e r o f f .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: George W. Miles, Boston,
und Camille Dreyfus, New York, Phospliorsaure Celluloselosung. Man laBt 75—100%ig. 
Phosphorsaure mehrere Stdn. bei 0—10° auf Cellulose einwirken u. gibt der Lsg. noch 
ł/j— 1/2 des Vol. an Eg., Butter-, Propionsdure oder A. zu. Die Lsg. wird zur Herst. 
von Kunstseide, Filmen u. ais Impragnierung fiir Gewebe aus den verschiedensten Fasern 
yerwendet. (A.P. 1787 542 vom 30/12. 1925, ausg. 6/1. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Ernst, Kurt 
Sponsel, Helmut Krauss und Gerhard Balie, Frankfurt a. M.-Hocbst), Verfahren 
zur Herstellung wasserldslicher Derivate der Cellulose, Starkę u. dgl., 1. dad. gek., daB 
man auf halbfeuehte Alkalicellulose oder daraus regenerierte Cellulose Alkylenosyd 
gasfórmig bei geringem Partialdruck entweder durch dauernde Anwendung eines 
Unterdruckes oder durch Verdunnung mit indifferenten Gasen einwirken laBt. —
2. dad. gek., daB das Alkylenoxyd wahrend seiner Einw. auf die Cellulose, Starkę o. dgl. 
zeitweise oder dauernd bewegt wird, wobei gegebenenfalls durch eingebaute Heiz- u. 
Kiihlvorr. die Rk. in dem gewiinschten Sinne geleitet wird. — Verwendungszweck: 
Hcrst. von Hauten (Films, Faden), Appreturen, t/berziigen jeder Art, u. zwar fiir Appretur
и. Fiillung von Textilgeweben u. -fasern, sowie fiir Papieruberziige, Papierappretur,
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Pa-pierleimung, fiir Schlichten von Textilfasern, Herst. kiinstlicher Schwamme, Korke, 
Matten u. dgl., ais Verdickungsmitteł von Druckfarben fiir den Zeugdruck an Stello 
yon Tragant, British Gum usw., ais Substrat fiir Farbstoffndd., Pigmente, Katalysatoren 
u. dgl. (D. R. P. 535 849 KI. 12o vom 20/8. 1929, ausg. 15/10. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Ernst, Kurt 
Sponsel und. Gerhard Balie, Frankfurt a. M.-Hoehst). Verfahren zur Darstellung von 
Cellulosedbkommlingen auf dem Wege iiber Alkalicellułose durch Behandlung mit ver- 
athernden Mitteln in der Gasphase, 1. dad. gek., daJ3 man dio Cellulose in Papp- oder 
Papierform anwendet. — 2. dad. gek., daB die angewondeton Alkalicellulosepapp- 
schichten wiilirend der Veriitherung bzw. Verostcrung durch Zwischenraume voneinander 
getrennt werden. (D. R. P. 536 993 KI. 12o yom 7/8. 1926, ausg. 29/10. 1931.) E n g e r .

Chatillon (Soc. An.) Italiana per la Seta Artificiale und Anatolio Lautenberg, 
Italien, Herslellung von Cellulosedthern, insbesondere Benzylcellulose, dereń Alkaligeh. 
wiihrend der Alkylierung fortlaufend dadurch geregelt wird, daB durch Zugabe eines 
sich mit W. nicht misehenden KW-stoffes, wie Bzl., Bzn., PAe., ein Gemisch von W. 
u. Lósungsm. abdest., wobei das sich kondensierende Lósungsm. im Kreislauf in den 
Arbeitsbehalter zuriickkehrt. (F. P. 708181 vom 20/12. 1930, ausg. 21/7. 1931. 
It. Prior. 21/12. 1929.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., ubert. von: Hans T. Ciarkę und Carl J. Malm, Rochester, 
V. St. A., Veresterung von Cellulose mil Dampfen niedriger Fettsauren, insbesondere 
der Essig-, Propion- oder Buttersaure, dad. gek., daB man die Sauren zwockmaBig 
yorher iiberliitzt u. bei 100—200° in Abwesenheib von 0 2 auf Cellulose yerschiedenstcr 
Herlcunft einwirken laBt. Man erhalt Ester mit 8—20% Acetyl. (A. P. 1823 350 
vom 21/6. 1927, ausg. 15/9. 1931.) ' E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Harry Le B. Gray, Rochester, V. St. A., 
Herslellung von Celluloseacelat. Nach einer Vorbehandlung der Cellulose mit Eg., 
H 2SO,, u. H3P 0 4 wird der t)berschuB an FI. durch Abpressen oder Zentrifugieren ent
fernt, bis das Verhaltnis von Cellulose: Eg. 1: betragt. Die Eg.-Monge reicht dann
nicht molir fiir die Acetylierung aus. Man . ot nun ein Gemisch von Essigsiiure- 
anhydrid u. Athylenchlorid unter Umriiliren u. Kiihlung zu. Das Reaktionsgemisch 
enthiilt dann das Celluloseacetat in Essigsaure u. Athylenchlorid gel. u. wird in kochen- 
dem W. ausgefallt. Dabei yerdampft das Athylenchlorid, die Essigsaure wird von W. 
aufgenommon u. das Celluloseacetat fallt in hocliporóser Form aus. (A. P. 1 823 359 
yom 17/12. 1927, ausg. 15/9. 1931.) E n g e r o f f .

J. O. Zdanovich, London, Herstellung von Celluloseacetat in zwei Stufen, dad. gek., 
daB man in der ersten Stufe bei 50—70° Halogen einleitet u. das Kondensationsmittol 
bis zu einem Betrage von hochstens 4% des Gewichtes der Cellulose yerwendet. (Ung. P. 
88 018 vom 30/3. 1921, ausg. 1/12. 1930. E. Prior. 8/4. 1918.) G. Kónig.

Ernest Tschudin, Remach bei Basel, Schweiz, Herslellung von Nitrocellulose. 
Cellulose in Form yon Kiigelchen wii'd zunachst 20—30 Min. mit einem Nitriergemisch 
von 60% HN03, 20% H 2S04 u. 20% W. yorbehandelt u. gelangt dann in eine der 
iibliclien Nitriermischungen. Die Cellulose kann auch zunachst einer Behandlung mit 
NaOH u. CS2 mit anschlieBendem HarteprozeB in NaHS03 unterzogen u. dann nitriert 
werden. Man erhalt ein Prod. von bis zu 13,9% N. — Um besonders feste Cellulose zu 
nitrieren, taucht man sie in ein yerd., etwal% ig.NaHC03, Oxalsaure od. dgl. enthaltendes 
bei der Einw. von Nitriersaure C02 entwickelndes Bad. — Fein gemahlener Zellstoff 
wird erst 1 Stde. mit 2—3%ig. NaOH u. 1—2%ig. CS2 behandelt, in einem mit 2% 
H 2S04 angesauerten Bad ausgefallt, gebleicht, getrocknet u. dann in bekannter Weise 
nitriert. (E. P.P. 351133 yom 8/4. 1930, ausg. 16/7. 1931, 351608 yom 8/4. 1930, 
ausg. 23/7. 1931 u. 355 492 yom 11/8. 1930, ausg. 17/9. 1931.) E n g e r o f f .

Ellis Foster Co., New Jersey, iibert. von: Carleton Ellis, Montelair, V. St. A., 
Herslellung leicht losliclier Nitrocellulose yon niedriger Viscositat fur Lacke, Kitle, 
Vberziige u. dgl., dad. gek., daB gereinigte photograph. Filmabfalle 5 Min. einer Hitze- 
behandlung nahe bei dem Punkt ausgesetzt werden, bei dem die Nitrocellulose an- 
fangt, blasig zu werden, d. h., bei etwa 160°. (A. P. 1 816146 yom 24/12. 1923, ausg. 
28/7. 1931.) E n g e r o f f .

Soieries de Strasbourg (Soc. Anon.) und Mario Michels, Frankreich, Her
slellung eines gleichma/iigen CelluU>sexanthates, gek. durch Verwendung einer genau 
bereclmeten, der Alkalicellułose in stochiometr. Verlialtnis angepaBten Menge CS2, 
wodurch je nach Belieben die Gewinnung eines Mono-, Di-, Tri- oder Tetracellulose- 
xanthates ermoglicht wird. ZweckmaBig wird der CS2 auf eine stark gekiihlte Alkali-
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cellulose zur Einw. gebracht. Dio aus dieser Yiscose gesponnene Kunslseide laBt sich 
sehr gleichmaCig anfiirben. (F. P. 710 579 vora 2/2. 1931, ausg. 25/8. 1931. D. Prior. 
7/2. 1930.) E n g e r o f f .

Marcel Eugćne Faidutti, Frankreich, Herstellung von Viscose. Die Cellulose 
wird vor oder nach dem alkal. TauchprozeB oder wahrend des Zerfaserns mit einem 
fl., festen oder gasfórmigen Osydationsmittel, z. B. Alkalipcroxyd, -hypochlorit, 0 2f
0 3 usw. behandelt. Dadurch wird der ReifeprozeB der Allcalicellulose iiberfliissig. Nach- 
dcm der tlberschuB des Osydationsmittels entfernt oder neutralisiert worden ist, wird 
die ganze nachfolgende Behandlung, insbesondere dio Sulfidierung in dem Zerfaserer 
yorgenommen. — 5 kg Sulfitzcllstoff werden 2 Stdn. in eine Mischung von 90 1 22%ig. 
NaOH u. 250 ccm NaOCl getaucht, auf 15 g abgepreBt, 3 Stdn. zerfasert u. in dem 
Zerfaserer mit 1,5 kg CS2 verseztt. Nach 21/2std. Kneten u. Verdiinnung mit NaOH 
u. W. erhalt man eine Viscoso mit 7% Cellulosegeh. — Die Kunslseide aus dieser y is
cose zeichnet sich durch matten Glanz, eine Festigkeit von 1,7 g pro den. u. Dehnung 
von 18% aus. Diese Eigg. konnen durch Einstellung des Oxydationsprozesscs beliebig 
yerandert werden. (F. P. 708 842 vom 5/1. 1931, ausg. 29/7. 1931.) E n g e r o f f .

Friedrich Georg Christof Klein, Frankfurt a. M., Verfahren und Vorrichtung zur 
Herstellung von Viscose, dad. gek., daB mehrcrc getrennte Partien zu 100—200 kg die 
einzelnen Verfahrcnstufen, das Zerfasern, Eeifen, Abpressen, Sulfidiercn, Losen, Fil- 
trieren, Nachreifen, Entliiften in einem ununterbrochcnen Arbeitsgang durchlaufcn 
u. na<!hher yereinigt werden. Die Ausfiihrung des Verf. wird an Hand yon Zeichnungen 
erlautert. (E. P. 350 515 vom 14/2.1930, ausg. 9/7.1931. D. Prior. 14/2.1929.) E n g e r .

Luciano Ettore Barbisan, RuBland, Verfahren und Vorriclitung zur konlinuier- 
lichen Herstellung von Viscose fur die Kunslseidenspinnerei, dad. gek., daB sich die 
Cellulose in Bandform fortlaufend durch dio Tauchlauge bewegt, abgeprefit u. in kleine 
Stiicke zerfasert wird, die auf einem endlosen Band mit dampffórmigem CS2 behandelt 
werden u. in ein flicBendes Bad aus wss. NaOH fallen. Weitere Einzelheiten werden 
an Hand einer Zeichnung naher erlautert. (F. P. 700 710 yom 18/8. 1930, ausg. 6/3. 
1931.) E n g e r o f f .

Jacob Nanne Elgersma, te ’s-Gravenhage, Holland, Verfahren zur Wiedergewin- 
nung von mit organischen Sloffen rerunreinigler Natronlauge der Fjscoseindustrie, gek. 
durch einen Zusatz von 131 kg 94%ig. A. zu 200 kg 18%ig. NaOH bei 10—20°. Die 
ausfallenden organ. Stoffo werden durch Dekantation u. Filtration abgeschieden, der 
A. durch Dest. der mit etwas CaO yersetzten Lauge zuriickgewonnen. (Holi. P.
24 535 vom 24/9. 1929, ausg. 15/7. 1931.) E n g e r o f f .

Franz J. Gahlert, Bśirenstein, Bez. Chemnitz, Vtrfahren zum Nachbehandeln vmi 
Kunstseidenfaden nach D. Ii. P. 472 113, dad. gek., 1., daB die erforderliche Fadcn- 
spannung fiir das Strecken durch Bremsen der Abwiekelspule erfolgt. — 2. dad. gek., 
daB dio Fadenspannung durch eine zwischen der Abwickel- u. Aufwickelspule ein- 
geschaltete Fadenbremsvorr. erfolgt. (D. R. P. 524 793 Kl. 29a vom 27/3. 1929, ausg. 
3/11. 1931. Zus. zu D. R. P. 472 113; C. 1929. I. 2718.) E n g e r o f f .

Deutsche Wollenwaren Manufaktur Akt.-Ges., Gruńberg, Schlesien (Erfinder: 
Rudolf Brauckmeyer, Gruńberg), Verfahren zur Herstellung von gut farbbaren, unter 
Verwendung von kunstseidehaltigem AU- und Abfallmaterial hergestellten, Wolle enthallenden 
Fasern, Fdden und Geweben, dad. gek., daB die zur Herst. der Textilerzeugnisse dienenden 
Abfalle oder die fertigen Gewebe vor dem Farben mit auf Cellulosederiw. lósend wirken- 
den organ. Lósungsmm. oder Gemischen organ. Lósungsmm. behandelt werden. (D. R. P. 
538 577 Kl. 29b vom 20/2. 1927, ausg. 14/11. 1931.) E n g e r o f f .

Camille Dreyfus, New York, ubert. von: George Schneider, Herstellung eines 
formbaren Pulvers aus organisęlien Cellulosederivalen durch Vermischen u. Vermahlen 
derselben mit einem Pastizieriingsmittel, bis eine homogene M. erhalten wird, in Ab- 
wesenheit eines fliichtigen Verdiinnungsmittels. (Vgl. E. P. 249 600; C. 1926. II. 
846.) (Can. P. 285 231 vom 16/11. 1927, ausg. 27/11. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Celluloid Corp., New Jersey, Verzieren von 'plastischen Massen aus Cellulose- 
estern und -dthern. Man entfernt aus den aus den piast. Massen hergestellten Platten 
oder Blócken Teile der Oberflacho u. ersetzt sie durch anders gefarbte Massen. Ais 
geeignete Mischung wird angegeben: 100 Teile Celluloseacetat, 5 Teilc Trikresyl- 
phosphat, 20 Teile Ti-iplienylphosphat, 25 Teile Triacetin, 50 Teile Dibutyltartrat,
25 Teile p-Athyltoluolsulfonamid u. geniigend Farbstoff. Die erhaltenen gemusterten 
Platten werden zum SchluB unter Druck erhitzt, wodurch eine feste Verb. mit dem

50*
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Muster erzielt wird. (E. P. 354 834 vom 16/5. 1930, ausg. 10/9. 1931. A. Prior. 16/5.
1929.) P a n k ó w . 

Maurice Marie Louis Patouret, Frankreich, Formbare Massen, bestehend aus
Asbestpulver, faserigem Asbest u. Alkalisilicat, z. B. 55% Asbestpulver, 5% faserigem 
Asbest u. 40% Alkalisilicat. Die Massen dienen ais Bodenbelag, zur Auskieidung von 
(jfen, zur Herst. chem. Geriite u. zu ahnlichen Zwecken. Sie trocknen zu steinharten 
Stoffen ein, sind feuersioher u. saurobestandig. (F. P. 710807 vom 9/2. 1931, ausg. 
29/8. 1931.) K u h l in g .

Samuel A. Gili, Zac D. Dunlap und Harry B. Dunlap, Ames, V. St. A., Her
stellung einer plastischen Masse. Man vermischt 8 Teile Maisstengel oder Zuckerrohr 
in fein zerkleinertem Zustande, 30 Teile Asbestfasern u. 2 Teile Sagemehl mit einer 
Lsg. von 15 Teilen Celluloid in 36 Teilen Aceton unter Zugabe von 9 Teilen Bananenól 
u. formt das Gemisch unter Druck u. Hitze. Man kann dem Gemisch auch noch Leinól 
zugebon. (A. P. 1814 751 vom 3/3. 1928, ausg. 14/7. 1931.) Sa r r e .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin, Aus einem, Gellulosefasermaterial 
und Kunslharz bestehender Baustoff. Ais Kunstharz yerwendet man Kondensations- 
prodd. aus Resorem u. Paraformaldehyd. — Z. B. werden 1130 g Resorcin u. 620 g 
Parafornialdehyd 1j, Stde. gemischt. Mit der Misehung werden Gewebe oder Papier 
bei 160° unter einem Druck von 750 kg/qcm lagenweise geschichtet u. gepreBt. Das 
Bindemittel kann auch unter Zusatz eines Kresolformaldeliydliarzes hergestellt werden. — 
Die Hartungsdauer dor Harze betriigt weniger ais 1 Min., so daB man statt einer Presso 
auch einen Walzenstulil benutzen kann. (Scliwz. P. 147468 vom 23/10. 1929, ausg. 
17/8. 1931. D. Prior. 6/11. 1928.) N o u v b l .

Raphael Sala, Algerien, Geformte Massen. Zerkleinerter Kork u. dgl. wird mit 
einem minerał. Bindemittel, wic Zement oder, besonders, Sorolzement, gemischt u. 
die Misehung geformt. Die Erzougnisso besitzen warmesekutzende u. schalldampfonde 
Eigg., sind feuersicher u. gegen zerstórende Einww. bestandig. (F. P. 710 836 vom 
17/11. 1930, ausg. 29/8. 1931.) K u h l in g .

Euboolithwerke Akt.-Ges., Olten, Scliweiz, Bodenbelage. Der Boden wird mit 
gegebenenfalls Fiillstoffe, wio Holzmehl, Asbest oder Talk enthaltender Sorelzement- 
mischung belegt, diese glatt gestrichcn, gegebenenfalls aufgerauht u. mit der Emulsion 
eines waaserabweisenden Stoffes, wieAsphalt, (51 oder Paraffin bzw. einer Seifenemulsion 
bedeckt. (Schwz. P. 145646 vom 19/6. 1930, ausg. 16/7. 1931.) K u h l in g .

Ellis-Foster Comp., Now Jersey, iibert. von: Carleton Ellis, Montelair, New 
Jersey, Bodenbelagstoff. Auf eino mit ólfreiem Asphalt impragnierte Papiergrundlage 
wird eine aus Nitrocelluloselsg., einer geringen Menge Wachs u. Pigmentfarbstoff be- 
stehende M. in diinner Sehicht aufgebracht. Die M. kann auch noch Fullmittel (Holz
mehl o. dgl.), ein Plastifizierungsmittel, insbesondere Trikresylphosphat, u. ein synthet. 
Harz enthalten. Fiir die Herst. geeigneter synthet. Harze (z. B. Kondensationsprodd. 
aus Glyeerin, Phthalsaureanhydrid u. Fettsauren, wie Leinolfettsaure) sind zahl- 
roiche Vorschriften angegeben. (A. P. 1784 801 vom 2/12. 1926, ausg. 9/12.
1930.) Be ie r s d o r f . 

Armstrong Cork Comp., Pittsburgh, Pennsylvania, iibert. von: Raymond E.
Garrett, Lancaster, Pennsylvania, Mit einem Uberzug versehene Faserstoffe. Auf Ge
webe od. dgl. wird mit Hilfe eines Kalanders eino gleichmaBige Misehung aus un- 
vulkanisiertem Kautschuk u. Korkpulrer aufgetragen. Die Misehung kann z. B. fol- 
gende Zus. haben: 24 Tle. Kautschuk. 5 Tle. Harz, 8 Tle. fester KW-stoff, 8 Tle. sul- 
fonisiertes pflanzliches 01, 2 Tle. GasruB, 8 Tle. gemahlener Ton, 45 Tle. Korkpulver. 
Derartig iiberzogeno Stoffe eignen sieh besonders zum Eindichten von Glasscheiben 
in Fensterrahmen bei Automobilen. (A. P. 1811925 vom 9/3. 1927, ausg. 30/6.
1931.) B e ie r s d o r f .

A. Wolber, Frankreich, Herstellung von Sdtteln wid ahnlichen Oegenstanden. Man
gewinnt ein fiir Sattel u. dgl. geeignetes Ausgangsmaterial, indem man Gewebe mit 
einer Lsg. von Kautschuk behandelt, der fette u. waehsartige Stoffe, z. B. 1,35% 
Terpenlinol, 0,12% Leinól, 0,53% Bienentcachs u. 0,04% Paraffin zugesetzt sind. 
Mehrere derartig praparierte Gewebe werden iibereinandergelegt, kalandriert u. einer 
Teilvulkanisation imterworfen. Das so erhaltene Materiał wird dann in entsprechende 
Stiicke geschnitten, welche geformt u. fertigvulkanisiert werden. (F. P. 711188 vom 
19/5. 1930, ausg. 4/9. 1931.) B e ie r s d o r f .

Calco Chemical Co., Inc., Bound Brook, iibert. von: Richard E. Sumner, 
Plainfield, V. St. A., Schellackmasse, insbesondere zur Herst. von Schallplatten, be-
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stelicnd aus einem Gemisch von 31,5 Teilen Schellack, 1,5 Teilen eines Indulinia,vh- 
stoffs u. 67 Teilen Fiillstoff. Aus einer solchen M. kann man halfcbarere Prodd. her- 
stellen ais aus einer M., die RuB ais Farbstoff u. noch 6°/0 mehr Schellack enthalt. 
(A. P. 1 816 447 vom 9/4. 1930, ausg. 28/7. 1931.) Sa r r e .

Alfred Otto Thomae, Berlin-Steglitz, Verfahren zur Hersldlung ton Sprech- 
maschinenplatten, dad. gek., daB ais Materiał fiir die Platte mit Fuli- u. Gelatinierungs- 
mitteln durchsetzto Acetylcelluloso ver\vendet wird. — Dio mit Campher oder Campher- 
ersatzstoffcn yerarbeiteto Acetylcelluloso wird 1—6 Tage lang fiir jeden 1/10 mm Platten- 
starke getrocknct u. bei Tempp. von 30—150° unter einem Druck yon 20—250 at 
V4—5 Min. yerpreBt. (Schwz. P. 147 848 vom 10/1. 1930, ausg. 1/9. 1931. D. Prior. 
11/1. 1929 u. F. Prior. 6/7. 1929.) Ge is z l e r .

Amable Vara y de Rueda, Madrid, Uerstellung von Sprecliplatten. Auf die Auf- 
nahmewachsplatto wird eine Gelatinelsg. gegossen, die naeh dem Trocknen einen Film 
mit den Tonrillen ergibt, der auf einer Unterlagc, wie Metali, befestigt wird. Um den 
Film hart u. unl. zu machen, wird die Gelatinelsg. mit Alkalidiehromat gemischt. (E. P. 
358 928 vom 7/5. 1930, ausg. 12/11. 1931.) Gr o t ę .

Siegmund Katscher, Wien, Verfahren zur unmittelbaren Herslellung wiedergabe- 
fdhiger Phonogrammlrdger, dad. gek., daB der verwendeten Gelatineśchicht ein mit 
dieser unter gewohnliehen Bedingungen nicht reagierende Hartungsmittel, insbesondere 
polymercr Formaldehyd allein oder in Gemischen mit Oxydationsmitteln, wie chrom - 
sauren Salzen, naeh Bedarf homogen einverleibt wird. Gegebenenfalls konnen bei 
der Hartung geringe Mengen NH3 zugesetzt werden. Dio Gelatine kami ganz oder teil- 
weiso durch Casein, Albumin oder Gemische derselben ersetzt werden. (Oe. P. 124852 
vom 27/9. 1930, ausg. 10/10. 1931. Zus. zu Oe. P. 118 459; C. 1930. II. 2219.) E b e n .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hans Walter, 
Berlin-Siemensstadt), Einrićhtung zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes gescliichleter 
oder gefaserler Stoffe durch Best. der Kapazitiit eines den Stoff ais Dielektrioum ent- 
haltenden Kondensatora, dad. gek., daB dio Elektroden des Kondensators derart gegen- 
tiber dem Stoff angeordnet sind, daB das elektr. Feld im Dielektricum mit einem wesent- 
lichen Teil seiner Komponento parallel zur Schicht- bzw. Faserrichtung yerlauft. 
(D. R. P. 539 026 KI. 421 vom 27/4. 1930, ausg. 20/11. 1931.) Ge is z l e r .

A. C. Andersen, Borregaard, Norwegen, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes 
ton Stoffbalmen aus Zellstoff o. dgl. Dio Messung erfolgt durch einen elektr. Stroni, 
welcher mittels einer Kontaktvorr. durch dio Stoffbahnen hindurchgeleitet wird. Die 
Kontaktyorr. besteht aus einer oder melireren stromleitenden Spitzen oder Nadeln, 
welche die Stoffbahn derart durchstechen, daB sio mit ihren AuBenflachen mit der 
Balin iiber dereń ganze Dicke in Kontakt kommen. (Schwed. P. 67 347 vom 21/5.
1927, ausg. 30/4. 1929. N. Prior. 22/5. 1926.) D p.e w s .

[russ.] Alexander Michajlowitsch Bulgakow, Holz, Rohstoffo fur die Celluloseindustrie, 
Terpentin und Destillationsprodd. liefernde Pflanzon. Leningrad: Ogis-Staatl. Wiss.- 
Teclm. Verlag 1931. (249 S.) Rbl. 7.50.

X IX . Brennstoffe; T eerdestillation; B eleuchtung; H eizung.
— , Neuere Aufbereitu?igsverfahre?i fur Bohkohle. Scliwimmaufbereitung von 

Feinkohle zwecks Gewinnung einer hochwertigen Kohle fiir Staubfeuenmgon u. einer 
Zusatzkohlo fiir Kokskohlen. Stauchsetzverf. zur Aufbereitung sehwefolkieshaltiger 
Braunkohle. (Krupp. Monatsh. 12. 259—62. Okt. 1931.) Sc h u s t e r .

A. C. Fieldner, Amerikanische Kohlen und ilire technischen Eigenschaften. Brenn- 
stoffehem. u. petrograph. Einteilung; Vork.; Tief- u. Hochtemp.-Verkokung. (Brenn- 
stoff-Chem. 12. 405—09. 1/11. 1931.) Sc h u s t e r .

Ryohei Oda, Unlersuchungen iiber Lignite. III. Analyse der Braunkohle von 
Iiankyohokudo, Korea. (H. vgl. C. 1930. II. 3670.) Rationelle Analyse einer korean. 
Braunkohle. Aus der Rk. mit Acetylbromid schlieBt Yf. auf ein Inkohlungs-Zwischen- 
prod. zwischen Lignin u. Huminsauren, das von Acetylbromid nicht gel., sondern 
acetyliert u. bromiert wird. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 398 B—99 B. 
Kyoto, Univ.) B e n t h in .

Ryohei Oda, Unlersuchungen uber Lignite. IV. Tieftemperalurdeslillation von 
Lignit, Huminsdure, Lignin und Cellulose. (HI. vgl. yorst. Ref.) Tief temp.-Dest. im 
Al-Schwelapp. von (1) mittelaltem Lignit, (2) daraus hergestellter Huminsaure,
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(3) kiinstlich aus Traubenzucker nach Co n r a d  (ygl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 18 [1885]. 
439) herges tell ter Huminsaure, (4) WiLLSTATTER-Lignin, (5) mit W. vorbehandeltcm 
Baumwollpapier. Ausbeutentabellen im Original. (3) u. (5) cntwickeln bei niedriger 
Temp. viel Gas. (5) liefert eine groBe Ausbeute an Teer u. W. Angaben uber die 
Analysc der Schwelwiisser u. der erhaltenen Teere im Original. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 33. 441 B—44 B. Inst. for Physical and Chem. Bes.) B e n t h in .

Ryohei Oda. Untersuchung en iiber Lignile. I■—IV. (Scient. Papers Inst. physical 
chem. Res. 17. 22—31. Nov. 1931. — C. 1930. II. 3670 u. yorst. lleff.) B e n t h in .

Yosaburo Kosaka, Untersuchung iiber die łhermisclie Zerselzung von Tieftemperatur - 
teerbestandleilen. II. JRealctionsmechanismus der thermischen Zerselzung hoherer Phenole 
des Tieftemperaturteers. (I. vgl. C. 1931. II. 2539.) Aus den erhaltenen Versuchsergeb- 
nissen sclilieBt Vf., daB die Bldg. von Bzl., Toluol, Carbolsaure u. Krcsolen durch Red. 
u. Abspaltung aus hóheren Phenolen in der Anwesenheit yon H2 sich nach folgendem 
Schema yollzogen hat: Hóhere Phenole — Krcsol — >- Plienol u. Toluol — y  Bzl. u. 
hóhere Phenole — y  Benzolhomologe ■— >- Toluol — y  Bzl. Die Rk. wird durch Temp. 
begiinstigt, gleichzeitig steigt aber auch die Zers. der Prodd., jedes Rk.-Prod. hat bei 
einer bestimmten Temp. einen Optimalpunkt. Diphenyl entsteht durch Kupplung yon 
KW-stoffen u. nicht durch Deliydrierung yon Phenolen. Die Bldg. von Naphtlialin u. 
Anthracen wird der Kondensation yon Phenolen der Bzl.-Reihe zugesprochen, sie 
konnen aber auch teilweise durch Red. der kondensierten Ringphenole, wie Naphthol 
u. Anthranol, entstanden sein, die im Ausgangsmaterial yorlianden waren. Neben diesen 
Rkk. lauft noch eine destruktiye Molekiilzers. unter Bldg. von gasfórmigen Prodd. u. 
freiem C einher, die durch die Molekulkomplexe begiinstigt ist. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 34. 243 B—44 B. Juli 1931.) K. O. Mu l l e r .

Yosaburo Kosaka, Untersuchung uber die thermische Zerselzung von Tieftemperatur- 
teerbcstandteilen. III . Die thermische Zersetzung neulraler Bestandteile von Tieftemperatur- 
teer. (II. ygl. yorst. Ref.) 3 Neutralóle wurden in bekannter Weise bei 800° zers. Das 
O li war eine Neutralólfraktion 150—340°, D.25 0,8945, das Ol I I  entstand aus Ol I  
durch Behandlung mit 82% H2S0.j, u. hatte dann bei einer Ausbeute yon 75,5% eine
D.-r‘ 0,8842. Das Ol I I I  war ein minerał. Gasól (Praktion 110—155° unter 15 mm 
Vakuum) von der D.25 0,8374. Der Unterschied in den Versuchsresultaten des Oles I  
u. I I  ist nur sehr gering, wahrend bei Ol III , das hauptsachlicli aus naphthenbas. u. 
paraffinbas. KW-stoffen besteht, eine groBe Ausbeute an Bzl.-KW-stoffen u. Gas gab, 
wahrend ringformige KW-stoffe u. freier C im Vergleich zu den beiden anderen Olen 
kaum gebildet wurden. Die Neutralóle des Tieftemperaturteers bestehen hauptsaclilich 
aus komplexen u. ungesatt. aromat. KW-stoffen. Diese aromat. KW-stoffe bilden 
Bzl.-KW-stoffe durcli Abspaltung u. ringformige KW-stoffe durch ihre Ringkonden- 
sation. Die Neutralóle des Tieftemperaturteers besitzen moglieherweise Hydroverbb. 
yon kondensierten Ring-KW-stoffen, die bei ihrer Deliydrierung Naplithaline, Anthra- 
cene usw. bilden. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 345 B—46 B. Okt. 
1931.) K. O. Mu l l e r .

Yosaburo Kosaka, Untersuchung iiber die thermische Zerselzung von Tieflemperalur- 
teerbestandteilen. IV. Einwirkung von Fiillmaterialien auf die Ausbeute an niedrigen 
Phenolen. (III. ygl. yorst. Ref.) Unter Anwendung desselben Ausgangsmaterials (ygl. 
yorst. Ref.) wurden Cu, Fe, Ni, Koks, Holzkohle, Knochenkolile u. japan. Erde ais 
Fullmaterial gebraucht. Bei Verwendung von Koks steigt die Ausbeute an niederen 
Phenolen auf 25,2%, wahrend sie bei Knoehenkohle nur 14,5% betragt. Cu, Fe, Ni 
zeigen ungefahr denselben Wert von 22—23%. Jedes Fullmittel hat einen Optimal
punkt der Temp. fiir die Bldg. von niederen Phenolen. Bei den Materialien mit grofier 
Adsorptionskraft, wie Knochen- u. Holzkohle u. Erde, liegt die optimale Zersetzungs- 
temp. tiefer, 565° gegen 675° bei Koks. Temperatursteigerung u. Verlangerung der 
Reaktionsdauer haben dieselbe Wrkg. auf die Zersetzungsgeschwindigkeit. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 348 B—49 B. Okt. 1931.) K. O. Mu l l e r .

Yosaburo Kosaka, Betraehtung iiber den Mechanismus der Bildung von Kohlenteer- 
bestandteilen. Die sauren u. neutralen Bestandteile des Tieftemperaturteers spielen fast 
dieselbe Rolle bei der Bldg. von Kohlenteer. Phenole u. Naphthen-KW-stoffe im Tief- 
temperaturteer sind die wichtigste Quelle der Bzl.-KW-stoffe des Kohlenteers, u. sind 
entstanden durch Red., Abspaltung u. Dehydrierung. Naphthaline u. Anthracene im 
Kohlenteer stammen aus den komplexen aromat. KW-stoffen des Tieftemperaturteers 
durch Ringkondensation. Carbolsaure u. Kresole im Kohlenteer stammen ausschlieB- 
lich yon den hóheren Phenolen des Urteers durch Red. Nichtkrystallisierbare Verbb.
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von unbekannter Zus., die in groficr Menge im Kohlenteer enthalten sind, seheinen aus 
Diphenyl-KW-stoffen oder iliren Deriw. zu bestehen, u. sind aus den aromat. KW- 
stoffen u. Phenolen des Urteers durch Kupplung u. Red. entstanden. (Journ. Soe. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 34. 347 B—48 B. Okt. 1931.) K. 0 . Mu l l e r .

Kenji Fujimura, Ober die katalylische Reduklion des Kohlenoxyds unter tjewohn- 
licliem Druck. IX. Versuche mit dcm Co-Cu-MgO-Katalysator. (Seient. Papers Inst. 
physical chem. Res. 17, 11— IB. N ov. 1931. — C. 1931. II. 1814.) L o re n z .

Kenji Fujimura, Uber die katalylische Reduklion des Kohlenoxyds unler gewohn- 
lichem Druck. X. Versuche uber die Einfliisse einiger Stoffe auf die katalylische Wir- 
kung des Co-Cu-MgO-Kałalysators. (IX. ygl. vorst. Ref.) Nach B e r l  u. JuNGLiNG 
(C. 1930. II. 846) entstehen aus Wassergas um so melir KW-stoffe von Benzin- u. 
Petroleumcharakter, je niedriger die Temp. der Rk. ist. Aus den Verss. yon K odam a  
(vgl. C. 1930. I. 3524) geht hervor, daB Zusatz von ThOa zum Co-Cu-Katalysator die 
Rk.-Temp. erniedrigt. Vf. untersucht, wieZusatze von ThÓ2 u. auch der Oxyde von U, 
W, Mo u. Cr wirken. Die gróCte Ausbeute an fl. Prodd. wird bei Zusatz yon Th oder 
U erhaltcn; die iibrigen Oxyde wirken nicht so stark. (Scient. Papers Inst. physical 
chem. Res. 17. 16—21. Nov. 1931.) L o r e n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., Kohlenhydrierung. Beschreibung der Hoch- 
druckhydrierung yon Kohle nebst Mitteilung der Ausbeuten. (Fuel 10. 481—84. Nov. 
1931.) SCHUSTER.

Ernst Trebesius, Hochdruckliydrierung vón Kohle und Erdol, 90 v. II. Benzin aus 
Erdol. (D in g l e r s  polyteehn. Journ. 346. 183—84. Nov. 1931.) K. O. Mu l l e r .

Maurice Stemart, Die Anpassung des Crackprozesses an europdische Bediirfnisse. 
(Vgl. C. 1931. II. 3289.) Leichte Betriebsumstellung u. giinstige Rentabilitatsberech- 
nungcn passen die Anlage leicht den Marktbediirfnissen an. (Chim. et Ind. 26. 1023 bis 
1039. Nov. 1931.) K. O. Mu l l e r .

— , Die neueslen Ergebnisse moderner Deslillier-Anlagen. Abnahmeergebnisse einer 
BoRRMANN-Anlage der Raffinerie „V e g a “  in Ploesti. (Petroleum 27. 918. 9/12.
1931.) R. K. Mu l l e r .

Masakichi Mizuta, Einige Eigenschaflen und Zusammenselzung von Benzin- 
fraklionen typisch japanisclier Rohóle. V. Teil. (IV. vgl. C. 1931. II. 3567.) Bei der 
Best. der aromat. KW-stoffe in Benzinen mit der Anilinpunktmethode fand Vf., daB 
die Funktion, die die Beziehung ausdruckt zwischen der Anilinpunktdepression u. 
dem Geh. an Aromaten, nicht linear ist, wie friłhere Forscher behaupten, sondern daB, 
ohne Riicksicht auf die Art der aromat. KW-stoffe, dic Anilinpunktdepression mit 
jedem %  Aromaten, die im Bzn. mehr sind, gradweise ansteigt. Alle Kurven, die eine 
Beziehung zwischen Anilinpunktdepression u. Aromatengeh. darstellen, gleichen ein- 
ander sehr, u. bekommen alle einen seharfen Knick in dei Nahe des 35%- Geh. an Aro
maten im Bzn. Naphthene u. Paraffine in den verschiedensten Mengenyerhaltnissen im 
Bzn., ausgenommen die ungesatt. KW-stoffe, haben prakt. keinen EinfluB auf die 
Anilinpunktmethode zur Best. der aromat. KW-stoffe. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 34. 407 B. Okt. 1931.) K. O. Mu l l e r .

L. C. Beard jr. und o. M. Reiff, Anwendung des Oxalsdure-Uranylacetat-Aklyno- 
meters zur Messung der Sonnenlichtintensitat in Verbindung mit pholochemischer Ver- 
dnderung von Benzin. Eine Methode wird beschrieben, um die Veranderung von Benzin 
bei yerschiedenem Sonnenlicht u. Temp. zu beobachten. Es kónnen hierdureh Sclilusse 
gezogen werden auf die Stabilitat von Gasolin unter yerschiedenen klimat. Bedingungen
u. zu yerschiedenen Jahrcszeiten. (Ind. engin. Chem. Analytieal Edition 3. 280—81. 
15/7. 1931.) Co n r a d .

Arthur Lachman, Eine neue Methode der Benzinraffination. In  der Dampfphase 
durchstreichen die Benzindampfe eine 70—75%ig. kochende ZnCl,-Lsg. Dieser Wascher 
steht zweckmaBig zwischen Fraktionierkolonne u. Kondensator. Verdampfendes H„0 
muB wegen Verhutung der Konzentrationsanderung standig dureh H20  oder Dampf- 
zugabe ersetzt werden. Die Behandlungstemp. liegt zwischen 302 u. 347° F, die Be- 
handlungsdauer soli nicht meln: ais 12 Sek. betragen. Crackbenzine werden durch diese 
Behandlung gumfrei u. farbbestandig bei Lagerung u. Transport. Die S-Verbb. werden 
ebenfalls zum gróBten Teil entfernt. Versuchsergebnisse, Diagramme u. Betriebs- 
beschreibung im Original. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 10. Nr. 11. 
72—80. Petroleum Times 26. 739—40. 5/12. 1931.) K. O. Mu l l e r .

— , Konlinuierlicher Arbeilsgang in der Capitol-Anlage. Die Ca p it o l  P r o d u CING 
a n d  R e f i n i n G Co . hat eine Hypochloritraffinationsanlage fiir Bzn. ais kontinuierlichen
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Arbeitsgang im Betrieb eingeschaltet. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 10. 
Nr. 11. 104. Nov. 1931.) K. O. Mu l l e r .

H. L. Allan, Sclmilzverfahren zur Gewinnung von Paraffin. Beschreibung ver- 
scliiedener Konsfcruktionen der Apparaturen, in denen Paraffin zweeks Raffination 
einem Sehwitzverf. unterworfen wird. (Oil Colour Trades Journ. 80. 1108—09. 16/10.
1931.) Hoscil.

Jack E. Duckham, Mineralóle und chemisch-lechnische Anwendung. Vf. sehlagt 
vor, in Betrieben mit korrodierenden Dampfen, in Druckereieji u. Bleiehereien u. Papier- 
muhlen, in Zementfabriken, dio Mineralólflchmierung durch Sclimierung mit konsistenten 
Fetten zu ersetzen. Anwendungsmóglichkeiten von Mineralólen in Gasometern u. zur 
Warmeiiberfaragung in Hochdruckkesseln wird besprochen. (Trans. Institution chom. 
Engineers 8. 204. 1930.) K . O. M u l l e r .

J. C. Albright, Kontinuierliche Vakuuindestilkition fiir Arkansas-Schmieróle. In 
der Ma c m ill a n  P e t r o l e u m  Co r p . werden aus einem Smackover Rohol nach Ab- 
nahme einer Benzin- u. Gasólfraktion in einem Seriensystem von 11 Vakuumkesseln 
Schmieróle verschiedener Schwero direkt gewonnen. Bilder u. Betriebsbeschreibung im 
Original. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 10. Nr. 11. 89—92. Nov.
1931.) K. O. Mu l l e r .

T. Hartigan, Spezifizierung von mineralischen Sclimierolen. Allgemoine Be- 
trachtungen iiber Anforderungen u. Eigg., die an Schmieróle yom Standpunkt der 
Produzenten u. Verbraucher zu steOen sind. (Chem. Engin. Mining Rev. 23. 392—96.
1931.) K . O. Mu l l e r .

J. Poppleton, Die Untersuchung von Sclimierolen. Vf. bespricht die wichtigsten 
physikal. u. chom. Untersuchungsmethoden von minerał. Schmierólon. (Chem. Engin. 
Mining Rev. 23. 396—98. 1931.) K. O. Mu l l e r .

G. H. B. Davis und A. J. Blackwood, Yerbesserte paraffinbasisclie Schmieróle. 
Vff. besprochen die schiidliche Wrkg. einer zu weit getriebenen Entparaffinierung von 
Olen. Der Stockpunkt wird besser, dafiir werden Viscositiitsindex, CONRADSON-Test, 
Fliichtigkeit (einschlieBlich Flammpunkt u. Brennpunkt), Oxydationsbestandigkeit u. 
Schmiorwert schlechter. Die Sta n d a r d  O il  D e v e l o p m e n t  Co. hat im „Paraflow", 
einem besonders hergestellten reinenKW-stoffschmieról, einen Stoff gofunden, nach dessen 
Zusatz (ł/4—l 1/2°/o) zu paraffinbas. Olen, die nur wenig entparaffiniert wurden, der 
Stockpunkt um 30° F  herabgesetzt wird, u. alle anderen guten Eigg. der Ole erhalten 
bleiben. Vergloiehstabellen u. Diagramme im Original. (Refiner and natural Gasoline 
Manufacturer 10. Nr. 11. 81—84. 105—11. Nov. 1931.) K. O. Mu l l e r .

J. Tausz und A. Rabl, Ober den Viscosildtsverlusl der Schmieróle bei der Ver- 
dunnung. (Vgl. C. 1931. II. 168.) Die Beziehung zwisehen der Viscositat unverd. u. 
verd. Mineralóle unverd. =  r\ verd. wurdo ident. mit der Gleichung von L e e s  
log i] =  ti-log +  i>2-log ?;2 gefundon. Vff. nehmen an, daB in den Schmierólen 
Molekulassoziato vorhanden" sind. Die Viscositatsverluste, die die Ole boi der Ver- 
diinnung erleiden, werden darauf zuruckgefiilirt, daB diese Molekiilassoziate zerfallen u. 
Vol.-Anderungen eintreten. Hieraus wird auf einen Riickgang der wirksamen Menge 
der Viscositatstrager geschlossen. Es werden Zahlen erhalten, dio fiir die einzelnen 
Schmieróltypen charakterist. sein sollen. (Ztsehr. angew. Chem. 44. 884—86. 31/10. 
1931.) K . O. M u l l e r .

Curt Ehlers, Wami ist ein Autodl ais verbraucht anzusehen ? Vf. sehlagt vor, dio 
Teer- u. Kokzahl der gebrauchten Ole nach KlSSLING z u  bestimmen. Ais vorbraucht 
kaim ein Ol angesehen werden, wenn Teerzahl +  2 -Kokzahl den Wert 0,90 erreicht 
oder ubersteigt. (Petroleum 27- Nr. 49. Motorenbetrieb u. Maschinensehmier. 4. 6—8. 
9/12. 1931. Hamburg, Handelslab. Dr. W. H o e p f n e r .) R . K . Mu l l e r .

M. Schofield, Destillation von Holzdbfallen und Venvendung der Produkte. An 
Hand von Bildern, Diagrammen u. Zeichnungen gibt Vf. einen Oberblick iiber die 
Entw. der Dest. von Holzabfallen, der Dest. u. Rektifikation der anfallenden Holzóle 
(vgl. C. 1930. I. 2193) sowio dio Verwendung der Holzkohle im Automobilgenerator. 
(Trans. Institution chem. Engineers 8. 140—51. 1930.) K. O. Mu l l e r .

B. von Tetmajer, Der Einflu/3 der neuen Essigsaureverfahren auf die Warme- 
wirtschaft der Holzverkohlungen. Zeichnungsskizze u. Beschreibung des Verf. yon 
Ch a r l e s  (C. 1930.1. 2341), das ohne fremdartige Rohstoffe im kontinuierlichen Betrieb 
bei einer Ausbeute an Eg. u. Homologen von 80% der des Rohessigs (Graukalkverf.: 
50—52%) unter geringerem Dampfbedarf zu reinen Prodd. fiihrt. (Chem.-Ztg. 55. 
881—83. 18/11. 1931.) Gr o s z f e l d .
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Walter Vogl, Fliissige Brenn- und Treibsloffe. Krit. tlberblick iiber die auf der
2. Welt-Kraftkonferenz gehaltenen Vortrago u. ihre Auawirkungen auf dio Treibstoff- 
industrie Osterreichs. Die Normierungsarbeiten fiir die Bcwertung fl. Brennstoffe 
werden besonders erwahnt. Ausfiihrliches Literaturycrzeichnis im Original. (Petroleum 
27. 614—21. 19/8. 1931.) Co n r a d .

W. Heckel, t)ber das Molore.nbe.nzol und seine Reinigung nach dem Instillverfahren. 
Die Beinigung von Rolibenzol wird an Stelle der konz. Sekwefelsaure mit fester Instill- 
Masse aus Ferrisulfat u. Bleicherde dem sog. ,,Medium“ durchgefiiłirt. Die Vernichtung 
wertyoller Bestandteile, die mit Schwefelsauro reagieren, soli hierdurcli vermieden 
werden, da nur dio Olefino ausgesehieden werden, die im Motor zu Verpichungen 
fiihren. Abbildung. (Mitt. Forschungsanstalten Konzerns Gutehoffnungshiitte 1. 
147—52. Okt. 1931.) Co n r a d .

Charles Baron, Die Anwendung von Dreiergemischen ais Fliigzeugkraflstoffe. Die 
Notwendigkeit klopffester Kraftstoffo liegt vor allem bei der Luftfalirt vor, deswegen 
werden vom Vf. besonders kompressionsfeste Alkohol-Benzin-Benzolgemische be- 
schrieben. AuBerdem yerhindern Alkoholkraftstoffo die Kondensatbldg. u. selieiden 
damit ein wiclitiges Gefahrcmnoment aus. Ebenso bewirken Alkoholzusatze zu Benzin- 
Benzolgemischen eino wesentlielie Verbesserung der Kaltebestandigkeit. Der Triibungs- 
punkt von 60% Benzin, 20% Benzol u. 20% Alkohol ist —43°, der von 60% Benzin
u. 40% Benzol liegt bei —5°. Vf. empfiehlt deshalb Alkoholbeimisehung ganz be
sonders fiir Luftfahrkraftstoffe. (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 6. 155—68. 
1931.) Co n r a d .

Adolf Balada, Zur Frage der Benzin-Alkoholgemische. Erfahrungen mit yer
schiedenen Benzinarten. (Chemicky Obzor 6. 270—73. 31/10. 1931. Pardubic, Fanto- 
Werlte.) Ma u t n e r .

John M. Campbell, Wheeler G. Lovell und T. A. Boyd, Einflufl von Vergaser- 
einstellung und Ziindzeitpunkt auf Klopfverhaltnisse. Es ist allgemein anerkannt, daB 
der Klopfwert eines Kraftstoffs durch VergIeichskraftstoffe ermittelt wird. Die Ver- 
suchsergebnisse yorliegender Arbeit zeigen, wie dieser Yergleich auch durch Vergaser- 
einregulierung u. Zundverstellung oder durch beides ermoglicht wird. Deswegen muB 
bei Festlegung einer Standard methode zum Yergleich zweier Ole genaue Definierung 
dieser beiden Variabeln gegeben werden. Diese Grundlage miiBte libereinstimmen mit 
iibliehen Betriebsbedingungen u. zugleich mit gebrauchlichen Priifmethoden. Die 
Ergebnisse zeigen, daB die Bedingungen am bestcn erfiillt werden durch Einregulieren 
des Vergasers auf starkstes Klopfen u. Vorziindung auf beste Leistung. (S. A. E. Journ. 
29. 129—36. Aug. 1931.) Co n r a d .

Wheeler G. Lovell, John M. Campbell und T. A. Boyd, Klopfeigenschaften einiger 
Paraffin-Kohlenwasserstoffe. Die Klopfwerte von 26 gesatt. KW-stoffen wurden in 
Mischung mit handelsiiblichem Gasolin in einem Priifmotor bestimmt. Die Klopf- 
wrkg. der Yerschiedenen Verbb. wird unter Beriicksichtigung der Molekiilstruktur 
durch Anilinaquivalente ausgedriickt, wobei deutliche GesetzmiiBigkeiten zwisehen 
Molekiilbau u. Klopfwrlcg. festgestellt werden. In homologen Reihen steigt die Klopf- 
neigung mit der Lange der C-Atomkette, bei isomeren Verbb. fiillt die Klopfneigung 
mit der Anzahl der Seitenketten, ebenso wie durch Substituierung von H-Atomen 
mit CH3-Gruppen bei gegebener Liinge der Kohlenstoffkette. Tabelle u. instruktives 
Diagramm im Original. (Ind. engin. Chem. 23. 26—29. 1931.) Co n r a d .

Harry F. Huf, J. R. Sabina und J. Bennett Hill, Einflup der Tonsiarke 
auf Klopfverhdltnisse. Die Messung der Klopftonstarke durch ein Mikrophon u. 
Vakuum-Rohrleitung wird beschrieben. Die versehicdensten Brennstoffe werden mit 
Mischungen aus n-Heptan u. Isooctan bei yerscliiedenster Klopfintensitiit yom be- 
ginnenden bis zum hiirtesten Klopfen yerglichen. Das Ergebnis laBt sich dahin zu- 
sammenfassen, daB fiir Priifungen in der CFR-Maschine die Starkę des Klopftons die 
Klopfverhaltnis.se nicht beeinfluBt, wenn die beschriebene Kraftstoff-Mischmethode 
angewendet wird. (S. A. E. Journ. 29. 134—36. Aug. 1931.) Co n r a d .

Fritz Sehuster, Ein neuer Weg zur Bestimmung der wahren Zusammensetzung 
von Kohlen. Trennung der Koklc in einen aschereichen u. einen aschearmen Teil von 
Hand aus oder mittels geeigneter sehwerer Fil., Herst. von Gemischen der beiden Teile, 
Analyse aller Proben mit yersehiedenem Aschengeh. in iiblicher Weise u. Extrapolation 
auf den Aschengeh. nuli. (Brennstoff-Chem. 12. 425—26. 15/11. 1931. Berlin.) Sc h u s t .

D. Stavorinus, Bericht der amerikanischen Kommission fiir Werlbeslimmung von 
Gasol. Beschreibung der Methode von Gr if f it h  zur Best. der Ńaphthene (Anilinpunkt)
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u. der Aufteilung in Olefine u. sonstige ungesatt. KW-stoffe, aromat. KW-stoffe u. 
Paraffine. Berechnung der calor. Ausbeuten nach versehiedenen Verff. (WlNG, 
F a e a g h e e , Mo b b e l l , L eveste, P o h lm a n ). (Het Gas 51. 370—72. 15/10. 1931. 
Amsterdam.) Sc h u s t e b .

Franz Spausta, Krilische Belrachtung der gegenwartigen Methoden zur Bestimmung 
der Kohlenwasserstoffklassen in Bmzin. Vf. bespricht die yerschiedenen in der Literatur 
befindlichen Methoden zur Best. der einzelnen KW-stoffklassen u. stellt fest, daB eine 
Normung wegen der noch unsicheren Grundlagen vorlaufig nicht móglich ist. An Hand 
eines Beispiels wird die Ungenauigkeit der Ausschuttelungsmethoden rechner. gezeigt. 
(Petroleum 27. 765— 69. 21/10. 1931.) C o n ra d .

0. Enoch, Motorische Krajtstoffpril,fung. Die Priifung umfaBt Rcinheit, Vergas-
barkeit, Leistung, Verbrauch u. Klopffestigkeit. Wahrend Reinheit u. Vergasbarkeit 
noch durch chem.-physikal. Analyse zu erfassen sind, kann Leistung, Verbrauch u. 
Klopffestigkeit nur durch Motoryerss. gepruft werden. Fiir Leistungs- u. Verbrauchs- 
messungen kommen n. Priifmethoden im prakt. Fahrbetrieb oder auf dem Priifstand in 
Betracht. Die Klopffestigkeit bedarf jedoch einer weitgehend normalisierten Versuchs- 
yorschrift. t)ber Bemuhungen, die in Deutschland zur Zeit unter Mitarbeit von 12 be- 
kannten Forschungsstellen laufen, ein derartiges Verf. auszuarbeiten, wird berichtet. 
(Brennstoff-Chem. 12. 348—52. 15/9. 1931.) Co n b a d .

Wawrziniok, Der Sattigungsdruck der Kraftstoffe und ein neues Verfahren zur 
Bestimmung desselben. Vf. beschreibt einen i m l n s t i t u t f u r K r a f t f a h r w e s e n  
entwickelten App., der den Sattigungsdruck aller Kraftstoffe in Abhangigkeit von 
der Temp., imter Vermeidung yon Verdunstungsverlusten, zu messen gestattet. An 
Hand von Diagrammen u. Tabellen werden die Siittigungskuryen erlautert. A.-Zusatz 
zu Bzl. u. Bzn. bewirkt eine wesentliche Erlióhung des Siittigungsdruckes der Misch- 
kraftstoffe, obwohl die Sattigungsdruckkuryc des A. erheblich unter der des Bzl. u. 
Bzn. liegt. Die gunstigo motor. Bewiihrung des A. wurde yom Vf. erneut bewiesen. 
(Automobilteehn. Ztschr. 34. 653—54. 724—26. 10/10. 1931.) K. O. Mu l l e r .

Emil Kleinschmidt, Frankfurt a. M., Brikettierung fester Brennsloffe. Das fl. 
Bindemittel, z. B. geschmolzenes Pech, wird in fein yerteiltem Zustande durch eine 
Diise in eine Kammer yerspruht, in der dio zu brikettierende Kohle frei herunterfallt. 
Das fl. Pech wird von einer Pumpe in einen Druckkessel gedriackt, aus dem es in die 
Diise tritt. (E. P. 322220 vom 31/8. 1928, ausg. 27/12. 1929. F. P. 658 662 vom 
7/8. 1928, ausg. 18/6. 1929.) D e e s in .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen A.-G., Hóllriegelskreuth b. Miinchen 
(Erfinder: Paul Schuftan, Hóllriegelskreuth), Zerłegung von Koksofengasen durch 
Tiefkuhlung. Zu E. P. 307 886; C. 1929. II. 243 ist nachzutragen, daC die Entfernung 
der Diolefine usw. aus den Koksofengasen vor der Kondensation der Athylenfraktion 
erfolgt. Die unerwiinschten KW-stoffo, welche einen Kp. unterhalb 42° besitzen, werden 
aus dem bereits vorher von Bzl.-KW-stoffen befreiten Gase durch Waschung mit 
Lósungsmm. unter Druck absorbiert, insbesondere durch Waschung mit hochsd. 
Waschólfraktionen, die nach Auswaschung der unerwiinschten KW-stoffe zweckmaBig 
weiter zur Auswaschung des Bzl. nach den iiblichen Verff. unter Atmospharendruck 
weiter yerwendet werden. (D. R. P. 537 996 Kl. 26d yom 16/3. 1928, ausg. 9 /lli
1931.) D e e w s .

1. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Entfernen von Ammoniak, Schwefel-
wasserstoff und Cyanwasserstoff aus Kohlengasen. Man yerwendet NH3-Thiosulfat
u. NH3-Polythionat enthaltende Waschfll., wobei (NH4)2S04, S u. NH4CNS gewonnen 
werden. AuBer der zur Yólligen Absorption des H 2S benótigten Menge NH3 gibt man 
zu der Waschfl. noch weitere Mengen ŃH3, so daB auch der Cyanwasserstoff gebunden 
wird. Aus der Waschlauge erhalt man nach dem Verkochen u. nach dem Abfiltrieren 
des S eine Lsg., aus welcher durch fraktioniertes Eindampfen das (NH4),SO., u. NH4CNS 
gewonnen werden. (Holi. P. 25 474 vom 18/12. 1928, ausg. 16/11. 1931. D. Prior. 
21/12. 1927.) D e e w s .

Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., Bochum, Verfahren zur Reinigung von 
DestiUationsgasen von Schwefelwasserstoff, bei dem das Gas in mehreren Waschstufen 
mit verschieden starken Ammcmiaklsgg. gewaschen wird u. die ablaufenden Waschfll. 
der einzelnen Waschstufen getrennt gesammelt werden, dad. gek., daB das Kondensat 
der Eingangs- u. Ausgangswaschstufen je einem besonderen Abtreiber mit iiTaZfekołonne
u. Kiihler zugefuhit wird u. die hierbei gewonnenen ^łmwojiiafcwasserkondensate, yon
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denen die aus den Ausgangswascliern gewonnenen prakt. H,,S-hei sind, den Wasch- 
stufen wieder zugeleitet werden. (D. R. P. 539733 KI. 26d vom 23/10. 1929, ausg. 
1/12. 1931.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Enlschwefeln von Oasen mit 
hóhem Schwefelgehalt, insbesondere Hydrierungs- u. Crackgasen. Die H,S enthaltenden 
Gase werden mit bereits entsekwefelten Gasen verd. u. iiber den Kontakt geleitet, 
welcher z. B. aus akt. Kohle bestekt, der man zwecks Aktmerung bas. Substanzen, 
wie z. B. fliichtige Stickstoffverbb. naeli Art des NH4HC03 zusetzt. Enthiilt das Gas 
den Kontakt schadigcnde Substanzen, wio Bzl.-Kohienwasserstoffe, so ist eine Vor- 
reinigung, z. B. mit H2SO.,, erforderlich. Der Geh. des Gases an S soli nicht iiber 7 g 
jo cbrn betragen. S tatt der bereits entschwefelten Gase kónnen auch andere S-arme 
Gase zur Verdiinnung herangezogen werden. (F. P. 713 663 vom 23/3. 1931, ausg. 
31/10. 1931. D. Prior. 30/4. 1930.) D r e w s .

Soe. An. Hollando-Belge pour la Fabrication du Coke, Grivgnśe, Verfahren 
und Vorrichtung zum Regenerieren von mil Schwefelwasserstoff gesattigten Eisenerzen 
mitiels Luft, dad. gek., dafi der Inhalt der Reinigungskiisten innerhalb oder auBerhalb 
derselbon durchgeriilirt u. dann mittels oines Luftstromes dio Eisenoxydbldg. im 
Kasten durehgefiihrt r a d  (Zeichnung). (Ung. P. 102 785 vom 7/3. 1930, ausg. 15/6.
1931. Holi. Prior. 17/4. 1929.) G. K ónig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckliydrierung von Brenn- 
stoffen. Bei dem Verf. des Hauptpat. sollen ais Katalysatoren solche S-Vorbb. dienen, 
dio aus Metallen oder Oxyden durch Behandlung mit fluchtigcn <S-Verbb. in Ggw. von
I I2 erhalten wurden. Man arbeitet z. B. mit einem / / 2-Strom, dem H28, OS2, Mercaplane 
oder Thiophen zugesetzt sind. (F. P. 38949 vom 20/8. 1930, ausg. 10/8. 1931. D. Prior. 
31/8. 1929. Zus. zu F. P. 616 237; C. 1927. I. 1915.) D e r s in .

Standard-I. G. Co., V. St. A., Druckliydrierung fester Brennstoffe. Zur Druck- 
liydrierung von pulveriger Kohle dient ein senkrecht stehender Rólirenofen, in den 
oben die Kohle eingefiillt wird, wahrend I l2 von unten eingeleitet wird. Im Innem 
bewegt sich an einer senkrcchtcn Achse eine Verteilervorr., die die Kohle auf iiber- 
einanderstehende, tellerartige, gelochte Einsiitzc fallen liiCt, zwischen denen u. der 
Ofenwand ein ringformiger Raum verbleibt. Die Kohle durchwandert den Ofen von 
oben naeh unten u. wird unten ais Hydrierriickstand ausgetragen. (F. P. 712 617 
vom 4/3. 1931, ausg. 6/10. 1931. D. Prior. 5/3. 1930.) D e r s in .

Jerome John Morgan, A textbook of american gas practice; v. I, Production of manufacturcd 
gas. 2nd cd. Maplewood, N. J . : Author 1931. (978 S.) 8°. buck. S 8.— .

[russ.] Michaił Chasrojewitsch Schachnasarow, Gewinnung des Gasolins aus Erdgas. Moskau- 
Leningrad: Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1931. (64 S.) Rbl. 0.50.

XX IV . Photographie.
R. Hilsch und R. W. Pohl, Uber den photochemischen Elemenlarprozefl in ein- 

fachen Krystallen und den elektrischen Nachweis des latenłen Bildes. (Vgl. C. 1931.
II. 15. 2409.) Zusammenfassung der Verss. iiber den opt. u. elektr. Nachweis des 
latenten Bildes an KBr-Krystallen. Hinweis auf die Bedeutung der Verss. an Alkali- 
halogonidkrystallen fiir die Theorie des latenten Bildes der Silberhalogenide. (Ztsehr. 
wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 30. 255—61. Nov. 1931. Gottingon,
I. Physik. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

Otto Bartelt, Die Empfindlichkeitssteigerung infrarot sensibilisierter Platten durch 
Temperaturerhohung wahrend der Beliclitung. Naeh Feststellung der giinstigsten Arbeits- 
methode (Badezeit, Badtemp., A.- u. NH3-Geh. des Bades) fiir die Ultrarotsensi- 
bilisierung mit Neo-, Allo- u. Bubrocijanin wird im Wellenlangenbereich zwischen 
)1 9546 u. 10260 A fiir monocliromat. Licht der EinfluB der Temp.-Erhohung wahrend 
der Belichtung untersueht. Wahrend fiir die selbst sensibilisierten Platten (SCHLEUSS- 
NER, Moment, E is e n b e r g e r , Extrarapid) im allgemeinen ein JIaximum der Empfind- 
lichkeit bei 90° beobachtet wird, zeigen E astm an  K o d a k  Infrared-Platten ein Maximuin 
bei 60°. A g fa  Ultrarot-Platten zeigen keine Empfindlichkeitssteigerung durch Temp.- 
Erhóhung wahrend der Belichtung. Die Abnahme der Empfindlichkeit der sensi- 
hilisierten Platten durch Lagerung vollzieht sich relativ langsam. (Ztsehr. wiss. 
Photogr., Photophysik u. Photochem. 30- 261—71. Nov. 1931. Frankfurt a. M., Univ.- 
Sternwarte.) LESZYNSKI.
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Erwin Fuchs. Herslellung von Versuchsemulsionen. Bei Herst. von Vers.-Emul- 
sionen naeh KiESER (C. 1929. I. 962) treten oft Schwierigkeiten auf, wenn ein solcher 
Laboratoriumsvers. auf gróBere Emulsionsmengen angewendet werden soli. Naeh 
Verss. des Vf. lassen sieh diese Schwierigkeiten vermeiden, wenn man den WascliprozeB 
der Yersuchsemulsion dem in der Praxis verwendeten móglichst ahnlich macht, indem 
man die GroBe der Flasche der Emulsionsmengc anpafit u. auch die Erwiirmungs- u. 
Abkiililzeit riehtig beriicksichtigt. (Photogr. Industrie 29. 1215—16. 11/11.
1931.) " F r ie s e r .

G. Schick, Der Sicherlieitsrdntgenfilm. Die Fabrikation von Acetylcellulosefilmen
ist so weit vorgeschritten, daB Triiger u. Emulsion so aneinander angepaBt werden 
konnen, daB die Filme in bezug auf Empfindlichkeit u. Lagerbestandigkeit Celluloid- 
filmen ebenburtig sind. (Nitrocellulose 2. 199. Okt. 1931. Wien.) L eszynski.

Liippo-Cramer, Veranderlichkeit von Metolhydrocliinonlosungen. II. (I. vgl.
C. 1931. II. 369.) Naeh einer Besprcchung der Arbeiten von R z y m k o w sk i u . T a u sc h  
(C. 1931. II. 2823) uber die Entwicklungsbeschleunigung gealterter Entwickler konnte 
durch Verss. festgestellt werden, daB eine Steigerung der Entwicklungsgeschwindigkeit 
gegcniiber friscli angesetzten Metolhydrochinonsulfitlsgg. auch dann eintritt, wenn die 
sulfitfreie Lsg. an der Luft oxydiert u. das Sulfat erst nachher zugesetzt wurde. — Es 
wurde ferner der EinfluB der beiden negativen Katalysatoren Mannit u. Glyeerin, sowie 
von Hydrochinon, Metol, Brenzcatechin, HCl-Paramidophenol u. Resorcin auf die 
Autoxydation des Sulfits untersucht u. die Schwarzungskurven der so oxydiertcn Lsgg. 
naeh darauffolgendem Zusatz von l°/0 Amidol aufgenommen, wobei eine t)berein- 
stimmung mit dem analyt. Bofund festgestellt wrerden konnte. Eine Ausnahmo bildete 
das Paramidophenol, welches, trotzdem das Sulfit seiner Lsg. starker ais in den anderen 
Lsgg. war, keinc grofierc Entw.-Fahigkeit hatte ais die Lsg. ganz ohne Antioxydations- 
mittcl. — Es wird weiter die beschleunigendo Wrkg. von CuSO., auf die Oxydation der 
urspriinglichen Metolhydrochinonsulfitlsg. nachgewicsen. Bei Zusatz von Mannit wird 
dabei die Cu-Wrkg. vóllig zuriickgehalten, erst naeh langerem Stehen wird die Mannit- 
wrkg. aufgehoben. (Photogr. Industrie 29. 1188—90. 3/11. 1931.) K l e v e r .

E. Tausch, V eranderliclikeit von Metolhydrocliinonlosungen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die vorstehenden Befunde yon L u p p o -Cr a m e r  stehen naeh Ansicht des Vf. nicht im 
Gegensatz zu der Auffassung, daB die Steigerung der Entw.-Geschwindigkeit in erster 
Linie auf eine Zunahme der OH'-Konz. der oxydierten Lsgg. zuriickzufulircn soi, da 
bei den ohne Sulfit oxydierten Hydrochinonlsgg. mit der Ggw. von Hydrochinonperoxyd, 
Chinon, Oxychinon usw. zu rechnen ist, wrelche sich mit dcm vor der Entw. zugesetztem 
Sulfit umsetzen u. einen Teil des Alkali freimachen, so daB man zu einem iihnlichen 
Ergebnis gelangt, wie boi der gleiclizeitigen Oxydation. (Photogr. Industrie 29. 1320 bis 
1321. 9/12. 1931.) K l e v e r .

A. P. H. Trivelli und E. C. Jensen, Neue schleierrerliiilende Miltel in Enlwicklern. 
(Photogr. Industrie 29. 1162—66. 28/10. 1931. — C. 1931. II. 2549.) F k ie s e r .

H. Cuisinier, Direklc Herstellung warmer Tonę auf Positivemulsionen mit Schwarzem
Ton. Vf. bringt eine Reiho von Rezepten u. Arbeitsvorschriften fur die Warmtonentw. 
von Papierbildcrn u. Diapositiven. (Rev. Franęaise Photographie 12. 327—29. 344—45. 
1/11. 1931.) F r ie s e r .

Garrigue, Die Behandlung von Umkehrfilm. Yi. beschreibt dio Entw. von 
PATHE-Umkehrfilm. Es wird ein Paraphenylendiaminentwickler venvendet. (Rev. 
Franęaise Photographie 12. 329—30. 1/11. 1931.) F r ie s e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lichtempfindliches photo- 
graphisches Materiał mit Filterfdrbung, 1. dad. gek., daB die Oberflache der Emulsions- 
schicht- oder eine auf ilu- angebrachte IĆolloidschicht mit Hilfo von in organ. Lósungsmm.
1., wasserunl., aber zur Bldg. wasserlóslicher Alkalisalze fahigen Farbstoffen angefarbt 
ist. — Naeh den Unteranspruchen besteht die Kolloidschicht aus einem wasserunl., 
aber durch Alkalien o. dgl. wasserlóslich werdenden Itolloid. Die Farbstoffe konnen 
durch Nachbehandlung zerstórt werden. (D. R. P. 540183 IO. 57b vom 9/8. 1930, 
ausg. 8/12. 1931.) Gr o t ę .

Star Co., New York, iibert. von: John Helfrich, Westfield, New Jersey, Licht- 
empfindliche pliotomechanische Schicht, bestehend aus Schellack, Borax, Drachenblut, 
Ammoniumchromat u. Eosin. (A. P. 1 833161 yom 13/4.1927, ausg. 24/11.1931.) G r.
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