
Chemisches Zentralblatt.
9 0 5

1933 Band I. Nr. 7. 17. Februar.

A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
A. Quintana y Mari, J>ie scliraubenfórmige Anordnung der chemischen Elemente. 

E in period. System nacłi CHARLES JANET, das 92 Atomkerne mit ihren Planeten- 
systemen in schraubenformiger Anordnung darstellt. Zahlreiche grapii. Darstst. 
(Quimica c Industria 8 . 287—92. Nov. 1931.) G. W e i s s .

Willi Claus, Zur Kenntnis des Systems ,,Kupfer-Blei“ und verwandter helerogener 
Systeme. (Vgl. C. 1931. II . 2410.) (Kolloid-Źtschr. 57. 14— 16. Okt. 1931.) Co h n .

W. I. Nesterowa und N. N. Petin, Ober den Einflu/i eines zwischen zwei Flussig- 
keiten sieli verteilenden Sloffes auf die gegenseilige Lóslichkeit der beiden Fliissigkeilen. 
Ais Fl.-Paar von beschriinkter gegenseitiger Lóslichkeit wurde A.-W. gewahlt, ais 
Zusatzstoff diento 1. das in beiden Pil. zl. Fe(CNS)3, 2. das in A. 11. u. in W. swl. J 2,
з. das in W. 11., in A. unl. NH 4CNS. Die Lóslichkeitsbestst. wurden naeh der volumetr.
Methode von I. A. K AB lu k o  w  (C. 1925. II. 1247) ausgefiihrt. Es wurde festgestellt, 
daB bei Zusatz von Pe(CNS)3, dessen VerteiIungskoeff. stark temp.- u. konz.-abhangig 
ist, die gegensoitigo Lóslichkeit von A. u. W. keine Anderung erfahrt. J 2, dessen Ver- 
teilungskoeff. temperaturunabhangig ist, siob aber m it der J 2-Konz. ilndert, bat 
ebenfalls keinen EinfluC auf die gegenseitige Lóslichkeit von A. u. W. Im  Falle des 
nur in W. 1. NH 4GNS-Zusatzcs ist eine Wrkg. nur bei hohen Salzkonzz. zu beobachten, 
wobei nur die Lóslichkeit des W. in A. davon betroffen wird, nicht aber diejenige 
von A. in W. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 272—78. 1931. Moskau, Labor. 
f. anorgan. u. physikal. Chemio d. I. Chem. Inst.) G u ria n .

M. Crespi, Geomelrische Chemie. Graphische Methoden zur Berechnung von Kon- 
slanten. II. Uniersuchung der Funktion y  =  [1/(1 +  i/^o) ] 1 ' 1" - 11 ols Gleichung der 
chemischen Kinelik. (I. vgl. C. 1930. II. 3696.) Naeh der „Methode der Winkelkoeff.“ 
ergibt siob aus der Gleichung y — [1/(1 +  VT0)3l/("_ u der mehrmolekularen Itkk. 
fur log d y/d t einc Gerade m it dem Winkelkoeff. n  u. dem Ordinatenursprimg
—log {n —  1) t 0. Die Ordnung n  der Rk. lalit sieli graph. ermitteln m it Hilfe der
„Methode der geometr. Progressionen“ durch die Gleichungen:

(yolyi) =  (yjy-i) =  . . .  =  ?•> i  u.
(k  — Q  =  (< 3 — <2)/(* 2 — y  =  • ••  =  r " - ł ;

es werden die jedem y-Wert entsprechenden Zeiten l aus der y/t-K urve bestimmt, aus 
dem Mittel der Zeitąuotienten ergibt sieli der Exponent (n — 1). Die Methode laBt sieli 
auch yereinfachen durch Konstruktion der Kurve der Funktion:

tl — r n_ 1 10 +  t 0 (rn~ 1 — 1 )
и. Best. des Winkelkoeff. rn _ 1  u. des Ordinatenursprungs t0 ()',,_I — 1). Eine „ge-
mischte Methode“ ergibt sieli aus der Gleichung:

y/d <)] =  (» — 1 ) < +  (n — 1 ) r0; 
danach lassen sieli aus den einfach zu bestimmenden (Juotienten y : d y/d t ais Or- 
dinaten u. den Zeiten ais Abszissen die Konstanten einer linearen Zeitfunktion er
mitteln u. hieraus n  u. r0. (Anales Soe. Espanola Fisica Quim. 29. 571—83. 15/10. 
1931. Madrid.) R. K. M u l le r .

T. B. Douglas, Kinetik der Reaklion zwischen Kaliunipersulfat und Nalrium-
thioplienolat. Es wird die Gcschwindigkeit der Rk. zwischen A'„S2Oa u. C JL fiN a  in 
alkal. Lsg. untersucht. Obgleich stocliiometr. die Rk. trimolekular ist, weisen die 
gemessenen Werte auf eine bimolekulare Rk. hin. Die aus der einfaelien ldnet. Gleichung 
gowonnenen Werte fur die Gcschwindigkeitskonstante variieren in mehr oder weniger 
regelma(3iger Weise m it der OH'-Konz. u. der Konz. der beiden Reagenzien. Zur Er- 
kliirung dieser Anomalio fiihrt Vf. eine Ilypotheso an, welclie eine durch Komploxion- 
bldg. gesteigerte Aktivierung annimmt. (Journ. physical Chem. 35. 3280—85. Noy. 
1931.) Co h n .
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Franz Simon, tjber den Zusland der unterkulilten Flussigkeiłen und Oldser. Vf. 
begriindet seinc Ansicht: Dic unterkiihłte FI. befindet sich im inneren thermodynam. 
Gleichgewickt, das Glas nicht. Vóllige Unordnung kann in einer FI. nicht horrschen, 
da den Molekeln dickt iiber dem F. nur ein unwesentlich groBerer Raum zur Verfugung 
steht, ais in dem dichtgepackten Krystall. Der Verlauf der Entropie mit der Temp. 
wird fur FI., Glas u. Krystall betraehtet. F ur fl. u. festes He strebt die Entropie- 
differenz m it sinkender Temp. dcm Werte Nuli zu, d. h. am absol. Nullpunkt ist der 
Ordnungszustand in der Fl. u. dem Krystall der gleiohe. Bei Glasern tr it t  stets bei einer 
bestimmten Temp. („Einfriertemp." T c) ein starker Abfall der spezif. Warme u. deut- 
liehe Anderung anderer Eigg. auf. Veranderungen in der Substanz, die eine niehtelast. 
Verlagerung des Mol.-Mittelpunktcs bzw. einer ausgezeiehneten Achse der Moll. zur 
Voraussetzung baben, sind oberhalb T c durehfiihrbar, unterbalb T c nicht. Jene Temp. 
ist streng genommen ein ldeiner Temp.-Bereicb. Von T c an blcibt die Entropiedifferenz 
zwisehen amorpbem u. krystallin. Stoff (z. B. Glycerin) bis zuin absol. Nullpunkt fast 
konstant, wahrend er oberhalb T c regelmaBig mit der Temp. ansteigt. Obcrhalb T c 
ist Cv von amorphem Glycerin um mindestens 15 cal grofier ais fiir krystallines; wahrend 
der Rotationsanteil hoclistens 6  cal ausmaeht. Oberhalb T c andert sich eben der Ord
nungszustand mit steigender Temp., bei T c nicht mehr, da friert der Ordnungszustand 
ein. Unterhalb T e will das Glas in den Zustand des der betreffenden Temp. ent- 
sprcchenden inneren thermodynam. Gleiehgewichts libcrgehen, was aber eine unendlich 
lange Zeit erfordert. Ein Glas ist also thermodynam. unbestimmt. DaB man bei (ein- 
gefrorenen) Glasern rine endlichc Entropiedifferenz gegen don Krystall findet, ist also 
kein Widerspruch gegen das N ernstsc Iic  Theorem. Auf reversible Yeranderungen 
an Glasern (elast. Verriickungen, dielektr. oder magnet. Polarisation) kann man die 
thermodynam. Gleichgewichtsbetrachtungen anwenden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
203. 219—27. 30/12. 1931. Breslau, Techn. Hochsch., Physikal.-chem. Inst.) W. A. Ro.

Frederick G. Germuth, Die Loslichkeiten von Alkalibromiden und -fluoriden in  
wasserfreiem Methanol, Athanol und Butanol. Die bisherigen Daten streuen, wohl weil 
kleine Mengen W. die Lósliehkeit stark andern. Die Titration der Bromide geschieht 
m it AgNOj u. Tetrabromfluorescein nach Verdiinnen mit W.; die Butanollsgg. werden 
yorher eingedampft; die Fluoride werden durch Eindampfcn bestimmt. Untersucht 
werden in allcn 3 Alkoholen: NaBr, KBr, NaF u. K F zwisehen 20 u. 55°. Die Loslich- 
keit von NaF nimmt stets mit steigender Temp. zu, K F  ist in Butanol unl., sonst nehmen 
die Loslichkeiten meist mit steigender Temp. ab, KBr u. NaBr in A. zeigen bei 40 bzw. 
45° ein Maximum, ebenso NaBr in Butanol. Dio Lósliehkeit jedes der 4 Salze sinkt mit 
stoigendem Mol.-Gew. des Alkohols. (Journ. Franklin Inst. 212. 343—49. Aug. 1931. 
Baltimore, Bur. of Stand., Dis. of Research.) W. A. RoTII.

Felix Ehrlich, Ober die Beeinflussułig des Kryslalhoachslums von Salmiak durch 
Pektin. (Vgl. C. 1931. I. 1299.) Im AnsehluB an die Verss. von SE1DLER (C. 1928. 
II. 281) beschreibt Yf. dio unter Zusatz von Holzausziigen, Pektinsaurelsgg. u. Tetra- 
galakturonsaure a in Ggw. von etwas HC1 erhaltenen NH 4C1-Krystalle. Dio grofiten 
Krystalle (bis iiber 2 m lang) werden gewonnen durch Zusatz von 0,03% Pektinat oder 
freier Pcktinsiiure vor der langsamen Abkiiblung der 90° w. Lsg., es werden kierbei 
durchsichtige Krystalle in Form von beiderseits zugespitzten SpieGen m it guter Flaohen- 
ausbildung besonders an den Spitzen erhalten, teilweise auch schon ausgebildete 
Krystalle in der GroBe der ublichen „Hundeziihne“ . Mit Tetragalakturonsaure a ent- 
stehen wesentlich kleinere, porzellanartig getriibte Krystalle mit unregelmaBigem Aus- 
sehen, starken Yerwaehsungen u. undeutlieher Flacbenausbildung. Es seheincn be- 
stimmte gesetzmaBige geometr. Beziehungen zwisehen den Dimensionen eines JIol. 
oder Mol.-Aggregats des beeinflussenden Stoffes u. den Dimensionen bestimmter Netz- 
ebenen (Fliichen) des Krystallgitters der beeinfluBten Substanz zu bestehen. Eine 
ahnliche KrystallvergroBerung wie bei NH 1 C1 hat SEIDLER auch bei NH,Br, (NH.,)„SO,,, 
KC1, K N 03, BaCl2, H ,B 0 3 u. bei Osalsaure u. Anilinehlorhydrat beobachtet. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 203. 26—38. 30/12. 1931. Breslau, Univ., Inst. f. Biochem. u. 
landw. Techno!.) R. K. M u l l e r .

Malcolm Percival Applebey und Herbert Marcus Powell, Der Poły mor phi smus 
von Bleimonoxyd. An der roten Form des PbO wurden krystallograph. Messimgen 
ausgefiihrt. Fcrner wurde eine mkr. Unters. von nach versehicdcnen Methoden ge: 
wonnenem, gelbem u. rotem PbO vorgenommen, die D.D. bestimmt u. die Lóslich- 
keiten in NaOH (bis zu 20-n.) bei 84° u. bei 20° gemessen. Es konnten keinerlei be- 
stimmte Anzeichen fiir die Existenz einer s c l i w a r z e n  M o d i f i k a t i o n  auf-
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gcfunden werden. Die schwarze Farbę gewisser PbO-Sorten ist durch die Anwcsenheit 
von metali. Pb bedingt; ca bildct sich durch Einw. von Warmo oder Licht auf dio 
rote oder gelbe Form, falls diese von ihrer Herst. ber Alkali enthalt oder naehtraglich 
mit Alkali bcbandelt wurde. Alkali f r e i e s PbO wird nicht gescliwarzt. Auch andero 
Farbvarietaten (griin, dunkelrot) sind durch Geh. an metali. Pb zu erklaren. (Journ. 
chem. Soc., London 1931. 2821—29. Okt. Oxford, Anorgan.-ebem. Lab. u. Abt. f. 
Mineralogie.) SKALIKS.

Erich. Pietsch und Edith Josephy, Zur Topochemie der Korrosion und Passivitat. 
I. Versuch eincr DarsteUung der łheorelischen Grundlagen. Nach einer Begriffsbest. 
der Korrosion wird ein kurzer geschichtlicher Ubcrblick in kulturhistor., wissenschaft- 
licher u. techn. Hinsiclit gegeben u. auf die groCe wirtschaftliche Bedeutung der Korrosion 
u. ihrer Verhiitung, sowie auf die Priifmethoden der Korrosion hingewiesen. Die wich- 
tigsten Theorien der Korrosion (Theorie des Massenwirkungsgesetzes, Diffusionstheorie, 
elektrochem. Theorie u. Theorie der Lokalelemente) werden diskutiert, wobei besonders 
dio Punkte aufgewiesen werden, die auf rein elektrochem. Grundlage keine befriedigende 
Deutung erfahren. AuBerdcm wird gezeigt, daB sich samtliche bestehenden Theorien 
nicht m it dem Primarvorgang der Korrosion befassen, da sie melir statist. A rt sind. 
Fur diesen Primarvorgang •wird, ausgehend vom molekularkinet. Standpunkt, ein 
Erklarungsvers. auf ąuantenmechan. Grundlage gegeben. Es wird angenommen, daB 
der Primarvorgang der Korrosion in einer Adsorption an aktiven Inkontinuitaten der 
Oberflache besteht. Ais solehe Inkontinuitaten sind flir den Fali des einheitlieh kry- 
stallinen Materials dio energet. bevorzugten Krystallkauten u. -ecken, fur don Fali 
des polykrystallinen Materials bei homogener Grundsubstanz dio Korngrenzen zwischen 
Kornern gleielior Zus., bci heterogenem Grundmaterial daneben dio Phasengrenzen 
zwisehen ehom. ungleichwertigen Komponenten, daneben in samtlichen Fiillen die 
durch mechan. Beanspruchung bedingten Enorgiedifferenzen benaohbarter Oberflaclien- 
bezirke anzusehen. Somit stellcn die Korrosion u. aueh die Passivitilt nur Spezialfiille 
einer heterogenen Rk., ebonso wie die lieterogene Katalyse, dar, wio an Hand eines 
Schcmas gezeigt wird, das alle Wechselwirkungsmógliehkeiten zwischen einer festen 
Oberflache u. den Partikeln der sie begrenzenden Gas- oder Fliissigkeitsphase umfaBt. 
Wiihrend aber im Fali der heterogenen Katalyse die Rk. im allgemeinen die Bindungs- 
festigkeit der Katalysatormolekel im Gitter nicht stórt, fiihrt im Fali der Korrosion 
die Adsorption der Molekel des Lósungsm. zu einer so starken Verstimmung der Metall- 
molekel gogonuber iliren Gitternaehbarn, dafi sie aus dcm Gitterverbande ausscheidet 
u. in die Flussigkeits- oder Gasphase hineindiffundiert. Im  Falle der Passm tiit wird die 
aktiye Oberflache durch Partikel lióheren Adsorptionspotentials bloekiert u. somit die 
Adsorption der korrodierenden Medien verhindert. Messungen des Adsorptionspotentials 
sind also fiir die Erkennung der Korrosions- u. Passiyitatsphanomene von groBcr 
Wichtigkeit.

Zum SchluB wird auf dio enge Vorknupfung zwischen Passm tat, Uberspannung 
u. katalyt. Wirksamkeit der Oberflache hingewiesen. Hierbei wird unter Auswertung 
eigener u. fremder Ergebnisso festgestellt, daB der katalyt. Effekt der Metalle bei der 
Rekombination der H-Atome der Wasserstoffiiberspannung an densclben Metallen 
umgekehrt proportional ist. So zeigt in der Reilie Pd, Ag, Cu, Pb, Tl das Pd mit der 
Uberspannung 0 den gróBten katalyt. Effekt. (Ztschr. Elektrochem. 37. 823—38. 
Nov. 1931. Berlin, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) ROMAN.

Erich Pietsch, Bruno GroBe-Eggebrecht und Wadim Roman, Zur Topochemie 
der Korrosion und Passwitat. II. Untersuchwig des Primdraktes der Korrosion an 
Weicheisen. (I. vgl. vorst. Ref.) Weiclieisenproben aus sehr dichtem Materiał, die 
infolge sorgfaltiger Behandlung eine weitgeliend homogene Oberflache aufweisen, 
werden von 0,5 bis 9°/o'g- H 20 2 nicht angegriffen, u. es findet an der homogenen Ober
flache auch kein H 2Oa-Zerfall statt, wie durch Mikrotitration der H 20 2-Lsgg. m it KM n04 

festgestellt wurde. £>io Oberflache der Proben zeigte auch nach einer Versuehsdauer 
von 24 Tagen keinen mkr. feststcllbaren Angi-iff. Dieser Befund andort sich nicht durch 
Zugabe organ. Saurcn zur H 20 2-Lsg. Nach Zugabe von Viooo'n - HC1 erfolgt jedoch 
nach kurzer Induktionsperiodo Rostangriff; dosgleichcn in H 20 2 -freiem, reinem dest. W. 
In  wss. Lsgg. aliphat. Sauren bleiben dio Proben um so liinger angriffsfrei, jo groBor 
die Zahl der C-Atome der Saure ist. Im Falle nicht vollkommen homogener Proben- 
oberflache erfolgt auch in reinem H 2 0 2 verhiiltnismaBig bald Rostbldg. — Auf Grund 
des experimentellen Materials wird in Obereinstimmung m it der im vorst. Ref. wieder- 
gegebenen Theorie festgestellt, daB die Rostbldg. an Korngrenzen oder energet. iilmlich
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ausgezeiehneten linearen Inkontinuitaten wie beispielsweise Lunkem, Kratzern oder 
besonders an der Grenzlinie Metall/(indifferente Substanz hoher Oberflachenspannung) 
beginnt u. von da aus bei langer dauerndem Angriff auf das Korn ubergreift. Im Talie 
des Rostangriffs an Lunkem inmitten sonst sehr homogener Oberflaehe friCt der Rost 
iu den Lunker hinein u. wachst ais Film in dio Lsg.; ahnlich an der Grenzlinie Metali/ 
Paraffin. — Fiir die Rostbldg. u. Passm erung wird eine Deutung auf ąuantenmechan. 
Grundlage gegeben, wobei angenommen wird, daC bei Ggw. freier O-Atome (durcli 
Zerfall des H 20 2 diese bevorzugt adsorbiert werden u. durcli Blockierung der Oberflaehe 
Passm erung bewirken, wahrend dio durcli organ. Sauren hervorgerufene Passm erung 
melir salzartigen Charakter tragt. Die Adsorption der H 20-Molekel erfolgt bevorzugt 
bei Fehlen von bloekierenden O-Atomen (H20 2) oder bei Eimy. von HC1, das die 
blockierende O-Schicht zerstćirt u. fiihrt zur Bldg. des Schwingungsverbands Fe/H 20 , 
der sich mit weiteren H 20-Molekeln bzw. H-Ionen umsetzt u. unter Mitwrkg. des 
molekular gel. 0 2 Rost bildet. — Losungsverss. am gleiehen Materiał in verd. Schwefel- 
saure ergeben in Ubere ins t i m m ung m it der Theorie lineare Abhangigkeit der gel. Menge 
von der Korngrenzenstreeke. (Ztschr. pliysikal. Chem. Abt. A 157. 363—88. Okt. 1931. 
Berlin, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) ROMAN.

Allan R. Day, Katalylische Ozydalion von Athylalkóhól. In  Fortsetzung friiherer 
Yerss. iiber das Verh. seltener Erdoxydo im Yergleich zu CuO ais Katalysatoren fiir 
dio Dampfphasenoxydation von Athylalkohol (vgl. C. 1930. II . 2865) wird der EinfluB 
von Sm20 3 auf dio katalyt. Eigg. von metali. Ag boi der Osydation von A. in einem 
Luft/A.-Gemisch untersucht. — Ais Katalysator wurde auf Bimssteinpulver niedor- 
gesclilagenes Ag, dom wechsclnde Mengen Sm.,03 zugesetzt waren, benutzt. Der K ata
lysator wurde auf 350° vor dem Einleiten des A./Luftgemischos erliitzt; die Rk.-Warme 
reichto dann zur Aufrechtorlialtung der einmal eingeloitetcn Rk. aus. Die Katalysator- 
tempp. sehwankten wahrend der Verss. zwischen 370—480°. Die Luft/A.-Gemischo 
wurden in einem Verdampfer, der in einen Thermostaten eingobaut war, liergestellt. 
Bei einer Thermostattemp. von 54° wurden die hoehsten Ausbeuten an Acetaldehyd 
erzielt n. zwar bei einer Katalysatortemp. von ca. 370° (~ 78—92% CH3CHO je nach 
Sm ,0 3 -Zusatz). Diese Ausbeuten nahmen m it sinkender Temp. des Thermostaten u. 
m it steigender Temp. des Katalysators ab. Kleino Zusiitzo von Sm20 3  (0,25—0,5°/0) 
steigern die CH3 CHO-Ausbeutcn ein wonig. Die Anwesenlieit groCerer Gehh. an 
Sm20 3 (1%  u- 5%) im Katalysator verursacht eine merklicho Abnahme der CH3CHO- 
Ausbeuten. (Journ. physical Chem. 35. 3272—79. Nov. 1931.) Co jix .

E. Javet, Agenda Dunod. Chimie, 1932. 51. ćd. Paris: Dunod 1931. (XXIV, 606 S.) Rei.: 
2 0  fr.

[russ.] K onstantin Alexandrowitsch K rakau und N. A. W achramejew, Gleiohgewichts- 
diagramm des Systems Bleioxyd-Siliciumdioxyd. Leningrad: Staatl. opt. Inst. 1931. 
(33 S.) Rbl. 1.50.

Fritz Paneth, t)ber die erkenntnistheoretische Stellung des chemischen Elementbcgriffs. 
Vortr., geh. am 12. Juli 1931 in offentlicher Sitzung d. Konigsbcrger Gelehrten-Ges. 
Halle: Kiemeyer 1931. (25 S.) 4°. =  Schriften d. Kónigsberger Gelehrten-Ges. Natur- 
wiss. KI. Jahr 8 , H. 4. M. 2.—.

Aj. A tom struk tu r. R adiochem ie. P hotochem ie.
K. K. Mukherjee, Korrespondenz zwischen Wellen- und Idassischer Mechanik. 

(Vgl. C. 1930. I. 2353.) (Physikal. Ztschr. 32. 485—87. 1931. Calcutta, Pliysikal. 
Lab.) L e s z y n s k i .

N. H. Frank und L. A. Young, Durćhgang von Elektronen durcli Polential- 
schwellen. Es wird gezeigt, dafi die Anwendung der W e n t z e l -K r a m e r s -B r i l l o u in - 
schen Naherungslsg. der Wellengleichung auf den Durćhgang von Elektronen durcli 
Potontialschwellen zur einfachen Ableitung von Formeln fiir den Ubergangskoeff. fiihrt. 
Die Methode kann auf Potentialsehwellen beliebiger Form angewandt werden. (Physical 
R cy. [2] 38. 80—86. 1/7. 1931. Massachusetts Inst. of Technol.) D id l a u k is .

Eduard Hertel und Kurt Schneider, Vber den strukturellen Feinbau einer kryslalli- 
sierten organischen Molekuherbindung vom Typus A B 2. (Vgl. C. 193 1 .1. 1063. II. 2265.) 
Die rontgenograpli. Strukturanalyse der in gelben diinnen Nadeln im triklinen System, 
krystallisierenden Molekiilverb. Stilben—2-Trinitrobenzol (F. 120°, D. 1,41) ergab fiir 
die Kantenlangen der 2 Moll. enthaltenden Elementarzelle folgende Werte: J a =  12,7, 
Jb — 15,4 u. J c =  7,7 A. Im  Einklang m it den chem. Eigg. der Moll. u. ihren Ab- 
messungen sowie den rontgenograpli. Ergebnissen gelangt man zu der Yorstellung,
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duB im Krystallgittcr der Molekiilverb. dic Stilbenmoll. in ident. Lage in eincr Ricli- 
tung [1 0 0] einander folgen, wahrend in den Richtungen [0 1 0] u. [0 0 1] die An- 
ordnung so ist, daB die Bzl.-Ringe der Stilbenmoll. m it Trinitrobenzolmoll. abwechseln. 
In  analoger Weise ist jedes Trinitrobenzol von 4 Bzl.-Ringen umgeben, die vier ver- 
sehiedenen Stilbenmoll. angehoren. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 15. 79—83. 1931. 
Bonn, Univ., Cliem. Inst., Physikal.-chem. Abt.) K le v e r .

F. M. Jaeger und J. E. Zanstra, Die Kryslallslruklur von Slickstofftelrasulfid 
und Tetrahydrostickstofftelrasulfid. Die Strukturen von K.,S4 u. H 4N4 S4 werden rónt- 
genograph. bestimmt u. ausfiihrlicli diskutiert. Der Vergleich der beiden Strukturen 
zeigte, daB die Packung im H 4N,,S4 loser ist, ais im N 4S4. Die ermittelten Gitter- 
konstanten des N4 S4 sind: a =  8,87, b — 8,47 u. c =  7,2 A, die Elementarzelle enthalt
4 Moll. Raumgruppe F h1. Fiir H 4N4S4 sind die Gitterkonstanten: a — 12,08, 6  =  6,76, 
c =  7,86 A. Die Elementarzelle enthalt gleichfalls 4 Formelgewichte. Raumgruppe 
gleichfalls F h 1. Beziiglieh der ausfiihrlichen Diskussion der Atomlagen vgl. Original. 
(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 34. 782—807. 1931. Groningen, 
Univ., Lab. f. anorgan. u. physikal. Chem.) K le v e r .

W. H. Zachariasen, Die Brecliungsindices der Kaliumchloratkrystalle und die 
Struktur der Cl03-Gruppe. Nach der von B r a g g  entwickelten Methode wurden die 
Breehungsindiees der KC103-Krystalle aus der Atomanordnung bereclmet. Die Be- 
reehnung ergab eine Ubereinstimmung m it der beobachteten Dipolbrechung, wenn 
die H 6 lie des Cl+6-Dipols iiber der Ebene der O-Ionen 0,99 betragt. Die Rontgenbest. 
ergab eine Verschiebung von 0,49 A. Da die Streukraft fiir Rontgenstrahlen fast 
vollig von den K- u. L-Elektronen abhangt, gibt die Rontgenmethodc die Lage 
des Ćl+7-Kerns an, wiihrend die opt. Bestst. die Lage des Dipols festlegen, woraus 
folgt, daB der Dipol dureh die Versehiebung des Kerns u. der beiden auBeren Elek- 
tronen gebildet wird, d. h., daB die beiden Valenzelektronen Cl+B gegen den Kern in 
der von der Sauerstoffobene wegweisenden Richtung verselioben sind. (Physieal Rev. 
[2] 37. 1693. 1931. Chicago, Univ.) K l e v e r .

Dorothy Heyworth, Die Kryslallslruklur von Arsenlrijodid, A sJ3. (Vgl. C. 1931.
I. 214.) L aue-, Pulver-, Schwenkaufnahmen. Schichtgitter der Raumgruppe C3i2. 
GróBe des Elcmentarrhomboeders: r =  8,25 A; a =  51° 20'. Inhalt 2 Moll. As in 
± u u u ,  wo u  =  60°; J  in ±  x y z, ± 2  x y, ±  y  z z , x =  152°, y  =  28°, z =  —90°. 
J-Ionen in hexagonal-dichtester Packung, As von 6  J-Ionen umgeben. Kiirzeste 
Entfernung zwischen J-Ionen: 4,28 u. 4,13 A; zwischen As u. J  ungefahr 2,97 A. 
(Physieal Rey. [2]. 38. 351—59. 15/7. 1931. Univ. of Chicago, Ryerson Physieal 
Lab.) : B " S k a lik s .

Eduard Hertel, Die Struktur der Schwefeljodidverbindungen. I. Die Schwefel- 
rerbindungen der Trijodide. Die rontgenograph. Strukturanalyse von CHJ3-3SB ergab, 
daB die Verb. im trigonalen System krystallisiert. Wahrscheinliche Raumgruppe C2vl. 
Die Abmessungen des einFormelmol. enthaltendenElementarkorpers sind: J a =  14,1, 
J b — 24,4 u. J c =  4,44 A. Die S-Moll. S8 haben die Mindestsymmetrie C, u. sind 
keine linearen Gebilde. — Die Róntgenogramme der Verb. A sJ3-3Ss zeigten eine 
weitgehende Analogie mit denjenigen von CHJ3 -3S8. Wahrseheinliche Raumgruppe 
Cs, , 1 oder D3lj1. Die Dimensionen des trigonalen, ein Mol. enthaltenden Elementar
korpers sind: J a =  14,2, J b =  24,6 u. J c — 4,48 A. — Die therm. Analyse nach der 
Auftau-Schmelzmethode ergab fur das System CHJ3-AsJ3 keine Mischkrystallbldg., 
das Zustandsdiagramm weist nur zwei Asto der F.-Kunre u. ein einfaches Eutektikum 
auf. Die S-Verbb. von CH J3 u. AsJ3  bilden dagegen eine luckenlose Reihc von Misch- 
krystallen, wie durch priiparative Darst. sowie dureh Aufnahme des Zustandsdiagramms 
gezeigt werden komite. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 15. 51—57. 1931. Bonn, 
Univ., Chem. Inst., Physikal.-chem. Abt.) KLEVER.

M. L. Huggins und B. A. Noble, Die Kryslallslruklur vou Jodoform. Die An- 
ordnung der J-Atome im CHJ3 wurde rontgenograph. unter Anwendung der L aue- 
ii. Schwenkkrystallmethode bestimmt. Die hexagonale Einheitszelle besitzt die 
Dimensionen a =  6,818 u . c =  7,524 A u. enthalt 2 Moll. Die Raumgruppe ist C6G. Die 
Anordnung der J-, C- u. H-Atome ist im Original angegeben. Die S truktur wird 
insbesondere dadurch gekennzeichnet, daB die groBen J-Atome die Tendenz haben, in 
dichtester Packung zusammenzutreten u. die H-Atome von J-Atomen umgeben 
werden. (Amer. Mineralogist 16. 519—25. Nov. 1931. Stanford Univ.) K le v e r .

Nelson W. Taylor, Eine Rontgenkamera fiir Pulveraufnahmen bei beliebiger Tem
peratur. Eine zylindr. Kamera fur Aufnahmen bei Tempp. bis 1000° oder herab bis zu
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der von fl. Luft wird beschrieben. Der in sehwarzes Papier (0,1 mm dick) gepackte 
Film wird von auBen um zwei iibereinander angeordnete Hohlzylinder (AuGendureh- 
messer 57,1 mm) aus Messing gelegt u. duroh Gummiringo festgehalten. Zwischen 
den Hohlzylindern trifffc der Róntgenstrahl auf die in der Zylinderaehse befindliclio 
Substanz u. wird gestreut. F iir Aufnahmen bei kohen Tempp. wird die Substanz 
auf einen elektr. geheizten Draht aufgetragen. (Kev. scient. 2. 751—55. Nov. 1931. 
Minneapolis, Univ. of Minnesota.) S k a l ik s .

W. C. Pierce, Die Wirkung der allgemeinen Stralilung bei der Beugung von Róntgen- 
strahlen an Fliissigkeiten. Friihere Unterss. haben gezeigt, daB die von einem einzigen 
Filter durehgelassene (harte) allgemeine Strahlung bei der Beugung an Fil. einen 
„inneren Ring“ lierrorbringen kann. Die Grofie dieses Effektes wird nach der Filter- 
methode von R oss (vgl. C. 1928. II. 1063) unter Anwendung von Sr- u. Zr-Filtern 
mit der Strahlung einer Mo-Rohro (75 kV) untersueht. Zugleieh sollte die Brauch- 
barkeit der Methode gepriift werden. Streuende Fl.: n-Hcxylalkohol. — Das durch 
die weiCe Strahlung verursachte Beugungsbild weist ein scharfes Intensitatsmaximum 
bei einem Winkel auf, der dureh die effektive Wellenliinge der Strahlung gegeben ist. 
Die von demZr-Filter durehgelassene Strahlung enthalt mehr allgemeine ais charakterist. 
Strahlung. Durch kombinierte Anwendung der beiden Filter lassen sieh die Effekte 
der allgemeinen u. der charakterist. Strahlung gut unterscheiden. (Physieal Rev. [2] 38. 
1409—12. 15/10. 1931. Univ. of Chicago.) S k a l ik s .

W. C. Pierce, Effekte hóherer Ordnung bei der Beugung von Rontgenstralilen durch 
Fliissigkeiten. Mit einem Ionisationsspektrometer wurde die Beugung von Mo K  a- 
Strahlen (erhaltcn nach der Methode der „ausgeglichenen Filter", vgl. yorst. Ref.) an 
CGllt CHCl3, CeH0, Lsgg. von  CC14 in B zl., o-D iehlorbenzol u. m-Dichlorbenzol gemessen. 
Es wurde allgemein ein fiir die Fil. charakterist. Hauptmaximum der In tensitat fest- 
gestellt, ferner zeigten die Halogenverbb. ein zweites Maximum bei groBen Winkeln. 
Da dieses 2. Maximum fur reines CC!,, u. fiir CC14 in Lsg. gleich ist, wird angenommen, 
daB es zu einer inneren Interferenz gehort, herruhrend von der Streuung an den Cl- 
Atomen. Es stimmt nahezu iiberein m it dem ersten Maximum der Interferenz an gas- 
formigem CC14 (DEBYE). D oeh ist eine quantitative Anwendung der D e BYEsehen  
Theorie nicht moglieh, weil die Lago der Maxima durch tJberlagerung der diffusen 
Streuung des Losungsm. verfalscht wird. (Physieal Rcv. [2] 38. 1413—19. 15/10. 1931. 
Univ. of Chicago.) S k a l ik s .

L.M. Mott-Smith u n d  G. L. Locher, Ein neues Experiment iiber Phanomene der 
kosmischen Strahlung. (Vgl. C. 1932.1. 347.) E m o W lLSO N -K am m er wurde m it G e i g e r - 
M ULLER-Zahlern in solcher Weise ko m b in ie rt, daB einzelne Partikel der S tra h lu n g  in 
beiden App. glcichzeitig untersueht werden konnten. Eine R?iho von Expansions- 
au fn ah m en  w urde hergeste llt, die eine sichere Zuordnung einer Ionenspur in d e r  
Expansionskammer zu der en tsp rechenden  Entladung im GElGER-M uLLER-Zahler er- 
laubten. Es wurde festgestellt, daC die zu den Entladungen im Zahler gehorenden 
Ionenspuren der W lLSO N -K am m er denjcnigen ahnlich sind, die von schnellen |3-Strahlen 
radioakt. Ursprungs hervorgebracht werden. Dieses Resultat besagt in t)bereinstimmung 
m it fruheren Annahmen, daG die Koinzidenzeffekte in den Ziihlern du rch  ionisierende 
Partikel yerursacht werden. Die gegem\artig beste A nnahm e scheint die von Elektronen 
hoher Energie zu sein. Die M oglichkeit d e r  Erklarung d e r E ffek te  d u rch  P h o to n en  
scheint ausgeschlossen zu sein. (Physiea l Rev. [2] 38. 1399— 1408. 15/10. 1931. The 
Rice Inst.) S k a l ik s .

T. E. Phipps und O. Stern, Ober die Einstellung der Riclitungsąuantelung. Im 
ersten Teil der Arbeit diskutiert O. S t e r n  die Anderung der Richtungsquantelung 
(„Umklappen der Atome“) bei Drehung des magnet. Feldes. — Im zweiten Teil be- 
schreibt PnilTS  Verss., die nicht zum Nachweis von umgeklappten Atomen fiihrten. 
(Ztsehr. Physik 73. 185—91. 2/12. 1931. Hamburg, Inst. f. physikal. Chem.) S c h n u r m .

Fred M. Uber, Absorptionskoeffizienten des Quecksilberdampfes fiir Róntgenstrahlen 
im Oebieł der Diskonlinuitatcn seiner L-Absorption. Ein App. wird beschrieben, der fiir 
Absorptionsmessungen bis zu 2 u. mehr A geeignet ist. Der Absorber in Form von 
uberhitztem Dampf, dessen D. unter Annahme der Richtigkeit der idealen Gasgesetze 
berechnet wurde, befand sieh in einer ganz aus Glas gebauten Kammer. — Die Massen- 
absorptionskoeff. des Hg wurden fiir ?. =  0,74 bis 1,4 A nach einer Ionisationsmethode 
bestimmt. Sie lassen sieh darstellen durch die Gleichung fi/o — A /.c, wobei die Kon- 
stanten A u. c von Zweig zu Zweig der Kurve von h/q gegen /  variieren. Fiir d der
3 L-Diskontinuitaten wurde erhaltcn: S L t =  1,18; <5 L tl — 1,39; ó L ;l; == 2,45. (S —
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Yerhaltnis der Massenabsorptionskoeff. auf der kurz- u. langwelligen Seite, Streuung 
vernachlassigt.) (Physical Rev. [2] 38. 217-—24. 15/7. 1931. Berkeley, Univ. of Cali- 
fornia.) Sk a l ik s .

Allen W. Coven, Die Streuung von Ronlgenslrahlen an Paraffin, Aluminium, 
Kupfer wid Blei. Die Strahlung einer mit 80 kV betriebenen W-Rohre wurde durch
0,244 cm Al gefiltert, u. die Intensitaten der an Paraffin, Al, Cu u. Pb gestreuten Strahlen 
wurden ionometr. bestimmt. Die bei Winkeln zwischen 30 u. 120° gegen die Vorwiirts- 
richtung des Primiirstralils gestreuten Intensitaten wurden m it denjenigen bei 90° 
verglichen. Die Streuwerte der einzelnen Mąterialien fur 90° wurden ihrerseits m it 
der Streuung an Paraffin bei 90° verglichen. Die nach der DlRACschen Theorie be- 
reehnete Streukurve des Paraffins stimmt mit der experimentellen gut iiberein; der 
theoret. W ert fur 90° diente ais Grundlage fiir die Berechnung der absol. Werte der 
Streuung pro Gramm u. pro Elektron. Mit steigendem At.-Gew. maelit sieli ein immer 
starkeres Zusammenwirken der Elektronen bei der Streuung bemerkbar; dieses 
Zusammenwirken ist starker bei kleinen ais bei groBen Winkeln. (Physical R ev . [2] 38. 
1424—31. 15/10. 1931. The Coli. of Wooster, Physics Dept.) Sk a l ik s .

Jesse W. M. Du Mond und Harry A. Kirkpatrick, Experimenteller Be.we.is mit 
dem Vielkrystallspektrographen fiir Eleklronengeschwindigkeiten ais Urmche der Breite 
der Complon-Linie.. (Ygl. C. 1930. II. 33G5.) F iir die Verbreiterung der C o jip ton- 
Linie wurden die Geschwindigkeiten (genauer die Momente) der in Atomen oder inter- 
atomaren Biiumen des Krystallgitters gebundenen Elektronen verantwortlich gemaeht 
(Jau n cey , W en tze l, Du Mond). Die Ąnnahme wird gepriift durch Beobachtungen 
der Abhangigkeit der naturliehen Breite der COMPTON-Linie (Mo K, Graphit) vom 
Streuwinkel. Die Messungen wurden bei 631/2°, 90° u. 156° gemaeht, in jedem 
Fali war die Inhomogenitat kleiner ais 1°. Der Spektrograph ist kurz besehrieben; 
er weist gegen die 1. Form (vgl. C. 1930.1. 2452) einige Verbesserungen auf. — Die nach 
der Theorie zu erwartende Zunahme der Linienbreite m it dem Streuwinkel, ent- 
sprechend der Naherungsformel A X =  K- cos 0 /2  (wo K  eine von primarer Wellen- 
lange u. Streusubstanz abhangige Konstantę bedeutet), wurde in den Spektrogrammen 
befriedigend erhalten. Die Zunahme der Linienbreite mit der primaren Wellenlango 
seheint an den verschobenen Linien u. gerade erkennbar zu sein. Die beob- 
achteten Breiten sind gróCer ais die von G in g r ic h  (C. 1930. II. 3507) u. B e a r d e n  
(C. 1930. II. 3240) gemessenen, scheinen aber ubereinzustimmen m it fruheren Messungen 
im selben Laboratorium u. mit denen von S h a rp  (C. 192 6 .1. 1936) u. NuTTING (C. 
1931. II . 194). (Physical Rev. [2] 37. 136—59. 15/1. 1931. Pasadena, California 
Inst. of Technology.) S k a l ik s .

William Band, Verbesserung der Regulierung und der Selbslgleichrichtung von 
gashaltigen llonlgenrohren. Eine gashaltigc Rontgenróhre wird besehrieben, dereń 
Antikathode so angeordnet ist, da!3 nur ein Minimum des Antikathodenkorpers in 
den Gasraum hineinragt. Die Stabilitat u. Gleichriehterwrkg. der Róhre werden Yer- 
bessert. Die Methoden zur Regulierung werden diskutiert. (Journ. scient. Instruments 8 . 
247—50. 1931. Peking, Yenching Univ.) S k a l ik s .

Samuel K. Allison, Die in  der Róntgenspektroskopie durch photographische Me
thoden erreichbare Auflósung. Aus dem Winkelbereieh, uber den hin in einem Doppel- 
spektrometer mit zwei nahezu ident. Krystallen in Parallelstellung monochromat. 
Rontgenstrahlung reflektiert wird, laBt sieh das AufIosungsvermógen bereehnen, 
das mit e i n e m  Krystall u. photograph. Methode erreichbar ist. Es werden dafur 
Gleiehungen angegeben, in welche die Spaltbreite u. der Abstand Spalt-Platte ein- 
gehen. Ferner werden Korrektionsgleichungen angegeben fiir photograph. gemessene 
Linienbreiten. — Es wird gezeigt, dafi die photograph. gemessene Breite von Mo I i  a t 
betrachtlich gróBer ist ais die mit dem Doppelspektrometer erhaltenc. (Physical Rev. 
[2] 38. 203-—11. 15/7. 1931. Univ. of Chicago.) S k a l ik s .

E. R. Binkley, Das totale Emissionsvermogen bei tiefen Temperatur en und die Ab- 
lueichungen vom Lambcrlsclien Kosinusgesełz. Das Emissionsvermogcn von oxydiertem 
Cm, Nichrom, Messing, kaltgewalztem Stahl u. Al wurde mit einem Gesamtstrahlungs- 
pyrometer gemessen, weleh.es eine Spaltoffnung u. eine lineare Thermosaule hatte u. 
Beobachtungen bei nahezu streifendem Einfallswinkel zulieB. Die Beobachtungen 
wurden bei Tempp. von 1 0 0  bis 500° u. unter Winkeln zwischen 0  u. 45° ausgefuhrt. 
Es ergab sieli, daB das LAMBEP.Tschc Kosinusgesetz nur bei Beobaehtungswinkeln 
zwischen 0 u. 60° gilt. Bei Beobaehtungswinkeln gróBer ais 60° wurde eine steigende
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Abweichung bei allen Oberflachen gefunden. (Physical Rev. [2] 37. 1687. 1931. 
Lehigli Univ.) K l e v e r .

F. W . Loomis und R. E. Nusbaum , Das Magnelorolaiionsspeklrum und die 
Dissoziaiiotistcanne des Lithiummolekiils. (Vgl. C. 1932. I. 18.) Das Absorptions- 
spektrum des Li2-Dampfes wird im Magnetfeld in analoger Weiso untersucht wie das 
des N a, (L o o m is , C. 1828. I. 2349). Ein Ni-Rohr yon 25 mm Weite u. 1 m Lange wird 
direkt durch Zuleitung von 150 Amp. bis dicht unter den Schmclzpunkt erliitzt, die 
Enden sind gckiihlt u. m it Fenstern vcrschlossen; ein Ansatz fiihrt zur Pumpe; Fiillung 
mit 0,5 mm Ar, damit die Fenstcr nicht mit Li beschlagen. Um das Rohr ist ein Solenoid 
gewickelt, das m it 30 Amp. 1800 GauB erzeugt. Lichtquelle: Sonne aus Helios ta  ten, 
durch N lC O L-Prism a polarisiert. Nach Passieren des Rohres geht der Strahlengang 
durch zweiten NlCOL u. wird dann mittels Linse auf don Spalt eines H ilO E R  E  1- 
Glasspektrographen konzentriert. Aufnahmen in 15 Jlinuten bis 10 Stdn. — Durch das 
Magnetfeld werden die Linien hoher Rotationsquantonzahl infolge ihres gróBeren 
ZEEM AN-Effekts im Spektrum ausgelóscht; das Spektrum zeigt dann dio Rotation 
entsprechend einer niedrigen, dio Schwingungen entsprechend einer hohen Temp. 
Die Bandenkdpfe erscheinen intensiv; sie werden yon if-Zwoiglinien geringer Rotation 
gebildet. Die P-Zweiglinicn sind schwach nach R ot zu bomerkbar, <3-Zweigo fehlcn. 
Isotopeubanden fiir Li7 Li6 werden fur einigo Sehwingungsbanden gefunden, Li6 Li6- 
Banden n ich t. — Dio VerfoIgung der Sehwingungsąuantcn zu hohen Zahlen wird 
zwecks Best. der Dissoziationswarmo durchgofuhrt. Infolge der Ahnlichkeit der 
Schwingungsąuanten liegcn in der CONDONschen Parabol die Ubergango zu hohem v '  
bei niedrigem v”, der Wellenlange nach fallen sie zwischen starkere, niedriger indiziertc 
Banden; auBerdem sind die Banden mit groBem v' etwas diffus, ein Kontinuum ist 
iiberlagert, u. sie sind schwach (zum linken Ast der oberen P o te n tia lk u rv e ). In  einer 
Tabello sind dio yermessenen Kópfo des griiiien Sj’stems lTI -<—  *2 angegeben. F ur 
niedrige v’ gilt die Formol:

(1) v =  20439,40 +  269,69 (v' +  V2) —2,744 (v' +  V2 ) 2 —0,0637 (u' +  l / » ) 3

—[351,60 (v" +  V2) —2,590 (v" +  »/„)* —0,OÓ97 (v" +  V2)3] 
fiir lióhere v' dagegen besser (2 ):

(2) v =  20440,10 +  268,09 (v’ +  »/,) —2,341 («' +  V2 ) 2 —0,0879 (o' +  V- ) 3

—[351,60 (v" +  V«) —2,590‘(w" +  V2)= —0,0097 (v" +  i^ )3]
Die Konstanten fiir den oberen Term 11‘ des roten Systems (Gnmdterm gomeinsam 
m it dem griinen System) sind: T p: 14070,7; coe: 253,27; we X e: 1,57 cm-1. Fcmer ist:

...... _ ..........*<L >'c D0

Grundterm '2  . . . 
oberer Term '£  . .

‘/7  . .

0,669 148-cm -1 
0,495 7-cm - 1  

0,553 218•cm-1

2,678-10-8 cm 
3,127 -10— 3 cm 
2,938 -10-s cm

1,14 Yolt 
1,25 „ 
0,46 „

Die Dissoziationswarmo des Li2 betragt 1,14 ±  0.03 Volt; theoret. berochneten B a r t - 
LETT u. F u r r y : 1,12 Volt. (Physical Rov. [2] 38. 1447—57. 15/10. 1931. Univ. of 
Illinois.) B e u t l e r .

John Strong, Untersuchungen im SpeJdralgebicł zwischen 20 und 40 /i. SO°, CClt , 
Chlf. u. X ,  sowie Glas, amorpher Quarz, fi-MgO, CaF2 u. K J  werden im Gebiet zwischen 
20 u. 40 fi mit Hilfe einor Reststrahlenmethode untersucht. S 0 2 gibt eine starko Ab- 
sorption bei 20,75 /(, was cinem Grundton zu entspreehen scheint. D as Reflexions- 
vermogen des S 0 2 wird bei 20,75 u. 8,7 fi zu Nuli gefunden. /?-MgO hat ein RefIexions- 
minimum bei ca. 23 fi. K J  ist fiir Wellenlangen oberhalb 33 fi durchlassig. (Physical 
Rev. [2] 38. 583. 1/8. 1931.) D a d ie u .

Fredriek S. Brackett und Umer Liddel, Ultrarote Absorptionsbanden des Cyan- 
unsserstoffs ais Gas und Fliissigkcit. Die Absorptionsspektren des gasfórmigen u. des 
fi. HCN  werden im Gebiet von 7000—20 000 A m it Hilfe eines automat. Spektro- 
graphen aufgenommen. Dio FI. liefert 15 Absorptionsbanden, von denen 3 auch im 
Gaszustand beobachtet werden u. zwar m it einer Verschiebung yon 104—145 cm - 1  

gegen hóhere Freąuenzen. Die yerschiedenon Banden konnen ais Ober- u. Kombinations- 
tone der 3 Grundfreąuenzen bei 14, 4,7 u. 3,04 fi gedeutet werden. Der 2. u. 3. Oberton 
der 3,04 Grundschwingung werden im Gas ais Dublett m it einem Abstand von 47 
u. 50 cm- 1  beobachtct, was auf Tragheitsmomente m it 21 x  10-1° u. 18 x  10- 4 0  g-cm 2 

hinweist. Dieso Ergebnisse stehen in  yollem Einklang m it den Messungen yon B a d g e r  
u. B in d e r  (C. 1931. II. 963). Das von ihnen beobachtete Band 12 636 cm- 1  ist in
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der Fl. urn 136 cm-1 nach tieferen Freąuenzen yerschoben. (Physical Rev. [2] 38. 
582. 1/8. 1931.) D a d ie u .

Gladys A. Anslow und Mary Louise Foster, Die Absorptionsspektra einiger 
Aminosauren im Sichtbaren und im UUravioleit und ihre Bcdeutung. Mit cinem rotierenden 
Sektorphotometer wurden die Absorptionsspektra der sauren Lsgg. von Alanin, Cystern, 
Asparaginsdure, Olutaminsdure u. Gystin im Wełlenbereich von 650 bis 200 m/i unter- 
sueht. Asparagin- u. Glutaminsiiuro geben breite strukturlose Banden im sichtbaren 
Gebiet m it Maximis bei 526 u. 495 m/i, die wahrscheinlich von Schwingungen in der 
Bindung zwisehen den cc- u. /3-Kohlenstoffatomen herriihren. Cystin zeigt eine sehmalcre 
Bandę mit dem Maximum bei 251 m/i, die der Schwingung der S —S-Bindung zu- 
gesclirieben wird. Zwisehen 225 u. 200 m/i beginnt eine kontinuierliehe Absorption 
bei allen Sauren, die einer Dissoziation in einer gemeinsame Gruppe entspricht. Die 
Dissoziationsenergien sind fiir Cystin 5,46 V, fiir Glutaminsaure 5,52 V, fiir Asparagin- 
siiuro 5,62 V, fiir Cystein 5,75 V u. fur Alanin 6,07 V. Die Dissoziation tr it t  wahrsehein- 
lieh in der Carboxylgruppe ein. Da die wss. Lsgg. gleiche Spektra geben, bis auf eine 
kleine Versohiebung nach ktirzeren Wellen, so muB die Carboxy]gruppc in der gleichen 
Form in wss. u. saurer Lsg. vorlianden sein. (Physical Rev. [2] 37. 1708. 1931.) K le v .

P. L. Mesnage, V er su che iiber die Anwendung einer hohen Dispersion bcim Studium, 
des Ramaneffektcs. Es werden die Ramanspektren von Bzl., Toluol, TetracJilorathan, 
CCli u - C& aufgenommen. Und zwar zur ersten Orientierung m it einem gewohnlichen 
Hilgerspcktrographen, dann aber m it einem Konkavgitter von 1 m Radius (Dispersion 
8  A/mm in 2 . Ordnung) sowie einem Prism enapparat. hoher Dispersion (4,5 A/mm 
bei 4100 u. 6,5. A/mm bei 4350). Die mikrophotometr. ausgemeSsenen P latten erlauben 
eine Aussage iiber die Breite der Ramanlinien. Die meisten Ramanlinien weisen keine 
Feinstruktur auf, sondem sind diffuse breite Banden. Eine Anzahl neuer Linien wird 
gefunden. (Journ. Physiąue Radium [7] 2. 403—12. Dez. 1931.) DADIEU.

A. Kastler, Uber die Zirkularpolarisation der Ramanlinien. Wie H a n l e  (C. 1931.
II. 1536) u. B a r  (C. 1931. II. 1233) gezeigt haben, weisen manche Ramanlinien bei 
Erregung m it zirkular polarisicrtem Licht u. Beobachtung des Streulichtes in der 
Richtung des erregenden Lichtes einen diesem entgegengesetzten Drehsinn der Zirkular- 
polarisation auf. Und zwar wird der Drehsinn bei Linien geandert, die bei Erregung 
m it lincar polarisicrtem Licht starkę Depolarisation zeigen. Vf. bestimmt nun unter 
Anwendung der MAX\\'ELI.schen Undulationstheoric den zu erwartenden Drehsinn 
der Rotationsramanlinien u. zeigt, daB unter Anwendung des Prinzipcs der Erhaltung 
des Impulsmomentes folgendes gilt: Fiir den Q-Zweig andert sich das Impulsmoment 
des Molekuls u. der gestreuten Welle nicht u. dio Linien des Q-Zweiges miissen im 
selben Sinn zirkular polarisiert sein wie das eiTegende Licht. Fiir R- u. P-Zweig andert 
sich das Impulsmoment M  des Molekuls um A M  — ±  2 hj'2 tl, das der Welle um 
-F 2 h/2 7i. Das entspricht einer Umkehmng des Drehsinnes der Zirkularpolarisation 
bei den Linien des R- u. P-Zweiges. Zu denselben Konseąucnzen gelangen R a m a n  
u. B h a g a v a k t a m  (C. 1931. II. 3304) unter der Annahme eines Photonspins. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 193. 1075—77. 30/11. 1931.) D a d i e u .

A. Cotton, Bem-erkungen zur rorhergehenden Arbeit von A . Kastler. K a s t l e r  
(vorst. Ref.) erwahnt die Moglichkeit eines Einflusses eines aufleren Feldes auf den 
Ramaneffekt. Vf. berichtet deshalb iiber einige in dieser Richtung durchgefiihrtc, 
aber noch nicht abgeschlossene Verss. Eine Kiiyette m it Nilróbenzól wird zwisehen den 
Polen eines groBen Elektromagneten einem Feld von 46 300 Gauss ausgesetzt; das 
erregende Biindel (Hg-Licht) u. die Beobachtungsrichtung des Streulichtes liegen 
senkrecht zu den magnet. Kraftlinien. Durch eine einfache Anordnung war es moglich, 
mit oder ohne Feld 2 aneinandergrenzende Ramanspektren zu erhalten, von denen das 
eino der Schwingung parallel, das andere der senkrecht zu den Kraftlinien entsprach. 
Dabei zeigte sich bei den Ramanlinien unter EinfluB des Feldes weder eine Aufspaltung, 
noch eine Veriinderung in der Lage (iiber eine eventuelle Feinstrukturanderung konnte 
wegen zu geringer Dispersion des Spektrographen keine Aussage gemacht werden). 
Dagegen waren die von der blauen Hg-Linie erregten Ramanlinien 1112, 1342 u. 1587 
im Spektrum der Schwingung parallel zum Feld deutlieh intensiver. Bei den Linien 
1112 u. 1587 ist auch die senkrechte Schwingung verstarkt, was bei der Linie 1342 
(N 0 2-Gruppe) zweifelhaft ist. Die Hg-Linien erleiden keine Intensitatsanderung. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1078—79. 30/11. 1931.) D a d i e u .

J. Cabannes, Theoretisclie Betrachtungen iiber die Zirkularpolarisation des Lichtes 
im Ramaneffekt. Die von H a n l e  (C. 1931. II. 1536) u. B a r  (C. 1931. II. 1253) experi-
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mentoli gefundenen Tatsachen, wonach bei Erregung mit zirkular polarisicrtem Lioht 
u. Beobaehtung des Streuliehtes in der Riehtung des eingestrahlten Liehtes manehe 
Ramanlinien „verkehrt“ polarisiert sind, werden tbeoret. nach der klass. Wellentheorie 
u. unter Annahme des LANGEVINschen Molckiilmodelles abgeleitet. Auch beziiglieh 
des Zusammenhanges zwischen Depolarisationsgrad der Linien bei Erregung m it linear 
polarisiertem Licht u. Umkehrung des Drehsinnes der Zirkularpolarisation fiihrt die 
Theorie zu den experimentell beobaehteten Ergebnissen (vgl. auch vorst. Ref.). (Journ. 
Physiąue Radium [7] 2. 381—91. Dez. 1931. Montpellier.) DADIEU.

V. Ricca, Ramanspektrum des Ammoniaks in verschieden konzentrierlen Lósungen. 
Aus Yerss. anderer Autoren geht hervor, daB die RAMAN-Linien der Lsgg. alle in dem 
RAMAN-Spektrum des fl. NH 3 enthalten sind. Vf. hat nun die RAMAN-Spektren ver- 
sehiedencr wss. NH 3 -Lsgg. (von 7—28%) untersueht. In den NH 3 -Lsgg. konnte keine 
Spur des NH4'-Ions gefunden werden. Hinzuziehen von NH 4N 03- u. NH 4C1-Lsgg. 
ergab, daB in den wss. Lsgg. von Ammoniumsalzen keine dem NH4'-Ion zusehreibbare 
RAMAN-Linie auftritt. Die wss. NH 3 -Lsgg. geben ein m it dem des fl. NH 3 ident. 
RAMAN-Spektrum. (Atti R. Acead. Lincci [Roma], Rend. [6 ] 14. 197—200. Sept. 
1931.) SCHNURMANN.

R. Lespieau, M. Bourguel und R. Wakemann, Ramaneffekt und Chemie-. Der 
Cyclopropanring. (Vgl. C. 1932. I. 351.) Es werden die Ramanspektren einiger 
Cyclopropanderimle aufgenommen u. zwar: MetJiylcyclopropan, 1,2-Dimethyl-, 1-Mełhyl-,
2-Athyl-, 1-Methyl-, 2-Propyl-, Phenyl- u. 1,2-Diplie.nylcyclopropan. Fiir den Cyclo- 
propanfcera scheint eine starkę Linie bei ca. 1200 cm- 1  (C—C-Bindung) sowie zwei 
starko Linien bei 3000 u. 3065 (C—H-Bindung) charakterist. zu sein. D as Spektrum 
des Kerns ist also von dem gesatt. aliphat. K etten deutlich verscliieden, ahnelt eher dem 
der Athylenverbb., von dem es sieh aber durch das Fehlen der C=C-Freqenz bei ea. 1600 
unterscheidet. Man ist also in der Lagę, den Cyclopropanring m it Hilfe seines Raman- 
spektrums nachzuweisen. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1087—89. 30/11. 
1931.) D a d ie u .

G. Dupont, P. Daure und J. Ałlard, Ramaneffekt in Terpenverbindungen. I. Bi- 
cyclische Terpene. Es werden Ramanspektren folgender Verbb. aufgenommen: Pinen, 
fl-Pinen, Pinan, Caren, Caran, Camphen u. Camphan. In allen ungesatt. Terpenen 
findet sieh die fur die C=C-Bindung charakterist. Linie bei 1600. Eine Bandę zwischen 
1400 u. 1500 wird der C—C-Bindung zugeordnet. Charakterist. sind ferner Linien bei 
ca. 850—950, sowie zwischen 650 u. 750. Fiir Gemische zweier Terpene gilt exakte 
Superposition der Spektren. Es konnen somit die Terpene durch ihre Ramanspektren 
qualitativ nacligowiesen werden. (Buli. Soc. chim. France [4] 49. 1401—09. Okt.

E. Miescher, Dispersionsmcssungen der magnetischen Drehung im Ullramoleit. 
Messung der magnet. Rotationsdispersion im Ultrayiolett von W. u. Hexan m it Hilfe 
des C. 1930. II. 2805 beschriebenen App. von H a g e n b a c h . Die gewonnenen Werte 
sind verlafilicher ais gewisse altere Werte, da sie nicht mit der Unsicherheit einer 
Korrcktur behaftet sind. (Helv. phys. Acta 4. 398—408. 25/11. 1931. Basel, Phys.

Rene Dubrisay und Rene Pallu, Photochemische Oxydation des Schwefels. (Vgl. 
F o n z e s -D ia c o n , C. 1931. II. 2425.) Bestrahlungsverss. an S  in Quarzkolben im 
ultravioletten Lieht bei 35—40° lassen scliliefien, daB S unter Einw. von Lieht zunachst 
in Pentathionsaure iibergeht, die sieh leicht unter Bldg. von H 2S 04, H 2 S, S u. S 0 2 zers.
S u. S 0 2 miissen bei Ggw. von 0 2 u. unter dem EinfluB ultravioletter Strahlen H 2 S0 4 

liefern. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 339—40. 17/8. 1931.) K r u g e r .
Maynard M. Stephens, Die Einwirkung des Lichts auf polierte Oberfldchen von 

Silbermineralien. Die Unterseheidung der Silbermineralien gelingt im Ansehliff nach 
ihrem Verh. gegeniiber Licht- u. Wiirmestrahlen. Am zweckmaBigsten benutzt man 
hierzu ein 4 mm-Objektiv, jedoch reagieren manehe Mineralien auch bereits bei 
sehwaeheren Objektiven. Lichtquelle ist ein Kohlelichtbogen. Die Rk. ist auch von 
der Orientierung der Krystallkórner abhiingig sowie von der yerschiedcnen Zus. dei 
Erze (z. B. Fahlcrze). Die Zers. der Erze erfolgt wahrscheinlich unter Bldg. von 
gediegenem Silber. Einige Mineralien, wie Silberglanz, Polybasit, Andorit u. Stephanit 
geben Sublimate von S bzw. Sb20 3 bzw. As20 3. Die Sulfosalze werden durch Licht- 
strahlen nur zwischen 520 u. 720 fi im sichtbaren Spektrum angegriffen. Silberglanz 
reagiert am besten im griinen Teil des Spektrums, wiihrend andere Mineralien leichter 
im R ot oder Orange reagieren. Warmestrahlen verstarken die Wrkg. der Lichtstrahlen.

1931.) D a d ie u .

Inst. d. Univ.) K u t z e l n ig g .
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Bei Petzit, Hessit, Andorit u. Stromeyerit sind sie dio Ursache der Rk. (Amer. Mine- 
ralogist 16. 532—49. Nov. 1931.) E n szlin .

F. Hehlgans, Beitriige zur Physik der Nitrobenzolkerrzelle. IV. Ober die Gultigkeit 
des Gesetzes von ICerr fiir Nitrobenzol bei starken elektrischen Wechselfeldern. (III. vgl. 
C. 1932. I. 494.) Durch Ausmossung der photograph. aufgezeichnctcn Babinett- 
interferenzen bei funzigperiod. Wecliselspannung an der Kerrzelle wurde festgestellt, 
daB bei Verwendung von bestgereinigtem Nitrobenzol die durch das Gesetz von Kiorii 
gegebeno quadrat. Abliangigkeit des Ganguntersehiedes von der Feldstiirke .F inom . =
1,5 • 105 V/cm m it einer mittleren Genauigkeit von etwa ± 1 %  gilt. Gemessen wurdo 
bei konst. Phasenausschnitt u. steigender Amplitudo der Weohselspannung. (Physikal. 
Ztschr. 32. 971—74. 15/12. 1931.) F r i e s e r .

A2. E lek trochem ie. T herm ochem ie.
Wilfred Gallay, Zur Kenntnis der Eolle von Dielekłrizitatskonstanle, Polarisation 

und Dipolmoment in kolloiden Systemen. V III. t/ber dielektrische und vencandte Gro/Sen 
in polymeren JReihen lioclimolekularer Sloffe. (Vgl. C. 1928. II. 1987.) Es werdon die 
Mol.-Geww., D.D., liefraktionsindizes u. DE. von Polyindenen u. Polystyrolen ver- 
schiedener GroBe gemessen u. die Darst.-Weison der vorschiedenen Polymeren be- 
schrieben. Die aus den experimentellen Daten berechneten dielektr. Polarisationen 
besitzen in beiden Vers.-Reihen im holier dispersen kolloidon Gebiet ein Maximum, 
die Refraktionspolarisationen dagegen ein Minimum. Der Wert des Dipolmomonts 
nimmt in beidon Reihen m it wachsendor Mol.-Grófle zu, wobei die absoluten Wcrte 
der Momente zu den groBtcn bisher gemessenen Zahlon gehoren. Die geringe, aber 
bestimmto Zunahme des Dipolmoments deutet darauf hin, daB boi der Polymerisation 
die Doppelbindung bestehen bleibt. (Kolloid-Ztschr. 57. 1—7. Okt. 1931.) Cojin.

J. T. Tykociner und E. B. Paine, Beslimmung und vergleichende Messung der 
Ionisation in Dielektricis durch Oscillationen. Es werden die Ionisierungsvorgange in 
verschiedenen Dielektricis in Abliangigkeit von der Spannung untersucht. Es zeigt 
sieli, daB Schwingungen beliebiger Freąuenz zwischen 100 u. 30000 Kiloliertz in einem 
Stromkreis durch Koronaentladungen in Kondensatoren, Papierkabeln u. gummi- 
isolierten Leitern erzeugt u. ihre Intensitat gemessen werden kann. (Physical Rev. [2] 
37. 1690. 1931. Univ. of Illinois.) K l e v e r .

P. D. Kueck und A. Keith Brewer, Gliemische Wirkung der Glimmentladung. 
VII. Der Einflup des Katliodenmaterials. (VI. vgl. C. 1931. II. 2558.) Dio Geschwindig- 
keit der Synthese von H.,0 u. iV/ / 3 in der negativen Glimmentladung ist im allgemeinen 
fiir verscliiedcne Kathodenmetalle dem n. Kathodenfallpotential direkt proportional. 
Die Abweichungen vcrschicdener Katliodenmaterialien von dieser Proportionalitat 
sind bei der W.-Synthese gering [< 5 % ], liegen dagegen bei der NH3-Synthcse wesentlieh 
hoher [>30°/o bei Zn u. W.]. Das Anodenmaterial ist ohno EiniluB auf die Rk.-Ge- 
schwindigkeit. Die Proportionalitat zwischen n. Kathodcnfall u. Rk.-Geschwindigkeit 
wird durch ein Wachsen der Produktion an positiven Ionen m it wachsendor Elektronen- 
beselileunigung erklart. Dio Ursaehen fiir die Abweichungen zwischen den verschiedenen 
Metalloberflachen werden diskutiert. (Journ. physical Chem. 35. 3207—13. Nov. 
1931.) Cohn.

L. B. Snoddy, Vakuumfunkenentladung. Es wurde der Stofldurchschlag zwischen 
reinen Cu-Elektroden im Hochvakuum m it Hilfe eines Kathodenstrahlenoscillographen 
u. eines rotierenden Spiegels untersucht. Bei der Entladung zeigte sich an der Anodo 
ein Lichtfleck, der 1 bis 4-10“ 7  sec andauerte, u. ein Leuchten an der Kathodc, das 
etwas spater begann u. wahrend der ganzen Zeit der Entladung bestehen blieb. An 
der Anodę blieb das Leuchten nur bestehen, wenn der Strom sehr groB war. Der 
Durchschlag erfolgt in zwoi Stufen, dio erste ist eine reine Elektronenentladung, wahrend 
die zweite ais ein Niederspannungs-Cu-Dampfbogen aufzufassen ist. Aus den Strom- 
spannungskurven laBt sich dio Emissionsflachc der Kathode berechnen. Weiterhin 
wurde die Temp. der kraterformigen Anodenfleeke beim Durchschlag auf 2600° u. die 
Stromdichte zwischen 108 yl/qcm 5-10_ 7 scc nach Beginn des Durchschlages u. 
8-103 _4/qcm beim Erloschen des Lichtbogcns berechnet. (Physical Rev. [2] 37. 1678. 
1931. General Elektric Co.) K l e v e r .

John Zeleny, Altem von Ionen in Luft und in Stickstoff. In  einer vorhergehenden 
Arbeit (C. 1930. II. 1840) hat Vf. Beweglichkeitsmessungen an ungefiihr 2 sec alten 
Ionen in Luft mitgeteilt. F iir die neuen Messungen an ganz „jungen“ wurde die An- 
ordnung so abgeiindert, daB die Ionen im MeBfeld erzeugt wurden. Das mittlere Alter
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eines Ions wahrend der Beweglichkeitsmessung betrug 0,004 sec bis 0,34 sec. Dio 
jiingsten Ionen liaben unabhangig vom Vorzeichen dieselbe Bcweglichkeit. In  Luft 
m it herabgesetztem Feuclitigkeitsgeh. nahm die Bewegliehkeit der positiven Ionen mit 
einem mittleren Alter von 0,005 sec von 2,0 cm2/Volt'sec auf 1,7 cm2/Volt-sec ab bei 
einem mittleren Alter von 0,26 sec. Bei den negativen ging die Abnahme von 2,3 cm3/ 
Volt-see bei einem mittleren Alter von 0,004 sec auf 2,1 cm2/Volt-scc bei einem m itt
leren Alter von 0,34 sec. In Luft m it 4 mg H20  im Liter hatten die positiven u. negativen 
Ionen bis zu einem mittleren Alter von 0,02 sec dieselben Bewegliehkeiten. Umgekehrt 
orgaben Beobachtungen in mittels fl. Luft getrocknetem Gas, daB die negativen Ionen 
von 2,44 em2/VoIt-sec bei ein.em mittleren Alter von 0,004 sec nur auf 2,35 cm2/ 
V olt’sec bei einem mittleren Alter von 0,28 sec abnahmen. Die positiven Ionen waren 
in dieser trockenen Luft gegen geringe Yeranderungen (Verunreinigungen des Gases) 
selir empfindlieh, auf die die negativen Ionen nicht ansprachen. Positiye Beweglich- 
keitenvon2,3 cm2/Volt-sec wurden bei einem mittleren Alter von 0,05 sec beobachtet.— 
Weitcre Messungen wurden in N2 (mit 0,3% 0 2) angestcllt. Dio „jungen“ negativen 
Ionen hatten alle eine sehr groBo Bewegliehkeit, dercn Grofienordnung roh auf 100 
geschatzt wurde. Mit zunelimendem Alter wurden diese Ionen langsamer. Die schnellsten 
unter ihnen nahmen von 3,0 boi einem mittleren Alter von 0,04 sec auf 2,5 bei 0,25 sec 
ab. Der Vf. nimmt an, daB dio schnellen negativen Ionen wahrseheinlich auf einem 
groBen Teil ihres Weges freio Elektronen sind, daB, solange ihre Bewegliehkeit sich 
m it der Zeit nicht andert, ein dauemder Wechsel zwischen freiem Elektron u. mono- 
molekularem łon besteht. Nach langerer Zeit kondensieren mehrere Moll. an dem 
łon, so daB es sich nicht mehr in ein froics Elektron zuruekverwandeln kann. Die 
pośitiven Ionen in N 2 bildeten nur eine Gruppe m it dem Beweglichkeitsmaximum 2,2 
bei 0,007 sec u. 1,8 bei 0,17 see. (Physical Rev. [2] 38. 969—76. 1/9. 1931. Yale

E. H. Bramhall, Rekombination von Ionen im normalen Bogen. Die Rekombi- 
nationsgeschwindigkeit der Ionen im Kupferbogen wird m it Hilfe einer Sondę unter- 
sueht, indem dio Ionendichte nach dem Erloschen des Bogens direkt ais eine Funktion 
der Zeit erhalten wird. Das Experiment stimmt m it der Theorie uberein, u. es wird ein 
Rekombinationskoeff. a  =  5,7-10~° gefunden (a n 2 Rekombinationen pro Sek., wenn n  
Ladungstrager einer Sorto im ccm). Wenn dio Temp. des Gases auf dem Bogenwego 
kurz nach Erloschen zu 2500° angenommen wird, zeigt ein Vergleich des obigen Wertes 
m it dem unter n. Bedingungen angenommenen, daB a etwa m it der 2,5-ten Potenz der 
Temp. umgekehrt proportional gelit, in tlbereinstimmung m it bereits vorhandenen 
Daten. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 27. 421—29. 31/7. 1931. Cambridge, Gonville

Ardith P. Davis, Reakiionen bei der Biirslenenłladung. In  einer beschriebenen 
Apparatur wird die Zers. von Aceton u. Bzl. bei der Biirstenentladung untersucht. 
Boi Bldg. gasfórmiger Prodd. aus Aceton wird das ganze Mol. in gasformigo Prodd. 
umgewandolt, entspreehend der H auptrk .: CH3 COCH3 =  CH3CH3 +  CO. Durch 
weitcre Zers. des C2H 0 treten daneben noch H 2, C2H 2 u. C2H4 im Gas auf. Gleichzeitige 
Kondensation neben der Gasentw. findet nicht merklich statt. In  tJbercinstimmung 
mit den Beobachtungen von B e r t h e l o t  u. G o u d ech o n  (Compt. rend. Acad. Sciences 
151 [1910]. 478) tiber die Zers. von Aceton durch ultjaviolettcs Liclit nimmt Vf. an, 
daB dio Zers. des Aceton zu CO u. C2H 6 nicht auf die Wiirmeeffekte in der Zono lokali- 
siertor Entladungen, sondern ganz oder zum Teil auf dio Lichtemission bei der Ent- 
ladung zuruckzufuliron ist. Es bildet sich auBerdem, wio bei der Pyrolyse des Acotons, 
Keten nach der Gleichung: CH3COCH3 =  CH2CO -j- CH., (zu ca. 5%  des gebildeten 
Gases). — Bei der Zers. des Bzl. bildet sich hauptsachlieh ein harziges Prod., das am 
besten in Chlf. 1. ist u. dessen Zus. einom Yerhaltnis von H : C — 6 : 4 entspricht. Dio 
nachstwichtigo Rk. ist dio Bldg. von Diphenyl. Eine kleine Monge p-Diphenylbenzol 
konnto isoliert werden. Es ist wahrscheinlich, daB die Diphenylbldg. auf die Wrkg. 
des ultravioletten Lichts zuruckzufuhren ist. Der bei beiden Rkk. notwendig mit- 
gebildete Wasserstoff laBt sich in der Gasphase nicht nachweisen, wird also wahrschcin- 
lich durch oino Sekundarrk. aufgebraucht. Dio Geschwindigkeit der Gaserzeugung 
durch olektr. Entladung ist weit grofier beim Aceton ais beim Bzl. (Journ. physical 
Chem. 35. 3330—52. Nov. 1931.) Cohn.

Wemer Braunbek, Eine neue Methode eleklrodenloser Leitfahigkeitsmessung. 
E s wird eine elektrodenlose Methode zur relativen Messung der elektr. Leitfahigkeit 
von Metallen u. Legierungen, besonders im fl. Zustand, besehrieben, die auf der Messung

Uniy.) SCHNUR.MANN.

and Caius Coli.) D id l a t jk is .
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des Drelimoments beruht, welches der Probekorper infolge induzierter Wirbolstrome 
in einem magnet. Drelifeld erleidet. Die Brauchbarkeit der Methode wird dureh die 
Messung der elektr. Leitfahigkeit von Cu bis 400° u. der von Hg bis 400° erwiesen. Die 
Fehlergrenzo liegfc bei etwa Va%- (Ztschr. Physik 73. 312—34. 10/12. 1931. S tuttgart, 
Physikal. Inst.) L o r e n z .

Werner Brauilbek, Die Anderung der elektrischen Leitfahigkeit von geschmolzenem 
Wismut bei der Lósung ton Wismutchlorid. Mittels der im vorst. Ref. beschriebenen 
Drehfeldmethode wird die Leitfahigkeit der Lsgg. von BiCl3 in geschmolzenem Bi be
stimmt. Die Leitfahigkeitsvenninderung dureh BiCl ist nur von der GroBenordnung, 
um die auch gcl. Fremdmctalle die Leitfahigkeit eines Mctalls herabsetzen; bei 1 At.-°/„ 
Cl 3%  Leitfahigkeitsverminderung; bei 7l/2 A t . - ° / 0 Cl noch nicht 50°/o- BiCl3 lost sich 
in Bi unter Bldg. von BiCl (vgl. E g g in k , Ztschr. physikal. Chem. 64  [1908]. 449); aus 
den Polarisationserscheinungen beim Stromdurchgang dureh diese Lsgg. ist zu sehlieBen, 
da(3 BiCl zum mindesten teilweisc dissoziiert ist. (Ztschr. Physik 73. 335—47. 10/12. 
1931. Stuttgart, Techn. Hochschule, Physikal. Inst.) L o r e n z .

T. Erdey-Gruz und G. G. Kromrey, Ober die Polarisationskapazitat von Queclc- 
silberelektroden. Zur Messung der Polarisationskapazitat werden unter Benutzung von 
kommutiertem Gleichstrom Oscillogramme der zeithehen Potentialanderungen in Verb. 
m it einem Elektrononróhrenvorstarker aufgenommen. Die genau beschriebene An- 
ordnung ei'laubt eine fast stromlose Aufnahme der Spannungs-Zeitkurven. Zur Klarung 
der Diskrepanzen der bisher gefundenen absol. Polarisationskapazitatswerto u. der aus 
der Elektrocapillarkurve berechneten Doppolsehichtkapazitat wird die Mehrzahl der 
von GOUY boi der Messung der Elektroeapillarkurvo angewandten Lsgg. untersucht. 
Allgemein wird beobachtet, daB dio Polarisationskapazitat bei mittleren Potentialen 
von letzterom fast unabhiingig ist, bei holien negativen (E  <  —0,8 bis 1,1 Volt) u. bei 
„positiven“ (E >  —0,5 bis +0 ,3  Yolt) Potentialen dagegen stark ansteigt. Der Beginn 
des steilen Anstiegs der Polarisationskapazitat im positiyen Ast der Polarisations- 
kapazitat-Potentialkurve ist durcli das Anion der Lsg. bestimmt u. tr i t t  in  Lsgg., dereń 
Anion ein wl. Hg-Salz bildet, ziemlieh genau bei dom Potential ein, das der Bldg. dieses 
Salzes entspricht. Der Anstieg des negativen Astes ist im wesontlichon dureh das Kation 
bestimmt. Dureh dio Oscillogramme werden dio verschiedenen Formen der Polarisation 
(Doppolsehicht- u. Konz.-Polarisation) entspreehend den Tlieorien von K o h lr a u s c j i ,  
W a rb u rg  u . K r u g e r  deutlieh realisiert. — Das steile Anwaehsen bei den aus der 
Eloktrocapillarkurvo berechneton Kapazitaten tr i t t  in allen Elektrolytlsgg., m it Aus- 
nahme von N aJ u. NaOH, boi wesentlich negativoren Potentialen ein ais bei den 
oszillograph. Messungen. Die Absolutwerte der aus dom kathod. StromstoB berechneten 
Kapazitaten sind gróBer ais dio aus dem anod. berechneten. Beide Werte sind im 
allgemeinen viel kleinor ais dio aus der Elektrocapillarkurvo gowonnonen Kapazitaten 
bei gleichem Potential. Nur boi dor NaJ-Lsg. liefert dio Polarisationskapazitat u. dio 
Elektrocapillarkurve anniihernd uberoinstimmende Werte. In  diesem Zusammonhang 
wird auf den EinfluB der Adsorbierbarlceit bzw. Deformiorbarkeit der Anionen auf dio 
Polarisationskapazitat hingowiesen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 5 7 . 213—41. 
Nov. 1931.) Cohn.

T. Erdey-Gruz und M. Volmer, Zur Frage der elektrolylischen Melalluberspannung. 
Vff. botrachten theoret. die verschiedenen Mógliehkeiten, die fiir den langsamsten, 
dio Uborspannung bestimmenden Teilvorgang der elektrolyt. Metaliabscheidung ge- 
gobon sind. Es werden dio Charakteristiken der Stromspannungskurvon (,/ =  Strom- 
diehte, ?/ =  tjberspannung) behandelt: 1. Is t dio Entladung der Ionon geschwindig- 
koitsbestimmend, so gelit log J  linear m it (vgl. C. 19 3 1 . I. 30). 2. Is t die Haufigkeit 
der zweidimensionalen Keimbldg. der langsamste Vorgang, so ist log J  ~  1/);. 3. Is t 
die dreidimensionale Keimbldg. der langsamsto Vorgang, so ist log J  ~  i / i f .  4. Ist 
das schichtweise Auswachsen der Keime gesehwindigkeitsbestimmend, só geht J  linear 
m it Aus den experimentell in m it N 2 odor I I 2 gosatt. Lsgg. unter LuftaussehluB 
aufgenommenen Slromspannungskurven von Zn, Cd, N i, Pb, Bi, Cu, Ag u. der mikro- 
kinematograph. Aufnahme des elektrolyt. Waclistums von Ag-Krystallen folgt, daB bei 
Beriicksichtigung der Veranderung der akt. Steilen u. der Gesamtoberflaeho die t)ber- 
spannung entspreehend Fali (4) linear mit dor wirkliehen Stromdichte geht. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 1 57 . 165—81. Nov. 1931.) C o h n .

T. Erdey-Gruz und M. Volmer, Uberschreilungserscheinungen bei der elektrolylischen 
Metallabscheidung. Dureh Aufnahme von Stromspannungskurven (vgl. vorst. Ref.) 
wird die Abscheidung von Cd, Pb, Bi, Cu, Ag an indifferenten Fromdelektroden (Pt,
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Ta, Au, C) verfolgt. Mit der n. verlaufenden Abscheidung von Cu an P t stcigt bei 
beginnender Elektrolyse das Potential zunachst steil mit der Stromdichte, um bei 
weiterer Steigerung der Stromdichte plótzlich wieder abzusinken. Dieso Erselieinung 
wird ais Ubersattigung, bei der die Bldg. der ersten Krystallkeime auf der Fremd- 
elektrode móglich wird, an denen dann dio weitere n. Abscheidung erfolgt, gedeutet. 
Wircl anschlicBend an diese ansteigend aufgonommene Stromspannungskurve m it der- 
selben Elektrodo eine zwoite in Richtung abnehmender Stromdichte aufgenommen, 
so erhalt man die n. t)berspannungskurve der Metallabscheidung. Es wird besonders 
darauf hingewiesen, daB aucli bei Abscheidung von Ag u. Cu an Au-Kathoden t)ber- 
schreitungserscheinungen zu beobachten sind, obwohl diese Metalle im festen Zustand 
vollkommen mischbar sind. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 157. 182—87. Nov. 
1931.) Co h n .

Harold Simmons Booth und Menahem Merlub-Sobel, Eleklrolytische Ab
scheidung von Mela,Hen aus anhydrischem Ammoniak. Es wird die kathod. Abscheidung 
zahlreicher Metalle aus Lsgg. ihrer Salze (meist Jodide, Bromide, Cyanide u. Rhodanide) 
in anhydr. Ammoniak bei n. Druck u. —33° sowie bei Zimmertemp. u. Hoehdruck 
untersucht. Dio angewandtc Apparatur wird genau beschrieben. Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, 
Tl, Sn, Pb, As, Cr, M n, Fe, N i, Co, Pd, Pt lieCen sich ebenso wie Be, das aus wss. Lsg. 
nicht abgeschieden werden kann, kathod. gut niedersclilagen. Dagegen miBlang dio 
Abscheidung von Al, Mo, ]V, Th u. der aus wss. Lsg. leicht abscheidbaren Metalle 
B i u. Sb. Diese sechs Metalle konnten auch bei Zimmertemp. in der Hochdruckapparatur, 
trotz der gróGeren Lóslichkeit ihrer Salze, nicht abgeschieden werden. (.Journ. physical 
Chem. 35. 3303— 21. N o t . 1931.) Co h n .

Hans Vatter, U ber das magnetische Verhalten des Kobaltaloms. Mit Co-Atomen 
wurde ein S tern-G E R I,A C H -V ers. ausgefiihrt. Ais Magnetfeld wurde die urspriingliche 
Schneide-Furche-Form benutzt. Zum Nachweis des Strahls wurde die Nd.-Methode 
gewahlt. Die Co-Atome wurden auf einem Glasplattclien aufgefangen. Thcoret. sollten 
sich 14 verschiedene Einstellungsmoglichkeiten der Momentachse des Atoms ergeben. 
Im Magnetfeld sollte also eine Aufspaltung in 14 getrennte Strahlen bei ausreichender 
Dispersion zustandekommen. Mit der erreichbaren Disporsion war jedoeh s ta tt der 
Aufspaltung in getrennte Strahlen nur eine V erb reiteru n g  des Strahls im Magnetfeld 
zu erwarten. Da sich die fur eino Verdampfungstemp. von 1773° abs. bereclineten 
Intensitaten der einzelnen Komponenten stark untcrscheiden, hoffte Vf. m it einem 
geeigneten Entw.-Verf. fur den Nd. die starksten Komponenten zu erhalten. Naeh 
einer Vers.-Dauer von jeweils 1—2 Stdn. wurden die Ndd. naeh der Methode von 
S t e r n  u . E s t e r m a n n  entwickelt. Zwischen den einzelnen Entww. konnte das Plattehen 
zum Mikrophotographieren der einzelnen Entw.-Phasen nicht getrocknet werden. 
Hintereinander konnten nur 5 Entww. stattfinden, da sonst Schleierung des Nd. auf- 
trat. Naeh der Entw. erfolgte rasche Trocknung u. Aufkitten des Nd. auf eine Glas- 
platte. Bei allen Co-Verss. fand Vf. eine Aufspaltung in mehrere Komponenten. Vf. 
macht nun zur Berechnung der Atommomente die Voraussetzung, daB die im Auf- 
spaltungsbild sichtbaren Maxima von den Atomen der wahrscheinliehsten Geschwindig- 
keit herriihren. Es wird in der Berechnung also nicht das MAXWELLsclie Geschwindig- 
keitsverteilungsgesetz zugrunde gelegt, sondern Vf. nimmt an, daB aus einem vor- 
liiufig noch ungeklarten Grund (magnet, oder gaskinet. Natur) die Atome gróBerer 
u . geringerer Geschwindigkeit im Atomstrahl ausgeschieden werden, der Atomstrahl 
also monochromatisiert wird u. so vorwiegend Atome der wahrscheinlichsten Ge
schwindigkeit, v — 860 m/sec ±  10°/o au  ̂ die Auffangplatte gelangen. Die grdflte 
Aufspaltung wurde zu 5,8 B oH Rsehen Magnetonen gemessen. (Ztschr. Physik 7*3. 
260—72. 2/12. 1931. Berlin-Siemensstadt.) ScHNURMANN.

A. Goetz und A. B.Focke, Der Melamagnetismus in Wismutkryslallen. Der 
EinfluB fremder, im Krystall gel. Atome auf die diamagnet. Susceptibilitat von Bi 
wurde untersucht. Zuniichst bestimmten Vff. fiir einen reinen Ki-ystall die magnet. 
Konstanten der yerschiedenen Riehtungen. Dann wurde eine geringe Menge eines 
Fremdmetalls zugefiigt u. ein neuer Krystall gleicher Orientierung hergestellt. — 
Fremdatome veiandern die magnet. Eigg. des Bi-Krystalls nur dann, wenn sie in festc 
Lsg. gehen. Die Wrkg. kleiner Mengen von Fremdmetallen ist iiberraschend groB; 
sie besteht in allen Fiillen darin, daB die magnet. Anisotropie vergróBert wird, die 
Absolutwerte der Suseeptibilitaten dagegen in allen Riehtungen kleiner werden. Der 
Temp.-Koeff. der magnet. Anisotropie wird durch Fremdatome stark gcandert, er 
nimmt mit steigender Temp. sehnell ab. Die Temp.-Anisotropiekurve eines mit Sn
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(ca. 3 At.-°/o) gesatt. Bi-Krystalls bcatehfc aus zwei Hyperbelastcn. Mit fallender Temp. 
wird xj. /x || in der Nahe von 0° gleich co, bei noch niedrigeren Tempp. negativ. Das 
bedeutet, daf3 nun der K rystall in einer Richtung (parallel der Hauptachse) paramagnet. 
ist,' in der dazu senkrechten Richtung diamagnet. — Die Temp.-Abhiingigkeit der 
reziproken Anisotropie laBt sich durch eine geradc Linie darstollen, dereń Steigung 
je nach der Konz. des Fremdmetalls versehieden ist. Die fiir die einzelnen Konzz. 
erhaltenen verschiedenen Geraden schneiden sich (bei Estrapolation iiber den F. von 
Bi hinaus) in einem Punkt (T 0), gewissermaBen dem „krit. P unkt" der Verunreinigungen. 
Die Geraden werden durch folgende Gleichung wiedergegeben:

ZII/ZA =  2 ł=  B 0- p ( T 0- T ) .
Bei T ' — T0 — Ii0/P wird Ii =  O, unterhalb von T ' ist der Krystall ais Ganzes meta- 
magnet. (Fiir Bi mit ca. 3 A t.-%  S n : T ' =  270° K.) (Im, ist kleiner ais /?Sn (bereehnet 
pro Atom des Fremdmetalls), daher konnte ein metamagnet. Krystall m it Pb ais Fremd- 
metall im untersuchten Temp.-Gebiet nicht hergestellt werden, doeh findet bei ge- 
niigend tiefer Temp. sicher die entsprechende Umkehrung sta tt. (Physical Rev. [2] 38. 
1569—72. 15/10. 1931. California Inst. of Techn.) S k a l i k s .

R. L. Sanford, Warmeeffekt des remanenlen Magnetismus. Der remanente 
Magnetismus von 0,63°/0ig- C-Stahl mit lamellarer Struktur, aus abwechselnden Lagen 
von Fe u. Fe-Carbid bestehend, kehrt bei etwa 200° sein Vorzeiehcn um. Beim Ab- 
kiihlen tr i t t  ein Teil des Magnetismus m it dcm urspriinglichen Vorzeichen wieder auf. 
Bei Erlióhung der Temp. auf 800° yerschwindet der remanente Magnetismus vollstandig, 
um beim Abkiihlen nicht wieder zu erscheinen. Wird der Stahl von ncucm magnetisiert, 
wahrend seine Temp. 265° betragt, so nimmt der remanente Magnetismus beim Ab- 
kiihlen ab u. kehrt sich bei etwa 30° urn. Bei gehartetem Stahl kehrt sich das Vor- 
zeiehen nicht um, wohl aber, wenn feiner lamellarer Perlit vorliegt. Ebcnso fiihrt 
gcfiillter Carbid, durch Anlasscn eines gehiirteten Stiickes erzeugt, nicht zu einer 
Umkchr. Die lamellare S truktur ist somit fiir eine Umkehr notwendig. Die erste 
Umkelir liiBt sich durch die tliermomagnet. Umwandlung der Carbidschichten erkliiren, 
die erst die Magnetisierung in den angrenzenden Fc-Schichten umkehren u. dann 
beim yl„-Punkt unmagnet. werden. Die Umkehrung nach der Neumagnetisierung laBt 
sich vorerst noch nicht einwandfrei deuten. (Physical Rev. [2] 37. 1680. 1931. W a
shington, Bur. of Standards.) " K l e v e r .

F. E. Lowance und F. W. Constant, Die Struhlurempfindlichkeit des Magnetismus 
in Mctallen. Die magnet. Susceptibilitiit von Cu, Ag, Pt u. Bi in angelassenem Zustand 
u. nach yerschiedenen Graden der Kaltbcarbeitung wurde gemessen. In  allen Fiillen 
maehte dio Kaltbcarbeitung die Susceptibilitiit starka ' positiv, d. h. verminderte den 
Diamagnetismus (Cu, Ag, Bi) oder ycrmehrte den Paramagnetismus (Pt). Der Effekt 
wird auf die durch Kaltbcarbeitung verstarkte Wechselwrkg. von freien Elektronen 
mit solchen der iiuBeren Atomschalen, auf Vermehrung der „teilweise gebundenen“ 
Atome zuriickgefuhrt. (Physical Rev. [2] 38. 1547—51. 15/10. 1931. Duke Univ.) SKAL.

L. G. Hector und Albin N. Benson, Eine Methode zum Vergleich der magnetischen 
Susceptibilitaten von schwach magnetischen Salzen. Die Methode beruht auf dem Ver- 
gleich zweier Wechselspannungen, die in zwei Spulen, welche m it je einer Feldspule 
gekoppelt sind, erregt werden. In  eine der Spulen wird eine Róhre m it dem zu 
untersuchenden Salz gebracht u. dadurch eine Anderung der Koppelung zwischen 
der Spule u. der zugehorigen Feldspule heryorgerufen. Mit Hilfe eines Regulierwider- 
standes wird das Gleichgewicht wiederhergestellt. Aus dem Yergleieh der beiden 
reduzierten Wechselspamiungen wird die magnet. Susceptibilitiit bereehnet. (Physical 
Rev. [2] 37. 1679. 1931. Buffalo, Univ.) K l e v e r .

Th. de Donder, Die Affinildt. VI. (V. vgl. C. 1931. II. 2432.) Es werden Aus- 
driickc fiir die Gleichgewichtsverteilung, die kinet. Energie u. die Entropie fiir das 
klass. Elektroncngas abgeleitet. Die weiteren Uberlegungen beziehen sich auf Systeme 
mit Photonen u. geben unter anderem Ableitungen des PLANCKschen u. des STEFAX- 
schen Gesetzes. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 17. 780—87. 1931.) J u z a .

Th. de Donder, Die Affinildt. VII. (VI. vgl. vorst. Ref.) Vf. gibt zunachst einige 
erganzende Berechnungen iiber die Rk.-Geschwindigkeit der untersuchten Systeme, 
auch fiir den Fali des Elektronengases u. b eh an d e lt dann Systeme m it m ehreren  
Bestandteilen u . mehreren Phasen, bei denen jedc Phase eine andere Temp. liat. 
U nter Verwendung der beiden Hauptsatze der Therniodynamik werden fiir diesc 
Systeme Verallgemeinerungen der CLAUSlUSschen B eziehung, des KiRCHHOFFschen 
Gesetzes, des K ELY iN schen Theorems u. die Beziehungen zwischen thermodynam.
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Potential, Entropie, Affinitat u. froier Energie abgeleitot. (Buli. Acad. lloy. Belg., 
Classe Sciences [5] 17 . 874—87. 1931.) J u z a .

W. Leitgebel, Uber das Sieden einiger Melalle und Lcgierungen bei Almospharcn- 
druck. Die in der Literatur angcgebenenKpp. von Pb, Sb, Bi, Ba, Tl, Co u. Li schwankcn 
auffallend. Vf. findet in einem Hochfreąuenzofen mit dem Siedephanomen ais Kriterium, 
dessen Manipulation genau beschrieben wird, mit 90—300 g Metallfullung fiir: 
Cd 767 ±  2°, Zn  907 ±  2°, Mg 1097 ±  3°, T l 1457 ±  10°, B i 1560 ±  5°, Sb 1635 ±  8 °, 
Pb 1740 ±  10°. Die Werte sind meist hoher, ais bisher angenommen. Auf den prakt. 
Teil (Eichung u. Schutz von Thermoelementen) soi besonders hingewiesen! Dic Kpp. 
werden mit den besten Dampfdruckbestst. yerglichen. Dic Messungen an Sb sind nach- 
zuprufen. Fiir 1/T  =  0 ist der Mittelwert yon log pAtm. 4,62, der Berechnung von 
v a n  L ie m p t  (1920) entsprechend.

15 binare Legierungen u. das ternaro System Cd-Zn-Pb werden analog untersucht. 
Ein Zusammenhang der Siedekurven u. der Erstarrungskurven ist nicht ohne weiteres 
zu erkennen. Nur bei geringen Zusatzen scheint cino Art yon cbullioskop. Gesetz zu 
gelten. l°/0(l Zn-Zusatz erniedrigt den Kp. von Pb um 50°. Dio Ergebnisse im ersten 
Teil der Arbeit konnen durch geringe Verunreinigungen nicht becinfluBt soin. In  den 
Systemen Sb-Pb u. Bi-Sb wird ein Maximum der Siodekurve gefunden, da ist also El. 
u. Dampf gleich zusammengesetzt. Im  System Zn-Pb ist der Dampf auffallend arm 
an Pb. — Die Siedeflache im System Pb-Zn-Cd wird genau untersucht. Die Flacho 
steigt, vom Kp. dos Cd begiimend, bis zuni System Pb-Zn u. der 70% Pb-Linie ziemlich 
gloichmiiBig an. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202 . 305—24. 24/12. 1931. Berlin, Techn.

W. H. Keesom und J. H. C. Lisman, Die Schmelzkurve von Wasserstoff bis zu 
450 kg/qcm. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 851. II. 2867.) Da der F. des Wasserstoffs oberhalb 250 a t 
iiber dem n. Kp. liegt, wird ein Kryostat gebaut, in dcm der II 2 unter Druckon bis zu 
4 a t sd. Tomp.-Messung mit Pt-Widorstandsthermometern. Die FF. steigon vom 
Tripolpunkt (13,95° absol. — 0,1 at) in einer schwach geschwungeneii Parabel an 
(251,7 kg/qcm — 20,54° absol.; 449,4 kg/qcm — 24,665° absol.). Die Werte von SlMON, 
RUHEMANN u . E d w a r d s  (C. 19 3 0 . I. 2701) fallcn etwas heraus; die von genannten 
Autoren angegebene Formel log10 (a +  p) =  c • log10 T  +  b zeigt systemat. Ab- 
weichungcn gegen die Beobachtungen der Vff. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, 
Proceedings 3 4 . 598—601. 1931. Leiden, Comm. Nr. 213e. Phys. Lab.) W. A. R o t h .

R. C. Archibald, Der Schmelzpunkt von Normal-Butylather. Gefunden wird recht 
scharf 177,8 ±  0,2° absol. (Journ. Amor. chem. Soc. 53. 4452. Doz. 1931. Berkeley,

K. Mendelssohn, M. Ruhemann und F. Simon, Die spezifischen Warmen des 
festen Wasserstoffs bei Ueliumtemperaturen. Das Calorimeter wird genau beschrieben 
u. abgobildet (s. Original). Die Temp.-Erhóhung boi der elektr. Beheizung wird mittels 
eines in das AufnahmegefaB eingobauten Gasthormometers bestimmt; das unten m it 
fl. He gekuhlte AufnahmegefaB liangt in eiiiem Vakuummantel, der m it cinem m it 
/ 1 -Kohlc gefiillten Dcsorptionsraum in Verb. steht. Gemessen wird zunachst m it einem 
Gemisch yon je 50% o- u. p-Wasserstoff zwischen 4 u. 11° abs. m it 0,24 bis 0,7 Molen. 
Dio Molwarme uberschreitet dio DEBYE-Kurve 0  =  91 merklich. Von 5,5° abs. an 
steigt dio Molwarme m it fallcndcr Temp., so daB einc Extrapolation auf T  — 0 un- 
moglich ist. — Ein Gemisch von 75% o- u. 25% m-Wasserstoff zeigt eine noch groBere 
Anomalie. Reiner p-Wasserstoff gehorcht zwischen 3 u. 10° abs. streng dem D e b y e - 
Gesetz (0  =  91), doch zeigt das Cu (AufnahmegefaB) unterhalb 4,55° abs. eine Anomali- 
ta t. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 15 . 121—26. Dez. 1931. Berlin, physik.-chem. 
Inst. Univ.) W. A. R o t h .

F. M. Jaeger, Ober die Temperalurabhangigkeit der spezifischen Wdrme bei den 
Elementen der achten Oruppe des periodischen Systems. (Vgl. C. 1931 . I. 235 [Pd], 
2979 [Rh], 2980 [Rh u. Os], 1931 . II. 3586 [Ir u. Ru].) Zusammcnstellung der eigenen 
Resultatc an den 6  Pt-Metallen u. der Daten fiir Fe, Co, Ni. Die drei Tripletts sind deut- 
lieh yerschieden. Bei Os, Ir, P t tr itt  keino Allotropie auf, bei Pd u. Rh nicht ausgepragt, 
bei Ru so stark wie in der Eisengruppe, namentlieh beim Fe. Stets wird der theoret. 
Grenzwert fiir Gv bei so tiefen Tempp. uberschritten, daB von einer Elektronen- 
emission noch keine Rede sein kann, so daB die Existenz des Grenzwertes von 3 U bei 
hoheren Tempp. yielleieht zu yerneinen ist. (Ztsclir. anorgan. allg. Chem. 203 . 97—103. 
30/12. 1931. Groningen, Uniy., Lab. f. anorgan. u. pliysik. Ch.) W. A. R o t h .

Hochsch., metallhuttenmann. Inst.) W . A. R o t h .

Calif., Uniy., Chem. Lab.) W . A. R o t h .
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Victor R . Thayer und Gebhard Stegeman, Der Warmeinlia.lt und die freie 
Bildungsenergie von Alhangas. Die bisherigen Daten fiir Gp gehen nicht zusainmen. 
C2H 6 wird durcli Elektrolyse einer konz. K-Acetatlsg., Reinigen u. Kondensieren her- 
gestellt. Das Calorimetor iihnelt dem von SCHEEL u. H e u s e  (1912); Temp.-Messung 
m it Pt-Widerstandstliermometer. Fiir Luft w’ird Gp =  6,495 gefunden, fur Athan bei 2° 
12,03, bei 64,4° 13,40, iihnlich wie S c h e e l  u . H e u s e .  Gv =  5,981 +  0,2193-T. Ais 
Bildungswarme aus den Elementen werden bei 25° u. konstantom Druck 23,075 kcal 
angenommen. A F  — —18,789 +  16,17-ln T  —0,006- 2' 2 —63,9- T. (Journ. physical 
Chem. 35. 1505—11. 1931. Pittsburgh, Uniy., Dep. of Chem.) W. A. R o t h .

Lehman C. Shugart, Die Scliallgeschwindigkeit in  Melallslaben, bestimmt nacli einer 
Resonanzmethode. Es wird eine neuc elektromagnet. Methode zur Messung der Schall- 
geschwindigkeit in Metallstaben beschrieben u. an Messing-, Stahl- u. Al-Staben 
gepriift, wobei Werte erhalten wurden, die m it den bisher ermittelten gut uberein- 
stimmten. Die beschriebene Methode laBt sich auch auf andere Materialien, insbesondere 
auf fl. Metalle anwenden. (Physical Rev. [2] 37. 1683—-84. 1931. Lehigh Univ.) K l e v .

A. Euckeu, K. Clusius und H. Woitinek, Die Bildung einiger Metalllialogenide, 
insbesondere des Bromsilbers vom Standpunkt des Nernstschen Wdrmesatzes. Bei der Rk. 
[Metali] +  (Halogen) =  [Metallhalogenid] sollte die chem. Konstantę jk des Halogens 
der Integrationskonstanten der Reaktionsisochoren J k  gleich sein, was bisher nicht 
der Fali zu sein scheint. Eine statist. Erklarung fiir die Abweichung ist schwierig. 
Die Entropiegleichungen fur die Bldg. von Silberhalogenid werden aufgestellt. Bei 
Erfiilhmg des NERNSTSchen Satzes (Verschwinden der Nullpunktsentropien) muB 
j k — J e ,  fiir kondensierte soli J k  =  0 sein. Neu gemessen werden dio wahren spezif. 
Warmcn von Ag  u. AgBr zwischen 11,4 u. 205,3 bzw. 11,9 u. 273,4° abs. m it Hilfe eines 
verbesserten Vakuumcalorimeters. Die Substanzen werden in Glasbimen m it Hohl- 
schliff eingesehmolzen; bei [AgBr] befindet sich der elektr. Heizdraht im Innem  des 
AgBr-Zylinders; Temp.-Messung mit Pb-D raht; das Kaltemittel bei den Tieftemp.- 
Verss. (fl. oder fester Wasserstoff) kommt in den Hohlstopfen, in den Raum auBon 
He von 3 mm Druck; Messung der hineingeschiekten elektr. Energie ais i2-w t.  — 
Die Werte fiir Ag stimmen m it den Literaturwerten gut (0  =  210° bis ca. 45° abs.). 
AgBr zeigt keine Allotropie. Bei T  =  12° abs. ist noch kein AnschluB an das 2':i-Gesetz. 
Vff. extrapolieren 0  =  115°, wahrend sich aus der metali. Reflexion bei 118 /i 123° 
errechnet.

Die Rcaktionsentropie ergibt sich aus der EIC. der K ette Ag | AgBr | HBr 0,5-n. ] 
HBr 0,5-n. +  Br2 | P t. A s r  =  —6,276 u. —6,046 cal/Grad. Aus der therm. Entropie 
u. der Reaktionsentropie folgt J 'k  zu 0,045 ±0 ,12, also innerhalb des Eelilerbereichs =  0, 
wie der NERNSTsche Satz verlangt. — Fiir AgCl streuen die Werte fiir d E/d T  u. 
fiir Q erheblich; docli liegt bei krit. Betraehtung kein AnlaB vor, an der Gleichheit von 
jk 11 • J k  zu zweifeln. Auch bei anderen Ketten, in denen Metallhalogenidbldg. auftritt, 
ist keine systemat. Abweichung vom NERNSTschen Satz zu konstatieren: Die Differenzen 
zwischen j k u. J k  liegen auBer bei der Bldg. von [T1C1] innerhalb der Versuchsfehler. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 203. 39—56. 30/12. 1931. Gottingen, physikal.-ehem. 
Inst.) W. A. R o t h .

R. VogeIundW. Tonn, Uber einen Umwandlungspunkt des Zirkons. Andeutungen 
fiir eine Allotropie m it der Umwandlungstemp. von grob 1000° liegen vor. Vff. finden 
862 ±  5° u. eine Umwandlungsicarmc. von 7,73 cal/g. Beim Abkiihlen tr i t t  Dilatation 
ein wio bei Fe, Tl u. AgJ. Vol.-Anderung 0,00033 cem/g. Das bei tieferen Tempp. 
stabile a-Zr krystallisiert in hexagonalen Nadeln, das diehtere jS-Zr ist nieht hesagonal, 
vielleicht isotrop. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202. 292—96. 24/12. 1931. Gottingen, 
phys.-chem. Inst., metallogr. Labor.) W . A. R o t h .

J. C. Swallow und S. Alty, Die Losungswarme ton Natriumcarbonal und die 
spezifischen Wdrmen der Losungen. Es werden Daten fiir Tempp. iiber 120° benotigt; 
ein adiabat. Galorimeter wird konstruiert, m it dem man schnell u. m it 0,5%  Genauigkeit 
bei hohen Tempp. arbeiten kann. Die Entw. des App. (w’ichtig fiir ahnliche Experimental- 
unterss.) wird eingehend beschrieben; er kann bis zu 500° hinauf gebraucht werden! 
Ais auBere Badfl. kann bis 150° Ol benutzt werden, bei hoherer Temp. ein K N 0 3 -NaN03- 
Gemisch. Dio Adiabatik wird naeh den Angabcn eines einzigen Cu-Konstantan- 
elementes reguliert, die Temp. im inneren (Stahl)-Calorimeter m it einem Pt-Wider- 
standsthermometer gemessen (Differentialgalvanometer m it iibergreifondem Noben- 
sehluB), Genauigkeit 0,01° bei 0—500°, Calorimetermaterial Ag, wenn notig, vergoldet. 
Temp.-Anderung, wenn zwischen Bad u. Calorimeter 1 ° Differenz besteht, 0,008° pro
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Minuto. Best. des Wasserwertes m it konz. Lsgg. von bekannter spezif. Warme (0,3% 
Unsicherheit).

Dio spezif. Warmen von NafiO yLsgg. werden bei 17,6, 20,0, 76,6 u. 98,0° bestimmt 
(1,5—25%)> die Losungswarmen bei 30°. Fiir 30° ist c =  0,9986 —■ 0,01123-% +
0,000223'% a. Bei 76° resultiert fast eine Gerade, bei 17,6° ist die Ubereinstimmung 
m it T h o m s e n  befriedigend. Die Lóswigsuarmc wird bei 31° fur eine 5,13%ig. Lsg. 
direkt bestimmt, die iibrigen Datcn werden aus Verdunnungswarmen abgeleitet (fiir 
eino 5,13°/0ig. Lsg. bei 30° +  6,49 kcal pro Mol. Na2C03). Beim Verdiinnen sinkt die 
Temp. Sind M  die Mole W., die man zu einer 28,24%ig. Lsg. gibt, die 1 Mol Na2C 0 3 

enthalt, so ist Q =  —2,066 M j(M  +  54,8) kcal. Die Losungswarme ist, wenn N  Mol W. 
pro Mol Salz in der Endlsg. vorlianden sind: <2 =  —7,796 — 2,066 (N  —14,94)/ 
(N  +  39,9) kcal. Die Gleichung gilt bis fast 30%. (Journ. chem Soc., London 1931. 
3062—79. Nov. Northwich, B r u n n e r , M o n d  u. Co., Res. Dep.) W. A. R o t h .

W. Swietoslawski, Uber eine neue Metliode, sehr kleine thermische Effekte zu messen. 
Vf. berichtet ausfiihrlich, mit histor. Reminiszenzen, iiber seine mikroealorimetr. 
Arbeiten (vgl. z. B. C. 1931. II. 2787. 1932. I. 196). E r gibt einige Zahlentabellen: 
eal/Stunde u. g radioakt. Mineralien, wonach Thorit, Monazit u. Orangit weit mehr 
Kalorien entwickeln, ais ihrer Zus. entspricht; ferner Details iiber Adsor-plionsicarmen 
von Bzl.-, A.- u. CCl4-Dampf an akt. Kohle (14,5—16,8 keal pro Mol); Verdampfungs- 
tearmen von Fil. bei 20°: W. 10,47, Methanol 9,19, A. 10,33, n-Propanol 10,81, i-Propanol 
10,56, n-Butanol 11,08, Bzl. 7,66, Bzl. 7,98 kcal/Moi, spezif. Warmen bei 20°: Al 0,2142, 
Pyridin 0,4090, ferner radioakt. Mineralien, (Ann. Chim. [10] 16. 251—75. Okt. 1931. 
Wnrschau, Teehn. Hochsch.) W. A. R o t h .

A3. K ollo idchem ie. C aplllarchem le.
Jose V. Rubio, Konslitution und Eigenschaften der gelatinierten Massen. Im  An- 

schluB an die Arbeiten von B a r y  (vgl. C. 1931. I. 581. 3444) weist Vf. darauf hin, 
daB eine Unterscheidung zwisehen „Gelen“ u. „gelatinierten Massen“ („Gelatinen“ im 
weiteren Sinne) erforderlich ist. Erstcre sind heterogene Koagulationsprodd. kolloidaler 
Dispersionen u. zweiphasigo Gebilde, letztero dagegen elast. homogene einphasige 
Systeme, die durch Quellung kolloidaler Massen oder durch Gelatinieren ihrer Lsgg. 
erhalten werden. Die eharakterist. Eigg. der „Gelatincn“ (Sattigung beim Quellen, 
Schmelzen, Farbentw., Kontraktion u. therm. Ausdelmung) werden besprochen. Yf. 
zeigt, wie durch Eindringen der Fl. in dio Mol.-Ketten beim (juellen Depolymerisations- 
u. Solvatisationserseheinungen auftreten. Beim Gelatinieren durch Temp.-Erniedrigung 
ist der Verlauf verschieden, je nach der zur Verfiigung stchenden Fl.-Menge, die hierbci 
erfolgende Polymerisation u. Desolvatisation sind langsame Umwandlungen. S i02, 
Metalloxyde usw. kónnen „instabile Gelatinen“ liefern (vgl. C. 1929. II. 974). Es wird 
eine Klassifizierung der Kolloide unter Berueksiehtigung der Umkehrbarkeit ihrer Um
wandlungen vorgeschlagen. (Anales Soc. Espanola Fisiea Quim. 29. 516—37. 15/10. 
1931. Murcia.) R . K . Mu l l e r .

I. E . Starik, Zur Frage der Kolloidaleigenscliaften des Poloniums. I. Teil. Vf. 
untersucht das Verh. des Po boi der Dialyse. Die Gewinnung der Po-Praparato u. die 
Unters.-Mothoden worden besehrieben. Eino vorangehendo Behandlung des Dialysators 
m it Methylenblau, KrystalhńoMt, Pb- oder Bi-Salzen ist ohne EinfluB auf die Dialyse. 
Durch Glas u. Pergamenł wird Po im sauren Medium ungefahr 2—3-mal mehr adsorbiert 
ais im alkal. Kolloide mit ontgegengesetztem Ladungsvorzeichen (Au- u. P<-Sol) 
adsorbieren das Po in alkal., neutralem u. saurem Medium fast vollstandig. Es wird 
weiter die Adsorption an Kieselsaure-, Aluminium]iydroxydgelen, koOoidalon Schwefel- 
Isgg. nach W e im a r n  u . an Staub untersucht. Die Ergebnisse werden diskutiert. Vf. 
deutot die Adsorptionserseheinungen durch Annahiue einer kolloidalen N atur des Po 
in alkal. u. neutraler Lsg. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 157. 269—84. Nov. 
1931.) ” Cohn.

Willard H. Madson und Francis C. Krauskopf, Eine Untersuchung iiber die 
Herstellung und gcwisse Eigenscliaftm von kolloidalen rciisscrigen Berylliumoxydsolen. 
Zur Darst. von wss. Berylliumoxydsolen wird eine sirupartige BeCI2-Lsg. auf offener 
Flamme fast bis zur Trockno oingedampft, u. dann kurz vor Zugabo von kochendem 
W. auf Rotglut erhitzt, wobei das Chlorid teilweiso zu Osychlorid zersetzt wird. Die 
auf diose Weiso gebildeten Sole enthalten ca. 180—190 mg BeO im Liter, nach Dialyse 
bei ca. 80° wahrend 12—168 Stdn. etwa 50—80 mg BeO pro Liter. An diesen Solen 
werden dio Koagulationsworte von 16 Salzen bestimmt, dio Art der Flockung, der
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EinfluB dor Dialysendauer auf die Koagulationswerte der verschiedenon Elektrolyte, 
die Konz. der Sole u. ihr pn untersueht. (Journ. physieal Chem. 35. 3237—58. Nov. 
1931.) Co h .x .

Fred Hazel und Gilbert H. Ayres, Sludien iiber die Wanderung von Eisenoxyd- 
sole.n. II. Negative Sole. (I. vgl. C. 1932. I. 506.) Dio negativen Sole wurden aus den 
positiven Eisenoxydsolen durch Umladung m it K 4Fe(CN ) 0 erhalten. Der Vorlauf dieser 
Umwandlung wird bei verschiedenen pa des Systems verfolgt. Die Sole verlieren ihre 
Stabilitat, wenn dio Wanderungsgeschwindigkeit der Teilchen zwischen —2,0 u. 
-f-2 , 0  fi)sec liegt. Es wird gezeigt, daB der isoolektr. Punkt durch das pn des Systems 
nicht eindeutig bestimmt ist, sondorn daB fiir eine unbegrenzto Zahl von pn isoelektr. 
Bedingungen existieren konnen. Es wird der EinfluB der Kationen K ', B a", A l" ', 
T h " '' auf die Wanderungsgeschwindigkeit in der gleiehen Weise wio in der I. Mitt. 
untersueht. (Journ. physieal Chem. 35. 3148—59. Nov. 1931.) Co h n .

A. Dumanski, T. A. Granskaja und M. P. Lonskaja, Temdres Losungsmitiel 
und Stabilitat von Uydrosolen. (Vgl. C. 1931. I. 3545.) Vff. untersuehen das Verh. 
von Fe-Oxydhydratsolen bei Zusatz von zwei organ. Fil., die vcrschiedeno DEE. 
sowie verschiedeno Dipolmomente besitzen, von denen eino, dem A. analog, m it W. 
mischbar ist, u. die andere, so wie A., m it dem Alkohol misehbar ist. Benutzt wurden 
einerseits Methyl-, Athyl- u. Propylalkohol, bzw. Aceton, andererseits Bzl., Xylol, 
Toluol, CClj usw. Die fiir die einzelnen Fl.-Paare aufgenommenen Dreieckdiagramme 
zeigen, daB die koagulierende Wrkg. bei beiden Stoffgruppen m it dem Dipolmoment u. 
der DE. zunimmt. Der Stabilitatsruckgang des Sols wurde mittels eines Photoeloments 
verfolgt, wobei die Beobachtung gemacht wurde, daB noch vor E in tritt der Koagulation 
dio Dispersitat des Systems abnimmt u. der Triibungsgrad steigt. — Weiterhin wurde 
der Brechungsindex von Gelatine in W.-A.-A-Gemischen untersueht, sowie Quellungs- 
messungen rorgenommen, welche ergaben, daB dio geringste Quellung in der Niiho 
der Koagulationszone liegt. — Der Umstaud, daB sowohl lyophobo ais auch lyophile 
Sole in ternaren Fl.-Gemischen mehr oder wenigor breite Koagulationszonen ergeben, 
kann dazu benutzt werden, um einen in Hydrosolform vorliegenden Stoff nieder- 
zusehlagen. Letzteres kónnte in der Starkę-, Zucker- usw. Industrie Verwcndung 
finden. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitsoheskii Shurnal Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 295—303. 1931. Woronesh, Kolloidchom. Lab. d. 
Inst. f. Nahrungsmittelind.) G URI A.W

G. M. Nabar, A. M. Patel und B. N. Desai, Studien iiber den Einflufi von Ńichl- 
dektrolyten, die eine verschiedene Anzahl von Hydrozylgrupjien enthalten, auf die Fallung 
von Thoriumhydroxyd aus einer Thoriumnitratlosung durch NaOH. (Vgl. C. 1930.
I I .  528.) Geordnet nach der hemmenden Wrkg. auf die Fallung von Th-Hydroxyd 
durch NaOH aus Thoriumnitratlsgg. ergibt sieh fur die untersuchten Nichtelektrolyte 
die Beihenfolge: Fructose >  liohrzucker >  Lactose >  Maltose >  Glucose >  Man
nit >  Glycerin >  Glykol. Der Wirkungsgrad der Nichtelcktrolyte steigt m it dor 
Zahl der Hydroxylgruppen (Fructose u. Glucose bilden Ausnahmen). Der Unterschied 
im Verh. von Bohrzueker, Maltose u. Lactose kónnte durch die Konfigurationsvor- 
schiedenheiten bedingt sein. — Die bei Nichtelektrolytzusatz erhaltene kolloide Th- 
Hydroxydlsg. ist negatiy geladen, sehr stabil u. wird durch MgCU viel besser koaguliert 
ais durch NaCl. Der Vorgang der Hemmung der Hydroxydfallung u. der Solbldg. 
wird auf Grund der experimentellen Ergebnisse erlautert, wobei sowohl dio Bedeutung 
des Alkalis ais auch diejenigo des Nichtelektrotyten berueksichtigt wird. (Kolloid- 
Ztschr. 57. 173—75. !Nov. 1931. Bombay, Physikal.-Chem. Lab. d. Wilson-Univ.) Gu r .

Satya Prakash, Einflup organischer Stoffe auf die Bildung der Gallerten des 
Arsenuts, Phosphats und Molybdais ion Thorium. (Vgl. C. 1930. I. 497.) Es wurde 
der EinfluB von Glycerin, Glykokoll, Harmtoff u. Rolirzucker auf die Erstarrung der 
Gallerten von Th-Arsenat, -Phosphat u. -jMolybdat untersueht. Es zeigte sieh, daB 
die Erstarrungszeit in Ggw. von Glycerin betraehtlich steigt, wobei das Th-Phosphat 
am meisten stabilisiert zu werden scheint, es folgt dann das Arsonat u. Molybdat. Die 
Arsenatgallerten werden stark in Ggw. von Glykokoll stabilisiert. Eino geringe Stabili- 
sierung wurde auch bei Molybdatgallerten gefunden; sie verflussigen sieh jedoch nach
2 Tagen. Die Phosphatgallerten werden in Ggw. geringor Glykokollkonzz. stabilisiert, 
walirend bei hoheren IConzz. die Erstarrungszeit vermindert wird. Dieses anomale 
Yerh. des Gtykokolls wird auf seine amphotere N atur u. nicht auf die Bldg. yon Kom- 
plexen m it den Metallionen zuruckgefiihrt. — In  Ggw. von Harnstoff wird Erstarrungs
zeit in allen drei Ffillen merklieh yermindert. — Klcine Rolirzuekerkonzz. beeinflusscn
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dio Erstarrungsdauer nicht merklich, wahrend bei hoheren Konzz. eine ausgesprochene 
Stabilisierung fur Arsenat u. Phosphat gefunden wurde. — Naeh einer Besprechung 
der Anschauungen iiber die Peptisation werden die Ergebnisse der Unters. durch die 
„Zusammenballungs- u. Hydratationshypothese“ des Vfs. erklart. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 201- 301—13. 8/12. 1931. Allahabad [Indien], Univ., Chem. Lab.) K i .e v .

N. K. Adam, Unlersuchungen iiber Oberflachenfilme unloslicher Substanzen au f 
wdsserigen Losungen. Zur Unters. der Kompressibilitat, des Kohasionszustandes u. 
anderer Eigg. von Obcrflachenfilmen wird der Oberflachendruck gemessen. Die 
Methode wird ausfiihrlich beschricben u. die auftretenden Schwierigkeiten aufgeziihlt. 
Die Ergebnisse eigener Arbeiten sowie der Unterss. anderer Autoren werden zusammen- 
gefaBt u. diskutiert. (Kolloid-Ztschr. 57 . 125— 39. Nov. 1931.) Gu e i a n .

Erich Heymann, Neuere Unlersuchungen uber den A u f hau dunnster Oberfldclien- 
schichten (Filmc) auf Flussigkeiten. Zur physikalischen Chemie zweidimensionaler Systeme. 
Es werden die allgemeinen Tatsachen u. GesetzmaBigkoiton, welche dio zwei- 
dimensionalen Filmo auf Fil. beherrschon, unter besonderer Borucksichtigung der 
phanomenolog. Grundlagen behandolt. (Kolloid-Ztschr. 57. 81—101. Okt. 1931.) Co h n .

P. P. Kosakewitseli und E. S. Uschakowa, Uber die Berechnung von Holekular- 
dimensionen mittels einer Zustandsgleichung fu r  die Oberflachcnschichten. Die fruher von 
Vff. zur Berechnung der Aktivitaten von Nichteloktrolyten in Salzlsgg. (C. 1931. I. 
36) benutztc Zustandsgleichung von R. K. S c h o f ie ld  u. E. K. R id e a l  (C. 1925. II. 
2133) fiir Oberflachcnschichten capillarakt. Lsgg., welche mit der Gleichung yon 
A m agat fiir komprimierte Gase bei Gleichsetzung des Gasdrucks m it dem zwoidimensio- 
nalen Druck (Diffcrenz der Oberflachenspannung von reinem W. u. Lsg.) ident. ist, 
wird zur Berechnung des Oberflaehenbedarfs der Moll. von 40 organ, capillarakt. 
Stoffen in der Oberflaclienschicht ihrer wss. Lsgg. herangezogen. Dabei ist das kleinste 
Areał (B-Wert der Gleichung), auf welchem ein Mol. (Bzl.-Ring u. aliphat. KW-stoff- 
kette) des capillarakt. Stoffs noch Platz finden kann, m it dem aus róntgenograph. 
Daten gefolgerten Mol.-Querschnitt in guter Ubereinstimmung. Aus dem Vergleich 
der B-Werte von o- u. p-substiluierten Bzll. sowie aus der Oberflachenspannung von 
CHjOH-Lsgg. laBt sich der Oberflachenbedarf der CH3-0ruppe berechnen [ =  ~ 1 2  A2]. 
Der Oberflachenbedarf von iso-Verbb. kann in den einfachsten Fallen vorausgesagt 
werden. Ungesiitt. Verbb. nehmen gróBere Flaclien ein ais gesatt. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A 157. 188—202. Nov. 1931.) Co h n .

J. A. V. Butler und A. Wightnian, Unlersuchungen uber Eleklrocapillaritat.
IV. Der Einfluf} von Salzen auf die Elektrocapillarkurven von Losungen, die oberfldchen- 
aklive Substanzen enthalten. (III. vgl. C. 1931. II. 2295.) Vff. untersuchen den EinfluB 
einer Anzahl anorgan. Salze bei verschiedenen Konzz. auf die Elektrocapillare von 
Lsgg., die A., Phenol u. Na-Salicylat enthalten. Im  allgemeinen werden m it sinkender 
Salzkonz. die Adsorptionskuryen von A. u. Phenol symmetriseher. Dio obcrflachenakt. 
B r' u. J '  setzen die Adsorption von A. u. Phenol in dem Bereich, wo die Ionen selbst 
adsorbiert werden, stark herab. In  Lsgg. m it Cl', N 0 3' u. S 04"  wird durch steigende 
Salzkonz., die durch dio anorgan. Substanzen verursaclite Emiedrigung der Ober- 
flachenspannung in dem Bereich, in welchom das Salz negativ adsorbiert wird, erhoht, 
dagegen yermindert in dem Bereich, in welchem das Salz positiy adosrbiert wird. — 
Das Masimum der Adsorptionskurve von Na-Salicylat wird m it abnelimender Konz. 
der anorgan. Salze vergróflert u. naeh positiven Potentialen yersehoben. Fiir starkę 
Elektrolyto m it oberflachenakt. Kationen liegen die Maxima zwischen —1,3 bis 
—1,5 V, fur nicht ionisierte Substanzen bei etwa —0,5 Volt. Bei sehr kleinen Konzz. 
des anorgan. Salzes liegt das Maximum fiir ein Salz m it oberflachenakt. Anion boi 
einem positiveren Potential ais + 0 ,2  Volt. (Journ. physieal Chem. 35. 3293—3302. 
Nov. 1931.) Co h n .

Charles Ockrent, Die EleklrocapiUarkurve von Mischungen der normalen Alkohole 
mit Wasser und die Adsorption der Alkoholmolekiile an der Quecksilberoberflache. (Vgl. 
vorst. Ref.) In  der fruher (C. 1931. I. 36) beseliriebenen Anordnung werden fiir voll- 
standige Konz.-Reihen der Mischungen der n. Alkohole, methyl-, athyl-, propyl- m it W. 
u. fiir eine Reihe von Konzz. des nur teilweise mischbarćn Butylalkohol/W.-Systems 
die Elektrocapillarkurven aufgenommen. F iir die dem Adsorptionsmaximum. ent- 
sprechende Potentialdifferenz stimmt der berechnete Fliichenbedarf der Alkoliolmoll. 
gut mit den aus unl. Alkoholfilmen auf W. berechneten Werten iiberein. Bis zu ganz 
starken Alkoholkonzz. scheinen die Alkohole eine monomolekularo Schicht auf der 
geladenen Hg-Oberflache zu bilden u. ebenso wic in der Grenzflache W ./Luft orientiert
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zu sein. In  ycrschiedenen Alkohollsgg. sclicint W. dic Grenzflachenspannungen bei 
Polarisationen, die positiyer sind ais —0,6 V, zu erhohen, dagegen zu emiedrigen bei 
Polarisationen, die negatiyer sind ais —0,6 Volt. Diese Effekte wachsen m it dem Anstieg 
in der homologen Reihe. Sie werden auf das groBe Fl.-Bindungspotential oder auf die 
positive W.-Adsorption bei negativen Polarisationen zuruckgefiihrt. (Journ. physieal 
Chem. 25. 3354—66. Nov. 1931.) Co h n .

H. R. B ru ins, Die Diffusion kolloider Teilchen. III . Nahere Uniersuchung, Deutung 
und Bedcutung der abnorm grojien Diffusionsgeschwindigkeiten und des neuen Ionen- 
effektes in hydrophilen Solen. (II. vgl. C. 1931. II. 974.) Dio Erklarung der starken 
Herabsetzung der Diffusionskonstanto hydrophiler Kolloido bei geringem Elektrolyt- 
zusatz dureh Annahme einer eintretenden Koagulation ist unwahrseheinlich, 1. weil 
dio Diffusionshemmung sofort ein tritt u. ihren Endwert orreieht, 2. weil der Effekt 
quantitativ umkehrbar ist. Dagegen wird gezeigt, daB elektr. Erseheinungen dio 
Diffusionsgeschwindigkeit maBgebcnd beeinflussen. Verss. m it Gummiarabikumsolen 
ergaben, daB eine A rt Mitfuhrung der kolloiden Teilchen dureh die „Gegenionen“ 
(Na-Ionen) stattfindet. Die abnorm groBe Diffusionsgeschwindigkeit der reinen Kolloido 
wird dureh dio hohen Ladungszahlen u. die entsprechende Mengo yon Gegenionen 
hervorgerufon. Elektrolytzusatz bewirkt primiir den rein elektr. Ioneneffekt. AuBer 
don rein elektr. Vorgangen ist auch dio móglicherweise eintretende Anderung der 
Teilehenladung, z. B. dureh Adsorption von Ionen an der Teilchenoberflache, sowio 
dio Anderung der Dispersitat, z. B. dureh Dehydratation u. Aggregation, von Be- 
deutung. Im  Fali des Gummiarabikums sehoinen die rein elektr. Wrkgg. dio Diffusiona- 
hemmung zu bestimmen. — Ioneneffekt u. Viscositatserniedrigung dureh Elektrolyt- 
zusatz yerlaufen parallel. — Dio Diffusionsgeschwindigkeit von Kolloiden wachst m it 
steigender Loslichkeit u. Stabilitat. Da beide Erseheinungen von der Ladung stark 
beeinfluBt werden, so boruht die Umwandlung von gowohnlicher Starko in 1. walir- 
schoinlich z. T. auf oiner Vermohrung ionogonor Gruppen an dor Teilchenoborflacho. — 
Im Zusammenhang mit den Ergebnisson wird dio Unzuverlassigkoit von Bestst. der 
TeilchongroBo hydrophiler Kolloido mittols Diffusions- u. osmot. Messungen sowio 
dio Diffusion yon Farbstoffen, Eiwoifikorpern u. lyophoben Kolloiden besprochen. 
(Kolloid-Ztschr. 57 . 152—66. Noy. 1931. Utrecht, v a n ’t  HoFF-Lab.) Gu k ia n .

F . P. F ischer, tlber die Diffusion des Hamoglóbins in  kolloide und molekulardisperse 
Losungen. Nach der FuRTnschen Metliode wird die Diffusion yon wss. Hamoglobin- 
Isgg. gegen W., Starko, Golatine u. Blutserum untersuoht. Wahrend dio Hamoglobin- 
lsgg. gegen W. schneller diffundieron ais gegen Starkę u. Golatine, ist die Diffusions
geschwindigkeit gegen Blutserum groBer ais gegen W., u. zwar nimmt sie zu m it wacłi- 
sender Verdunnmig der Hiimoglobinlsgg. Die Diffusionsgeschwindigkeit wss. Hamo- 
globinlsgg. gegen Salzlsgg. wird orhoht m it fallender Hamoglobinkonz. boi konstantor 
Salzkonz. u. m it fallondor Salzkonz. bei konstantor Hamoglobinkonz. Die Befundo 
sprechon fiir dio Ansicht von Wo. Os t w a l d , daB bei solyatisiorbaren Golon die Dif
fusion unter dem EinfluB eines Zusatzdruckes vor sich geht. Quollung u. Diffusions
geschwindigkeit wordon dureh Salze in gleichem Sinno beeinfluBt. — Nichtleiter 
wirken auf dio Diffusion yerzogernd, doch ist dereń Konz. ohne EinfluB. Es wird 
angenommen, daB die Nichtleiter dio Solyatation nieht yorandern, so daB dereń Ggw. 
koinen Zusatzdruek bei der Diffusion bedingt. (Kolloid-Ztselir. 57■ 166—73. Nov. 1931. 
Loipzig, Augenklinik d. Uniy.) G t jr ia n .

M. M. Dubinin, Die spezifischen Adsorplionseigenschaften von aklwen Kohlen.
III . Charakter der Porositat der Kohle und Dauer der Einstellung des Adsorplionsgleich- 
gewichls. (II. ygl. C. 1 9 3 1 .1. 3662.) Deckt sich inhaltlich mit der in C. 1931. II . 1836 
referiorton Arbeit. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitseheskii 
Shurnal Ssor. A. Sliurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 289—94. 1931. Moskau, Chem. 
Inst.) G u iw a n .

H . Erbring, Vber die Aufnahme organischer Fliissigkeilen dureh Oelaiinegele ohne 
Volumendnderung. Dio Einteilung der Gallerten in solcho, die Fil. unter Vol.-Vor- 
mehrung aufnehmen (Gelatine gegen W.), u. andere, dereń Vol. dabei konstant bleibt 
(Kieselsaure), ist nicht moglich, da os gelingt, bei Gelatinelsgg. dureh Entwiisserung 
mittels A. u. Vakuumbehandlung eine Capillarstruktur zu erzougen, die dazu fiihrt, 
daB organ. Fil. dureh ein so yorbehandeltes Golatinegel olino Vol.-Anderung auf- 
genommen werden. Dio Roihenfolgo dor pro 1 g Gel aufgenommonen Fl.-Voll. (Hoxan, 
CC14, Toluol, Bzl., A.) entsprieht im wesentlichen der von Os t w a l d  u. H a l l e r  bei
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der Ersckcinung der Lyosorption beobachteten. (Kolloid-Ztschr. 57. 195—96. Nov. 
1931. Leipzig, Kolloidabt. d. Physikal.-chem. Inst.) GURIAN.

E. W. J. Mardles, Die Auflósung von Oelaline in Fliissigkeiten. Nach einer Lite- 
raturzusammonfassung werden die Ergebnisse der Unterss. der Loslichkeit von Gelatine 
in W. bei Tempp. bis zu 30° mitgetoilt. Dio Loslichkeit der Gelatine yerandert sich 
mit der Temp. u. zoigt bei 26° einen schnellen Anstieg. Dio Losliehkeitszahlen, dio 
bei fallcndcr Temp. durch Fiillung aus Lsgg. erhalten wurden, waren betrachtlich 
hoher ais die beim Aufweicben von Gelatine in W. gefundenen (hysterit. Effekt). Die 
beobachtete Abhangigkeit der Loslichkcitskurye von Gelatine, Blutalbumin u. andcren 
Protoinon von dem Verhiiltnis des trockenen Materials zum Dispersionsmedium kenn- 
zeiehnet don hetorogonen Charakter der Proteino. Durch Auswaschon wird dio Loslich
keit der Proteino herabgesetzt. — Eine Erhóhung dor lósondon Wrkg. des W. durch 
Zusatz organ. Vorbb. (Essigsiiuro, Formamid, Diathylamin usw.) ist immor von einer 
Yermohrung der Quollung begleitet. Zuckor, A., Glycerin usw. sind, in goringen 
Mengen zugesctzt, wirkungslos, in Konzz. iiber 30% jedoch erniedrigen sio dio Lós- 
lichkoit der Gelatine, wobci auch dor Quollungsgrad vcrmindert wird. — Dio Wrkg. 
der Gelatino auf die Viscositiitskurven einer binaron Fl.-Mischung (Essigsaure-W.) 
besteht in einer Erhobung des Kurvenmaximums u. der Bldg. eines stoilon Abfalls 
auf beiden Seiten dor Kurvonspitze. Jedo Molekularassoziation in der Dispersions- 
mischung wird von einem Aufstieg der Viscositat u. oinom Abfall der Disporsionskraft 
begleitot, wahrend Molokulardissoziation eine Viscositatsvormindorung u. eine Ver- 
starkung dos L5sungsvermógons horvorruft. — Golatino orniedrigt die Oberflachen- 
spannung yon W., Formamid u. Essigsaure, wahrend sio bei Mischungen von Essig- 
sauro mit 20% W. oder den gleichon Gewichten von Phenol oder o-Kresol oino geringe 
Oberflachenspannungserhóhung verursacht. (Kolloid-Ztschr. 57. 183—94. Nov. 1931. 
London, Lab. d. Luftfahrtministeriums.) G u r ia n .

B. Anorganische Chemie.
Otto Ruff und Rudolf Keim, Fluorierung von Verbhidungen des Kohlenstoffs 

(Benzol und Tetrachlormethan mit Jodfluorid, sowie, Tetrachlormethan mit Fluor). (Vgl. 
C. 1930. II. 2623.) Nach einer Beschreibung eines einfachen Verf. zur Darst. von JF S 
aus den Elcmenten in einem Cu-App. wird iiber einige Rkk. des J F 6 berichtet. Dio Rk. 
mit Bzl. vollzieht sich in der Weise, daB vor allem Jodbenzol u. daneben etwas Di- u. 
Trijodbenzol gebildet werden, wahrend Fluorbenzol u. Fluorjodbenzol, wenn iiberhaupt, 
dann nur in geringen Jlengen erscheinen. Bei Fluorierung des CCI., m it JF - entstehen 
neben JC13 u. JC1 im wesentlichen nur CCl3F. Eine niedrigere Jodfluorvcrb. tr i t t  in 
fafibaren Mengen dabei nicht auf. — Die Einw. von F 2 auf CCI,, wurde unter Zusatz 
einiger ais „Puffer“ dienender Substanzen (J, As, Sb, W u. besonders CoF3) unter- 
sucht u. Verff. besehrieben, nach denen CCIF3, GCl2F2 u. CC13F  in befriedigender Aus- 
beutc erhalten werden konnen. Aus den gomessenen Dampfdrucken wurden die Siede- 
tempp., dic Verdampfungswarmen u. die Tp.OUTONschen Konstanten bereehnet. Ferner 
w urd en  die Sehmelztempp. u. die D.D. der versch iedenen  Fluoride im fl. Zustand 
crmittclt. Die Werto betragen fur CC1F3: K p . - 00 193° absol., Yerdampfungawarme 
A  =  3,56 kcal, T r o u to n s c I ic  Konstantę G  —  18,4, ił1. 92°; fiir CC12F 2: Kp. 245° absol.. 
A  =  4,74 kcal, C  =  19,3, F. 113° absol. u. fur CC13F : Kp. 297° absol., A  =  6,33 kcal, 
G =  21,3 u. F. 162° absol. — Die Unters. des chem. Vcrh. ergab, daB die Rk.-Ftihigkeit 
der Vcrbb. im allgcmcinen m it zunehmendem Geh. an Cl ansteigt. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 201. 245—58. 8/12. 1931. Breslau, Techn. Hoehsch., Anorgan.-chem. 
Inst.) K l e v e r .

Edward Barnes, Die Einwirkung von Stickoxyd auf Alkalihydrozyde. Die Rk. 
gepulverter, móglichst trockencr Alkalien, u. zwar KOH, NaOH, RbOH, CsOH, LiOH, 
Ca(OH)2, Sr(OH).,, Ba(OH)2 u. N aiCOz, m it NO wurde boi verschiedenen Tempp. 
untersucht. — Die Hydroxyde aller Alkalien u. Erdalkalien bilden m it NO bei gewohn- 
licher Temp. NaO u. wTenige %  N,. Die von E ilic il aufgestellten Rk.-Gleichungen
4 NO +  2 MOH =  N20  -i- 2 MNO, +  H„0 u. 6  NO +  4 MOH =  N 2 +  4 MN02 +
2 H20  (M =  Li, Na etc., bzw. %  Ca, 1 / 2 Sr etc.) scheinen die Vorgiinge richtig wieder- 
zugeben. Die RŁ-Geschwindigkeit der Alkaliliydrosyde wachst mit zunehmendem 
At.-Gew. der Alkalimetalle. Sie liangt von der OberflachengroBo der Alkalien ab; 
da dicse sich sehr stark m it dem Verteilungszustand iindert, ist ein Vergleicli der 
Rk.-Geschwindigkeiten nur in roher Annaherung moglich. Bei gewohnlicher Temp.
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betragt die Rk.-Dauer mit LiOH: mehrere Jahre; NaOH: mehrere Monate; KOH: 
mehrere Tage; RbOH u. CsOH: mehrere Stdn. Bei Tcmp.-Erhóhung wachst in allen 
Fallen die Rk.-Geschwindigkeit, zugleieh nimmt die gebildete N2-Menge zu. Bei etwa 
250° ist diese N2-Menge um so groBer, je gróBer das At.-Gew. des Alkalimetalls ist 
(yerglichen wurden NaOH, KOH u. CsOH). KOH zers. bei 250° das gebildete N20  
in merklicher Menge. Ahnlich scheint CsOH zu wirken u., bei etwas hóheren Tempp., 
NaOH. — Ba(OH), u. LiOH reagieren mit NO bei Tempp. oberhalb derjenigen, bei 
welchon die Nitrite sich zu zersetzen beginnen. Es wird N20  gebildet, doch scheinen 
die Vorgange komplizierter zu sein ais bei niedrigeren Tempp. — Die von B r in ETI 
(vgl. C. 1926. II. 1742) bei der therm. Zers. von NO unter Druek festgestellten Rkk. 
scheinen auch fiir die Wrkg. yon NO auf die Alkalien bei niedrigeren Tempp. zu gelten; 
primiir: NO =  1 / 2 N 2 +  ł / 2 0 2 u. 2 NO == N20  -f 112 0 2. Die Geschwindigkeit der 
Umwandlung NO — y  N20  entspricht einer monomolekularen Rk., also ist anzunehmen, 
daB sio an der Oberflache der Alkalien u. nieht im Gasraum vor sich geht. (Journ. 
chem. Soc., London 1931. 2605—20. Okt. London, Imp. College of Science and 
Technology.) SKAŁIKS.

Norman Ashwell Clark, Uber das Syslem PzO,-CaO-HJ) und uber das Um- 
krystallisieren des Monocalciumphosphats. Die Gleiehgewichte zwischen Ca(H2P 0 4)2- 
H 20 , C aH P0 4 u. W. werden bestimmt bei 100°, 50,7° u. bei 25°. Monocalciumphosphat 
wird durch W. zors. Yf. gibt mehrere Methoden zum Umkrystallisieren dieser Verb. 
an. (Journ. physical Chem. 35. 1232—38. 1931. Department of Chemistry, Iowa State 
College.) L. W o l f .

S. S. Dragunow und A. N. Rossnowskaja, Hydratation von Metaphosphaten in 
neutraler und saurer Losung. (Vgl. C. 1930. I. 1022.) In  neutraler Lsg. gibt N aP 0 3 

mit W. NaH 2P 0 4, in saurer Lsg. yerlauft die Rk. nach 1. 2H P0 3 +  H 20  =  H 4P 2 0 „
2. H 4P 20 , +  H20  =  2H ,P 04. in alkal. Lsg.: 1. N aP 0 3 +  NaOH =  N a2H P 0 4,
2. 2N aP0 3 -j- 2NaOH =  Na4P 20 ,. Dic Bindung des W. durch das Monometaphospliat 
entspricht einer Rk. erster Ordnung. Die Konstantę sinkt im Verlauf der Zeit, weil 
nach Annahme der Yff. das gebildete Na-Orthophosphat einen hemmenden EinfluB 
ausiibt. Das Na-Phosphat wirkt auch auf die Hydratation des Natriumhexameta- 
phosphats hemmend. (Ztsclir. anorgan. allg. Chem. 200. 321—31. 14/10. 1931. Moskau, 
Technolog. Abt. des Wissenschaftlichen Forschungsinstituts fiir Diingemittel.) L. W o l f .

Tara Prasad Barat, Arsenooxalsaure und ihre Salze. I. Vf. untersuchte das 
System As20 3 -H2C2 0 4-H20  bei 30°, u. stellte fest, daB Arsenoosalsilure in der festen 
Phase nicht auftritt, die Loslichkeit von As20 3 u. H 2C20 4 bei Zusatz der zweiten Kompo
nentę aber steigt, u. daher in der Lsg. Komploxbldg. anzunehmen ist. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 200. 232—34. 29/9. 1931.) ' E l s t n e r .

G. R. Schultze, Dreialamiger oder einatomiger Wasserstoff. Unter besonderein
Hinweis auf die Arbcit von B i n d e r , T il b y  u . G r u b b  (C. 1931. II . 1995) diskutiert 
Vf. die Frage der Existenz des H 3 -Mol. Im  AnschluB an die Unters. von HlEDEMANN 
(C. 193 1 .1. 2853) kommt Vf. zu der Auffassung, daB ein II3 -Mol. nicht existiert. (Journ. 
physical Chem. 35. 3186—88. Nov. 1931.) Co h n .

H. Heinrich Franek, Chemie des Kalksticksłoffs. Die Reindarst. des CaC2 gelingt 
bisher im Gegensatz zu alten Angaben von M oissan  nieht. Hingegen laBt sich CaCN.. 
in mehr ais 99%ig. Reinheitsgrad nach FRANCK u. HE1MANN (C. 1931. II. 482) gemaB 
CaO +  2 HCN =  CaCN2 +  CO +  H 2 gewimien. Durch Erhitzcn mit der theoret. 
Menge RuB laBt sich nach CaCN2 +  C =  CaC2 +  N 2 hieraus ein Carbid m it 93—94° / 0 

Reingeh. erzeugen. Strukturbestst. am reinen CaCN., bestatigen die Werte von 
D e h l in g e r  (C. 1927. II. 540). — Wiirmetonung der Kalkstickstoffbldg. (vgl. C. 1925. 
I. 1120). — Gleichgewicht der Rk. CaC2 +  N 2 =  CaCN, +  C (vgl. C. 1928. I. 1) — 
Kinetik der Azotierung (mit F . H o c jiw a l d  u. H o f f m a n n , vgl. C. 1931. II. 2560) — 
Theorie der Azotierung: Die Annahme eines ,,Subcarbides“ CaC ais Zwischenstufe 
wird, weil experimentell unbegriindet, yerworfen. Auch dio „Nitridtheorie" (vgl. 
C. 1931. II. 525) wird abgelehnt. Fiii' die alte „Cyanidthcorie“ werden weitere 
Stiitzen geliefert. Gemeinsam mit R. Neubner wurden die Gleichgewichte CaCN2 +  
C Ca(CN) 2 u. in Analogie BaCN2 +  C Ba(CN ) 2 untersucht. Oberhalb von etwa 
1150° ist beim Ca wohl ausschlieBlich das Cyanid cxistenzberechtigt. Durch rasches 
Absehreckon auf unter 400° laBt sich das Cyanid ais solches nachweisen. Schmelz- 
zusclilage z. B. CaF2 erleichtern die Umwandlung des CaCN2 in Ca(CN)2. Langsamcs 
Abkuhlen fuhrt zu quantitativer Riickyerwandlung in CaCN2. Auf ,.kaltcm“ Wegc 
gewonnenes Ca(CN) 2 ist also nur infolge Rk.-Traglieit stabil u. wandelt sich oberhalb
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400° rasch in CaCN„ um. Durch Erhitzen von techn. CaC2 m it 4%  CaF2 unter N2-Druek 
in kleinen Nichrotherm-Autoklaven auf 1230—1250° u. pldtzliches Abschrecken m it 
k. W. konntc eine direkte Azotierung zu Ca(CN) 2 (85 MoL-%) erzielt werden. — Das 
experimcntcll leichter zugangliche Ba-System ergab: Infolge Schmelzens (Verschwinden 
einer Phase) sind bei 500—900° Ba(CN ) 2 u. BaCN2 in webhselndem Anteil neben- 
einander bestandig. Die Gleichgewichtskurve wird fiir dieses Temp.-Gebiet von beiden 
Ausgangsseitcn hor iibereinstimmend festgelegt. Auch hier verschiebt sich mit steigender 
Temp. das Gleichgewicht zugunsten der Cyanidbldg., die bei 900° 97 Mol. - ° / 0 erreicht. — 
Mit H. Bank wurde die Bildungswarme des Ca(CN)., zu 45,5 ±  0,45 kcal u. dem- 
entsprechend die Umwandlungswarme Ca(CN) 2 — >- CaCN2 +  C zu +  38,5 kcal er- 
m ittelt. Die Bildungswarme des BaCN„ wurde zu 65,6 ±  1,0 kcal u. die des Ba(CN ) 2 

zu 49,0 ±  0,7 kcal gefunden. — Unterss. iiber den techn. wichtigen ProzeB des Um- 
schmelzens von Kalkslickstoff m it Kochsalz zu einem Cyanidprod. Durch Yerwirk- 
lichung der Rk.: 2 NaCN +  CaCl2 =  CaCN2 - f  C + 2  NaĆl wird die Wichtigkeit wirk- 
samen Abschreckens der Schmelze dargetan. Rontgenograph. Entscheidung (mit 
M. A. Bredig) der Frage, ob im Schmelzcyanid die (CN)2-Gruppe an Ca oder Na ge- 
bunden Yorliegt, zugunsten des Ca. — Andeutungen iiber das im techn. Versuchsstadium 
befindliche Ammoniak-Kalkstickstoff-Verf. („weiBcr Kalkstickstoff"). t)ber die Be- 
ziehungen zwisehen CaCN„, MgCN2 u. HCN bzw. (CN)„ vgl. F r a n c k  u . H e im a n n ,  1. c. 
Die Beziehungen zwisclien Cyanamid u. Cyanat werden dargestellt u. die m it 
P. Mangold gefundene Bk.: CaCN2 +  Na2C03  =  2 NaCNO +  CaO (vgl. C. 1930. I. 
2164) beschrieben. In  Ggw. von CO wird bei 550—600°, wie m it H. Heimann ge
funden (vgl. C. 1929. II. 1849), diese Rk., wie folgt, yerandert:

CaCN2 +  Na2C03 - f  2 CO =  2 NaCN +  CaC03 +  C02

(,,Sintercyanid“ ). — Betraehtungen iiber die Moglichkeit einer Carbiderzeugung bei 
tieferen Tempp., aus anderen Ausgangsmaterialien (Phosphaten) u. iiber die Moglich
keit einer direkten Azotierung von Carbidbildungsgemischcn. (Samml. chem. u. chem.- 
techn. Vortrage. N. F. Nr. 6 . 39 Seiten. Bcrlin-Charlottenburg, Ccntrallab. d. Bayer. 
Stickstoffwcrkc A.-G. Sep.) H e im a n n .

C. Nogareda, E in neues Verfahren zur Darstellung von krystallisierlem Ca(OH)2. 
(Vgl. C. 1931. I. 2446.) Durch Terzogerte Ausscheidung l&Bt sich Ca(OH ) 2 in krystalli- 
siertem Zustand gewinnen. Die Hydrolyse von Ca02-8 H20  verlauft zu rasch, die des 
Ca(CN) 2 zu langsam. Dagegen ist es bei Zugabo von 20 ccm 20%ig. KOH zu bei 10° 
gesatt. Ca(OH)2-Lsg. móglich, binnen ciniger Stdn. Krystalle zu erhalten. Hierbei tr itt 
zuerst Opalescenz auf [kolloidales Ca(OH ) 2 ?]. Die Krystalle haften fest an der GefaB- 
wandung, sie sind klein, durchsichtig m it wohlausgebildeten Flachen, sind aber in der 
Form offenbar verschicdcn von den durch Eindampfen von Kalkwasser erhaltenen; 
Krystalle von der A rt der lctzteren sclieiden sich bei langerem Stehenlassen der Lsg. 
iiber den zunachst erhaltenen Krystallen aus. Die Zus. der Krystalle entspricht der 
Formel Ca0-H„0, hoherc Hydrate konnten nicht festgestellt werden. (Anales Soc. 
Espanola Fisica Quim. 29. 556— 59. 15/10. 1931. Madrid, Univ., Lab. f. physikal. u.
anorgan. Chemie.) R . K. MijLLER.

Robert Anthony Robinson und Hubert Thomas Stanley Britton, Die amphotere 
Nalur von Aluminiumhydroxyd. 100 ccm einer 0,003 125-mol. Lsg. von A12(S0 4 ) 3  

wurden mit 0,2-n. NaOH konduktometr. titriert; ein geniigender DberschuB von 
NaOH iiber die Al(ONa) 3  cntsprechende Menge wurde hinzugegeben u. liierauf mit
0,2-n. HC1 zuriicktitriert. — Die auf don Leitfahigkeitskurven auftretenden Knick- 
punkte werden durch folgendes Schema interpretiert:

Al20 3-3 S 0 3— y  Al20 3 -2,68 S 0 3 — >-Al,0 3 -0,6 S 03— y  
(lóslich) (unlóslich)

Al20 3 -0,12 S 0 3 ------------------ >- NaAlO,
(Maximum der Unloslichkeit)

Die Titration m it HC1 zeigt, daB die Vorgange reversibel sind. (Journ. chem. Soc. 
London 1931. 2817—20. Okt. Exeter, Univ. College of the South-West.) S k a l ik s .

Harold Simmons Bootli imd Gilberta G. Torrey, Beitrag zur Chemie des Beryl- 
liums. Beryllium. I II . Elekłrolyse der Lósungen von Berylliunwerbindungen in  flussigem  
Ammoniak. (II. vgl. C. 1931. II. 2585.) Es wird eine Methode zur Gewinnung von 
reinem Be durch Elektrolyse seiner Verbb. in fl. NH 3 angegeben. Eine Apparatur 
zur Elektrolyse der Lsgg. von Be-Athylacelonat, Be-Ammoniumjluorid, Be-Clilorid 
in NH 3 bei ihrem Kp. wird beschrieben. Das gewonnene Sletall ist sehr rein u. in den 
ublichen Lósungsmm. nur swl. Die Zers.-Spannung der BeClr N H r Lsgg. wird zu
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3,5 V bei 550 mm Druek [entsprechend —40°] bestimmt. Der EinfluB der Stromdiehte 
auf die Besehaffenheit des elektrolyt. Nd. wird untersueht. — Die Elektrolyse der NH3- 
Lsgg. von wasserfreiem Be-Nitrat in fl. Ammonnitrat ergibt zusammenhangende, gut 
haftende Ndd. von metali. Be. Auch nach Konz. der Lsg. durch Verdampfen bei 
Zimmertemp., konnen aus der yiscosen Masse des Bades noch Be-Ndd. erhaltcn werden. 
(Journ. physieal Chem. 35 . 3111—20. Nov. 1931.) Co h n .

Adolf Pabst, Die Krystallographie einiger Halogenide der seltenen Erden. GróBere 
Krystalle der Halogenide wurden m it dem einkreisigen Goniometer gemessen. GdC'l3 ■ 
6H20  krystallisiert monoklin holoedr. m it den Achsenyerhaltnissen a : b : c =  1,4725: 1: 
1,2185 u. /? =  8 6 ° 20' u. der Lichtbrechung n~ — 1,565, nm =  1,570 u. na =  1,575 
je i  0,002. Es ist opt. negativ. StnCl3 ■ OH „u krystallisiert wie GdCl3 u. zeigt die 
Achsenverhaltnisse a: b: c — 1,4713: 1: 1,2182 u. /? =  8 6 ° 34'. Der Habitus ist prismat. 
Die Lichtbrechung betragt np =  1,564, nm =  1,569 u. na =  1,573 je ±  0,002. Es ist 
opt. negativ. Die D. nach der Schwebemetliode betriigt 2,414. Er0l3-6H20  zeigt 
ganz iihnliehe Krystalle, wie GdCl3 -6H 20 , welehe jedoeh derart hygroskop. sind, daB 
eine genaue Messung nicht moglich war. Ebenso kormte GdBr3 -6H20  nicht gemessen 
werden; dasselbe ist dem GdCl3 -6H20  sehr ahnlich. (Amor. Journ. Science [S il l im a n ] 
[5] 22. 426—30. Nov. 1931. Berkeley, Cal., Univ.) E n s z l in .

H. B. Dunnicliff und G. S. Kotwani, Die Einwirkung ton Schwefelwassersloff 
auf Chromate. II. Wasserstoffchromał. (I. vgl. C. 1929. I. 1553.) Es wird der EinfluB 
von I i2S  auf 5%ig. Chromsdurelsg. in 3 Stufen untersueht. I. Stufe: Bis zur grade 
beginnenden Bldg. eines intermediaren braunen Nd. Die Lsg. enthalt kolloidales Chrom- 
hydrozyd, kolloidalen Schwefel, ionisiertes Chrom, unzersetzte Chromsaure u. ionisiertes 
Sulfat, das durch BaCl2 vollstóndig fallbar ist. Dieses Sulfat wird bei langerem Stehen 
zur Hiilfte koordiniert. Die gesamte reduzierte Chromsaure wird fiir die Bldg. des 
Sulfats yerbraucht u. die aąuiyalente Menge Cr ist ais Salz des Cr(OH ) 3 anwesend. —
H . Stufe: Die braune, „intermediare“ Fallung hat sieh gebildet. Sie enthalt ein koordi- 
niertes Sulfato-Chromsvlfał, femer eine annahemd aąuiyalente Menge Cr(OH)3, das durch 
unyerbrauchte Chromsaure teilweise in CV,O0 oder Cr02 umgewandelt wird, u. aus freiem 
S. Das F iltrat enthalt Cr(OH)3, unzers. Chromsaure, kolloidalen S u. yollstandig ioni
siertes Sulfat. — III . Stufe: Bldg. des endgiiltigen grunen Nd. Dieser enthalt mehr 
oder weniger koordiniertes Chromsulfat, Chromthiosulfat (walirscheinlich koordiniert), 
freien S u. Cr(OH)3. Das Verlialtnis yon „koordiniertem“ Sulfat zu ,,ionisiertem“ 
ist hier groBer ais im braunen Nd. (ca. 2: 1). Dieser Anstieg ist wahrseheinlich auf 
eine intramolekulare Umlagerung zuruckzufuhrcn. Derm das gesamte Sulfat der
I II . Stufe ist gleich der Summę der Sulfate in Nd. u. Lsg. von Stufe II, so daB kein 
Sulfat mehr durch Einw. des H2S auf den braunen Nd. oder durch Hydrolyse des 
Chromthiosulfatkompleses gebildet wird. — Es wird der Mechanismus der Rk. von 
H 2Cr04 m it H 2S u. die Bldg. von Cr(OH ) 3  u. S gegeben. Fiir die Sulfatbldg. nelimen 
Vff. eine direkte Osydation yon H 2 S 02, dem ersten Hydrolyseprod. des S, m it H 2Cr04 

an. Die Entstehung des Thiosvlfałkomplezes erklaren Vff. durch eine Oxydation der 
primaren Sulfoxylsaure m it Cr0 2 oder Cr60„ zu H 2S03, welche wiederum in Ggw.
der gleichfalls gefallten S u. Cr(OH ) 3 das Chromthiosulfat bildet. (Journ. physieal
Chem. 35 . 3214—36. Noy. 1931.) Co h n .

G. A. Meersson, Darslellung von reinem Ferrowolfram aus WolframU iiber das
Eiseiiwolframał. Es wird ein Verf. zur Herst. yon reinem Ferrowolfram durch Red. 
yon Fe-Wolframatpulver mit Kohle beschrieben. Durch Schmelzen von naturlichem 
Wolframit m it Soda u. Auslaugung der Schmelze wurde eine Na2W 0 4-Lsg. erhalten, 
die ais Ausgangsmateria! zur Herst. von FeW 04-3 H 20  diente. Die giinstigsten Resul- 
ta te  -wurden dabei bei der Fallung des FeW 04 ■ 3 H ,0  aus h. N a2W 0 4 -Lsg. m it der theoret. 
Menge FeS 0 4 in einer H 2-Atmosphare erhalten. Zum Auswaschen, das in der K alte 
zu erfolgen hat, des Nd. erwies sieh eine NH 4C1 enthaltende H 2W 0 4 ais am giinstigsten. 
Der erhaltene u. ausgewaschene Nd. wurde weiter bei einer Temp., die 800° nicht iiber- 
schreiten soli, an der Luft gegliiht u. so ein leicht pulyerisierbares schwarzbraunes 
Fe20 3- 2 W 0 3 erhalten. Das Fe20 3- 2 W 0 3  wurde darauf fein pulverisiert m it der theoret. 
Menge Holzkohle oder RuB innig yermengt u. langsam auf 1250— 1350° erhitzt. Das 
erhaltene Ferrowolfram besitzt das theoret. Verhaltnis fur die Zus. Fe W, d. h. 76,7% 
Wolfram. Die mikroskop. Unters. fuhrte zu dem SchluB, daB das Prod. entweder eine 
feste Lsg. yon Fe u. W oder aber eine Verb. der Zus. FeW darstellt, im Gegensatz zu 
dem techn. Wolfram, welches auskrystallisiertes W, Fe2W oder Fe3W 2 enthalt. Das 
erhaltene Ferrowolfram erwies sieh auch ais bestandiger gegen Oxydationen im Ver-
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gleioli zum techn. Prod. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chom. [rusa.: Chimit- 
scheskii Shurnal. Ssor. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 201—14. 1931. Moskau.) K l e v .

R. Saxon, Zinkat und Zinkelektrolyse. Wird in eine Verticfung der unteren ala 
Kathode dienenden Kolile eines Kohlelichtbogens eine Misehung von gepulvertem, 
troekenem ZnO u. NaOH eingebraeht, so bildet sich bei einer Spannung von 180 V 
schnell ein weiches Pb-farbenes Amalgam, das W. sclinell zersetzt. Der Ruckstand 
der m it W. gut gewaschenen u. filtrierten Misehung zeigt mit Sauren H 2-Entw. u. 
enthalt Zn. (Chem. News 143. 347—48. 27/11. 1931.) '  Cohn.

Francois Reymond, Verteilung des Protalctiniums bei der technischen Behandlung 
der Erze des Belgischen Kongos. E in interessantes Rohmaterial des Protaktiniums. Die 
Unters. der silicat. Ruckstandc der techn. yerarbeiteten Pcchblende aus dem Belg. 
Kongo ergab im Gegensatz zu den Befunden von H a h n  u . Me it n e r  (vgl. C. 1921.
I. 720) nur eine Ausbeute von 4 bis 6 %  des in der Pechblende yorhandenen Pa. 
Dagegen gelingt es, aus den Rtickstanden aus der Behandlung der Pechblende mit 
H 2 S 04, wic sio bei der techn. Bearbeitung im Kongogebiet erhalten werden, ein Prod. 
zu isolieren, weiches 80—95% des P a enthalt. Das Verf. beruht darauf, daB zur mit 
dcm doppeltcn Vol. W. verd. schwefelsaurcn Lsg. eiiie U- u. tantaloxydhaltige, sehwefel- 
saure Lsg. u. H 20 2 liinzugefiigt u. die erhaltene Lsg. m it Na-Bisulfit reduziert wird. 
Man erhalt naeh dem Filtrieren u. der Entfernung des Po u. R a ein Tantalsauregel, 
weiches 85%  des P a  im Gleichgewicht m it dem U enthalt. Die Verschiedenhcit in 
den Befunden m it der Joachimsthaler Pechblende wird durch die yersehiedcno ur- 
spriingliehe techn. Behandlung erklart. (Journ. Chim. physiąue 28. 409—10. 25/7. 
1931.) ‘ K l e v e r .

Ronald Groves und Alexander Sm ith Russell, Herstellung und einige Eigen- 
schaften ton Amalgamen des Titans, Urans und Va,nadiums. (Vgl. C. 1930. I. 492. 
493.) Die Bcdingungen fiir die eleklrolyt. Abscheidung von Ti, U u. V aus wss. Lsgg. 
an einer Hg-Kathode wurden untersucht. Hohe Strom-D.D. an der Kathode, Trennung 
der kathod. u. anod. Fl., wirksame Kiihlung sind wesentlich. Ferner kommt es auf die 
Art des Kathodenelektrolyten an; am geeignetsten sind TiCI:) in HC1 u. U 0 2S 0 4 oder 
NaV03  in H 2 S04. — Die katalyl. Wrkg. von Ti, U u. V auf dio Bldg. von H 2 an Zn- 
Amalgam durch verd. H 2 S0 4 wurde untersucht. Auf l% ig. Zn-Amalgam, weiches geringe 
Mengen eines der drei Metalle enthiclt, w-urde verd. H 2S0 4 gegossen, u. es wurde die 
Konz. bestimmt, bei der Gasblasen auftraten. Ti ist ein annahernd gleieh guter K ata
lysator wie P t, W u. Mo; U wirkt schwacher, V noch schwiicher. — Spuren von metali. 
Ti, U u. V wurden auf Zn-Amalgam niedergeschlagen, die ersten beiden auBerdem 
auf Sn- u. Cu-Amalgam u. auf Hg, u. zwar durch einfaches Schiitteln von Lsgg. der 
Salze dieser Metalle m it den Amalgamen oder mit Hg. Es wird hierbei etwa 10~ 6 bis
10- 5  g niedergeschlagen; Nachweis durch die katalyt. Wrkg., Ti auBerdem durch 
chem. Methoden. U  wird am leichtcsten niedergeschlagen, V am sehwersten. — Die 
Reihenfolge, in der Ti, U  u. V aus Hg durch oxydierende Agentien entfernt werden, wurde 
in Beziehung zu der b e k a n n t e n  Reihenfolge anderer Metalle bestimmt. Die 
3 Metalle ordnen sich in folgender Weise in dio Reihe ein: Zn, Cd, Mn, Tl, Sn, Pb, 
Ti, V, Bi, Cu, Fe, Mo, U, Co, Hg, Ni, W. (Journ. chem. Soc., London 1931. 2805—14. 
Okt. Oxford.) “ S k a l ik s .

Alfred Bruki m d  Gottfried Ortner, Die Oxyde des Oalliums. (Vgl. C. 1931. I. 
1739.) Durch Erhitzcn von Ga20 3 mit Ga laBt sich Qa.fi darstellen nach:

Ga2 Ó3 -f- 4 Ga 3 Ga20.
GaaO ist in amorphem Zustand yon dunkelbrauner bis sehwarzer Farbę u. an troekener 
Luft bestandig. Im  Hochvakuum beginnt bei 500° die Sublimation, oberhalb 700° 
tr itt  Zers. ein. Konz. H N 0 3 wirkt auf Ga20  heftig ein, verd. H N 0 3 lost unvollkommen, 
verd. H 2S 0 4 wird in der Kalte zu H2S reduziert, Br reagiert heftig unter Funkenbldg. 
Bei Yorsiehtigem Erhitzen an der Luft tr i t t  oberflachliche Oxydation auf. Red. von 
Ga2 0 3 m it H 2 bei 600° in einem V2A-Schiffchen fiihrt zu einem Gemisch von Ga20 3 

u. Ga20 ; ein Oxyd GaO scheint demnach unter diesen Bcdingungen nieht bestandig zu 
sein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 203. 23—25. 30/12. 1931. Wien, Techn. Hochsch., 
Inst. f. analyt. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
J. Garrido, Uber dieSlruklurbeziehungen zwischen Argentit und Acanlhil. Aus den 

RSntgenunterss. von E m m o n s , St o c k w e l l  u . J o n e s  (C. 1927. I .  1281) u . von P a l a -
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CIOS u. S a l v ia  (C. 1931. II. 1246) zieht Vf. den SchluB, daB Argentit, Acanthit u. 
synthet. Ag2S dieselbe Struktur besitzen, Argentit aber eiiio Pseudomorphose mit 
rhomb. Gitter darstellt. Oberhalb 180° ist die kub. Modifikation stabil, die bei Tempp. 
unter 180° dureh paramorphe Umwandlung in die rhomb. iibergeht. Argentit ist bei 
gewohnlicher Temp. ein krystallin. pseudomorphes Gebilde m it einem in 4 Richtungen 
orientierten rhomb. Gitter, dessen Zusammenhalt dureh das Vorhandensein einer 
pseudokub., sich dureh das ganze Gebilde erstreckcnden Verkiiiipfung bedingt wird. 
(Anales Soe. Espanola Fisica Quim. 29. 505—13. 15/10. 1931. Madrid.) R. K. Mu l l e r .

J. Palacios und R. Silva, Ober die Kryslallslruklur des Argenlils und des Acanthils. 
Gegeniiber Ga r r id o  (vorst. Ref.) steilen Vff. fest, daB die Annahme flachenzentrierter 
rhomb. Struktur m it den experimentollen Ergebnissen nicht vereinbar ist, u. daB eine 
Atomyerteilung von der Art des Cuprittyps wahrsęheinlicher ist. (Anales Soc. Espanola 
Fisica Quim. 29. 514— 15. 15/10. 1931. Madrid.) R. K . M u l l e r .

B. E. Warren, Die Rontgenslrahlenanalyse ton Vesuvian. Vesuvian, H,Cał0- 
Al6Sia0 3 8 ist ein komplexes tetragonales Silicat m it a =  15,60 A, c =  11,83 A, Raum
gruppe u. yier Molekeln in der Zelleneinheit. Die Zelle enthalt 260 Atome u. 
44 Parameter. Die Struktur wird mit Hilfc einer nahen Verwandtschaft zwischen 
dem Yesilyian u. dem kub. Granat Ca3Al2Si3 0 12 bestimmt. Zwei Quadranten in der 
Vesuvianzelle haben eine ident. Struktur, wTie die beiden entaprechenden Quadranten 
im Granat m it Ausnahme, daB sio um 45° um c gedreht sind. Quantitativc Messungen 
der Gesamtreflesion m it einem BRAGGschen Ionisationsspektrometer an 40 Ebenen 
geben dio Strukturamplituden in guter t)bercinstimmung m it den aus der Struktur- 
forrnel berechneten. Die Struktur enthalt SiO,,- u. Si20,-Gruppen u. die Koordi- 
nationszalilen Si 4, Al 6 , Ca 8 . (Physieal Rey. [2] 37. 1697. 1931. Massachusetts Inst. 
of Technology.) K l e v e r .

M. Donath, Zinkhalłiger Chroniit. Der Zinkchromit unterscheidet sich von dem 
zinkfreien durcli seinen braunschwarzen Strich, helleren Glanz, Harto 6 —7 u. dureh 
sein opt. Verh. Der Anschliff zeigt im polarisierten Lieht Anisotropio. Der Zn-Cliromit 
ist im Gegensatz zum n. Chromit auch in diinnsten Schliffen vollkommen opak. Der 
Chromit von Ramberget hatte die Zus. 50,49 Fe20 3, 41,48 Cr20 3, 0,35 A120 3, Spuren 
MnO u. NiO, 4,68 MgO, 2,62 ZnO, 1,74 Si02. Die RontgenŚiagramme ergaben oin 
regulares Raumgitter, so daB die opt. Anisotropie ais Anomalie anzusehen ist. (Arner. 
Mineralogist 16. 484— 87. Nov. 1931. Freiberg i. Sa.) E n s z l i n .

Gś.bor Vavrinecz, Antimonreiclier Enargil von Recsk (Ungarn). (Vgl. C. 1929. II. 
2991.) Graue, glanzlose, wenig yerwitterte, dichte Stiiekc. D. 4,42. Zus.: 44,84 Cu; 0,61 
Pb; 0,99 Fe; 0,04 Zn; 7,00 As; 10,16 Sb; 30,13 S ; 1,05 H aO; 0,86 Gestein; 4,32 O 
(Differenz). (B&nyaszati 6s Koh&szati Lapok 64. 438— 39. 17/10. 1931.) S a i l e r .

N. Suildius, Ober die triklinen manganhalligen Pyroxene. (Vgl. C. 1932. I. 36.) 
Spezielle Beschreibung manganhaltiger Pyroxene von yerseliiedenen Fundpunkten. 
Weiter werden die opt. Orientierung der triklinen Pyroxene u. die Zwillingsgesetze 
behandelt. (Amer. Mineralogist 16. 488—518. Nov. 1931. Stockholm.) E n s z l i n .

James H. C. Martens, Persislenz des Feldspals in  Kilslensand. Mit zunehmender 
Entfernung yom Muttergestein nimmt der Feldspat im Verhaltnis zum Quarz immer 
mehr ab, u. zwar scheint es sich dabei weniger um eine chem. Umsetzung des Feld
spats wahrend des Transports, ais um median. Zerstorung zu handeln. (Amer. Mine
ralogist 16. 526—31. Nov. 1931.) E n s z l in .

F. Kirnbauer, Das Feldspatrorkommen von Teregora. Beschreibung der Feldspat- 
pegmatite von Teregova m it Angabon iiber die A rt des Abbaus, iiber dio Tektonik u. 
Mineralfuhrung. In  den beiden Pegmatitcn treten Beryllnester auf m it z. T. sehr 
groBen Krystallen. Die mkr. yon Beryli freien Gesteinpartien zeigten bei der 
spektrograph. Unters. die empfindlichsten Be-Linien, u. zwar bei allen Proben in 
etwa gleicher Intensitat (0,001 ±  0,004o/o). Die Aufbereitungs- u. Mahlanlagen fur 
den Feldspat, bei denen besondere Sorgfalt auf eisenfreie Vermahlung gelegt werden 
muB, werden beschrieben. In  den Handel kornmen 4 Sorten Feldspat fur die Emaille- 
industrie, Fein- u. Grobkeramik, Dachpappen-, Glas- u. Schleifsteinindustrie, 2 Sorten 
Quarz u. Muskoyit. Der Quarz wird m it Holz in einem mit Chamotte ausgemauerten, 
stehenden Rundofen auf Tridymit gebrannt. (Berg- u. huttenmann. Jahrb. montanist. 
Hochscliule Leoben 79. 109—24. 20/10.1931.) E n s z l in .

Josef Schadler, Ober einige bosnische M agnesilvorkommen. (Berg- u. huttenmann. 
Jahrb. montanist. Hochschule Leoben 79. 146—52. 20/10. 1931. Wien.) E n s z l i n .

E. Kordes, Ober das Kalit-orkommen von Solikamsk in liu/3land. Die Kaliyorkk.
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von Solikamsk unterscheiden sich von den deutschen Lagern sowohl durch das Fehlen 
von Sulfaten ais auch durch ihren ungestorten Aufbau. Der Aufbau laCt sich aus 
dem Diagramm NaCl, KC1 u. MgCl, bei etwa 25° erklaren, wenn man annimmt, daB 
die Krystallisation in gewissen Zeitabstanden durch Einbruch NaCl-kaltiger Lsgg. 
gestort- wurde. (Kali 25 . 349—52. 15/12. 1931. ■ Leipzig.) E n s z l in .

W . Petrascheck . Die Erzlagerslatten des Rhodope- und Slrandschagebirges im siid- 
asllicheii Bulgarien. Beschreibung der Geologie des Rhodope- u. Strandscha-Gobirges, 
welche alpiiie Metamorphose u. Deckenbau aufweisen. Die in den Gebirgcn auf- 
tretendcn Erzgange gehoren zur kiesigen Blei-Zinkformation. Daneben treten bei 
Burgas perimagmat. Quarz-Kupfererzgiinge auf. Dio Erzgange zeigen yerhaltnis- 
maBig hohe Ag-Gehh. (Berg- u. hiittenmann. Jahrb. montanist. Hochschule Leoben 
79 . 124—42. 20/10.1931.) E n s z l in .

B orger, Der Hauptdolomit des mittleren Zećhsleins ais Erdólmutlergestein. E r- 
widerung auf eine Arbeit von F u l d a  (ygl. C. 19 3 2 . I. 206). Naeh Ansicht des Vf. 
stammt das Erdól in Hannoyer wahrscheinlich restlos, mindestens aber zum gróBten 
Teile, aus mesozoischen Sehichten. Fraglich ist, ob der subsalinare Untergrund Ol 
fuhrt u. ob ein Teil des im Mesozoikum auftretenden Erdóls aus diesem Untergrunde 
stammt. Es ersekeint aber ausgeschlossen, daB dieser Untergrund innerhalb des 
hannover. Olgebiets durch Bohrung zu erreichen ist. (Kali 2 5 . 334—36. 1/12. 
1931.) " E n s z l in .

Jam es A. H ootm an, Beslimmung der Radioaktivitat von Mineralwassern und 
einige Ergebnisse an flieficnden arlesischen Quellen. t)ber die Best. der R adioaktm tiit 
vgl. C. 1 9 3 1 .1. 1269 u. 2033. Einige artes. Quellen wurden naeh dieser Methode unter
sucht u. wiesen Radioaktivitaten von 0,00 bis 0,682 Millimicro-Curie im Liter auf. 
(Amer. Journ. Science [S il l im a n ] [5] 22 . 453—63. Xov. 1931.) E n s z l in .

H . H . N ininger, Ein Sleinmcleorit von Colorado. (Vgl. C. 1931 . II. 1270 u. 3197.) 
Der Steinmeteorit, welcher naeh seinem Fundpunkt Adams County Aerolit benannt ist, 
war sehr stark oxydiert u. wog 5,7 kg. Naeh dem Zerschneiden war der Kern nocli 
ziemhch unverselirt u. bestand aus einer breccienartigen M. aus abgerimdeten, ver- 
schieden groBen Bruehstiicken mit reichlich Sulfiden. (Amer. Journ. Science [SlLLIMAN] 
[5] 22 . 414— 16. N oy. 1931. Denver, Colo., Colo. Mus. of N at. Hist.) E n s z l in .

Edw ard J .  W eeks und K onnan  L. H ouslop, Der Ursprung des wlkanischen 
Schicefels. In  Anlehnung an W EEKS (C. 19 3 2 . I. 367) fiihren Vff. die Bldg. yulkan.
S auf Rkk. zwischen H 2S u. Luft einerseits u. SO, u. CaC03 in Ggw. von W . anderer- 
seits zuriick. Kalk u. Gips werden in Zusammenhang m it Lagern yulkan. S imrner 
gefunden. Red. von Gips durch die im Kalk yorhandencn organ. Reste geben CaS, 
das wieder mit den S-haltigen Eruptionsgasen reagiert. (Chem. News 143 . 279—S0. 
30/10. 1931.) S a l m a n g .

D. Orgauisclie Chemie.
— . Bericht der ton der Internationalen Union fu r  Chemie eingesetzten Kommission 

fiir Reform der Nomenklatur der organischen Chemie. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65 
Abt. A 11—22; Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 13 . 289—98. 6/1. 1932. — C. 1931 . 
n .  1549.) H e l l r i e g e l .

K a rl Freudenberg, Bemerkungen zur Stereochemie. Mit einem Anhang: Syn- 
thesen von Deriraten aktiver Aminosauren. 15. Mitt. iiber sterische Reihen. (14. vgl. 
C. 1 9 3 1 .1. 3452.) 1. T s c h u g a j e w  (C. 1 8 9 8 . II. 404) hat gefunden, daB die molekulare 
Drehung homologer Substanzen m it steigendem Mol.-Gew. einem Endwert zustrebt. 
Zur Konfigurationsbest. ist diese Regel, die aus der Yicinalregel hergeleitet werden 
kaim, in der folgenden Form zu brauchen: „Parallele oder wenigstens analoge, asymptot. 
yerlaufende Kurven werden erhalten, wenn man naeh steigendem Mol.-Gew. die mole- 
kularen Drehwerte eintragt von gleichkonfigurierten Verbb. C a b c h  u. C a ' b c h ,  in 

H H H
I  CH3—Ć -C „H 5 I I  CH,—Ć—CjH; (i) IV C,HS—C—CHsOH

ÓH Ć)H ĆH,
K H H

I I I  (CH,),3:CzrCH—CH,—CHj—Ć— CHj— CHO V C O O H -Ć -Ć -C O O C H 3
ĆHS ÓII ÓH
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denen mit h homologe Substituenteu von ansteigendom Mol.-Gew. bezeichnet werden.“  
Nach dieser Regel kónnen dic hauptsachlich yon L ey e n e , sowio K e n y o n  untersuchten 
sek. Carbinole gcordnct werden. (+)-Phenylmethylcarbinol hat dio IConfiguration I, 
u. (— )-Isopropyhncthylcarbinol, im Gegensatz zu LEVENE u. M a rk e r  (C. 1931. I. 
3224), die IConfiguration II. — 2. Mit Hilfe des opt. Vergleichs laBt sich aussagen, daB 
(-ł-)-Citronellal die Konfiguration III  besitzt, wenn dem (-\-)-McJhylathylcarbincarbinol 
die Konfiguration IV zuerteilt wird. Damit ist dio Konfiguration zwischen dicsem 
Carbinol u. einer Anzahl hauptsachlich vou L e y e n e  untersuchter akt. Kohlenwasser- 
stoffe einerseits, mit einer Reilio von Torpenderiw. anderersoits hergestellt, die 
v. B r a u n  (C. 1928. I. 2927. 1929. I. 2756) untersucht hat. — 3. Mit Hilfe des opt. 
Vergleichs laBt sich aussagen, daB (-\-)-Mesoweinsdurenielhylester dio Konfiguration Y 
hat. — 4. Glucosamin u. Cliondrosamin entsprechen konfigurativ der Glucose u. Galak- 
tose, weil die zugehórigen Sauren sieh beim Obergang von alkal. zu saurer Lsg. entgegen- 
gesetzt den naturlichen 1-a-Aminosauren yerhalten. — 5. Eine von H . H ib b e r t  
(C. 1931. II. 840) diskutierte Raumformel der Glucose wird abgelehnt. — 6 . Der Unter- 
schied zwischen Bzl. u. Cyclooetatetraen liiBt sich m it den Vorstcllungen der Spannungs- 
lehre anschaulich machen. — 7. Azidopropionylglycin laBt sich durch Red. Ieieht in 
Alanylglycin, Azidopropionsdurephenylester in den bisher unbekannten Alaninphenylester 
(F. des Hydrochlorids 130°) yerwandeln. Damit ist eine einfaelio Synthese von Amino- 
s&urederiw. erschlosscn. (Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. 1931. Nr. 9. 3—14. 
21/10. Heidelberg, Uniy.) Ot t o  SCHMIDT.

R eginald W ilkinson, Unlersitchungen in der Olefinreihe. Teil I. Die Synthese 
ton A 1-Olefinen. Zur Darst. der Olefine diento die R k .: CH2R-MgBr -f- CH.Br- 
OH: CH2 — y  CH2R-CH 2 CH: CH„ +  MgBr2 (vgl. B ro o k s  u . IIum phrf.y , C. 1918.
II . 522). — Das Olefin wurde durch die theoret. Menge Br bei unter — 5° in das Dibromid 
ubergefiihrt, wobei keine Substitution von H  durch Br erfolgt. — Die 1,2-Dibromide 
haben Fruchtgerueh, das l,2-Dibromlicxan riecht nach Orangen. — Die reinen Verbb. 
besitzen folgende Konstanton, wobei nacheinander die Werte fur Kp./mm D.2°4, n204, 
[R l]d  ber. u. [R l]d  gef. angegeben sind: A l-Penłen: 30,1—30,3°/760; 0,6414; 1,3736; 
24,72; 24,83. — A ^H ezen:  61,5—62,5°/760; 0,6766; 1,3868; 29,32; 29,24. — A '-Hcptcn: 
93,5—94,5°/760: 0,6977; 1.3976; 33,93; 33,82. — A^Octen: 121,5—122,5°/760; 0,7158; 
1,4082; 38,53; 37,19. —  A^N onen: 145,0—145,6°/760; 0,7315; 1,4163; 43,13; 43,19.
— 1,2-Dibrompentan: 85°/30; 1,6740; 1,5090; 40,87; 41,00. — l,2-Dibromhexan: 
82°/12; 1,6110; 1,5061; 45,47; 45,00. — 1,2-Dibromheptan: 116°/25; 1,5180; 1,5022; 
50,07; 50,03. — 1,2-Dibromoctan: 118,5°/15; 1,45S0; 1,4970; 54,68; 54,46. — 1,2-Di- 
bronuionan: 141,5°/20; 1,39S0; 1,4942; 59,28; 59,57. — Dio Dibromido wurden nach 
G la d s to n e  u. T r i b e  (Journ. chem. Soc., London 21 [1878] 306) zers. — Dic krit. 
Lósimgstempp. in Anilin wurden in einem Semimikroapp. bestimmt u. betrugen vom 
A 1 -I>enten bis zum Nonen: 19,3°; 22,9°, 26,6°; 32,8° 38,6°. — Die physikal. Daten 
wurden m it denen der entsprechenden zl2-01efine, der Isoolefine u. der n-Paraffine 
yerglichen. — In  der Olefinreihe bewirkt die Isogruppe ani Ende der K ette eine Er- 
niedrigung des Kp. der entsprechenden A 1 -n-01efine um ca. 9°. — Verschiebung der 
Doppelbindung zum Zentrum des Mol. yerursacht VergróBerung von D. u. Kp. (Journ. 
chem. Soc., London 1931. 3057—62. Nov. Birmingham, Univ.) BUSCH.

F. Feigl und E. Feigl, Uber terndre Verbindu7igen ton SO. m it Ketonen und Aminen. 
In  Erweiterung der Arbeiten yon B o e s s n e c k  (Ber. Dtsck. chem. Ges. 21 [1906], 1888) 
stellen Vff. fest, daB eine ganze Reihe ternarer Mol.-Verbb. aus S 0 2 (u. Se02) mit 
Ketonen u. Aminen dargestellt werden kann, wobei offenbar an das S-Atom m it der 
Koordinationszahl 4 die Moll. des Ketons u. des Amins durch das O- bzw. N-Atom 
angelagert werden. Dic dargestellten Mol.-Verbb. (wo nichts yermerkt, weiBo krystalline 
Kórper) sind: a-Naphthyłamin-S02-Aceton (zers. m it W. u. verd. Sauren, auch therm. 
bei 110—120°), Benzidin-SO«-Aceton (zers. boi 108—110°), Benzidin-SeOr Aceton (hell- 
brauner amorpher Korper), m-Nitranilin-SO^-Aceton (F. 108°), p-Toluidin-SO«-Aceton 
(F. 77—78°), Pyridin-S02-Aceton (F. 80—S2°), Chinolin-SO^-Aceton (hellgelb, F. 85 
bis 8 6 °), Piperidin-SOr  Aceton, 21 ethylamin-SO,,-Aceton, Benzylamin-SO„-Aceton, 
Phenylathylamin-SO.,-Acelon, Tribenzylamin-SOr Aceton (F. 11S— 119°, 11. in W. u. 
yerd. Sauren unter S 0 2 Abgabe), Bcnzalanilin-S02-Aceton (F. 112—113°), a-Naphthył- 
am in-S02-Methyldthyllceton (F. 83—84°), Anilin-SO„-o-Methyleyclohexanon (Nadeln, 
zers. bei 110—130°), A nilin -S02-Acetophenon, p-Toluidin-SOr Acetophenon (F. 108—110° 
unter Zers.). Zur Bldg. ternarer Verbb. nicht befiihigt sind Diphenylamin, Triphenyl- 
amin, 2,4-Dinitranilin, Carbazol, 2,4,6-Tribromanilin, o-Aminobenzoesaure, Acetanilid,
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Benzamid, Dibcnzamid, Anilbenzil, Acetylacetonanilid, Benzoylacetonanilid u. Accto- 
phenonanilid. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 203. 57—63. 30/12. 1931. Wien, II. Chem. 
Uniy.-Inst.) R. IC. M u l l e r .

Prafulla Chandra Ray, Nadiabehari Adhikari und Harendranath Ray, Siudien 
iiber die Reaktion von Siłbernitrat mit organisclien Sułfiden. In  Fortsetzung friiherer 
Verss. (vgl. R a y  u . Se n , C. 1930. I. 3423) untersucliten Vff. dio Einw. von Siłbernitrat 
auf organ. Sulfide u. Disulfide. Je  ein Mol. AgN03 u. Sulfid troten zusammen unter 
Bldg. von Vcrbb. gemiiB AgN03 -R2S bzw. AgN03 -R 2S2. Nur boi der Umsetzung mit 
(ungesatt.) Allylsulfid wurde eine Verb. 3AgNÓ 3 - 2 R 2S erhalten. Dieso Ag-Verbb. 
sind nach ihrer Leitfahigkeit binare Elektrolyte; sio sind ais unvollstandigo Komplexe 
oder ais Molekiilyerbb. aufzufassen, in denen die Alkylsulfidgruppen nur locker an das 
AgNOj-Mol. gobunden sind. Das Ag wird aus den Lsgg. durch HC1 gefallt, mit Kalium- 
chromat u. Kaliumferroeyanid ontstohcn die entsprechenden Ag-Verbb. Boi der Einw. 
von Ammoniak u. Pyridin werden dio Alkylsulfidmoll. durch die Basen yerdriingt. — 
Die dargestellten Monosulfidverbb. zoigen einen scharfen F., dio Disulfidyerbb. schmelzen 
unter Zors. Der E. u. dic Lósliehkeit in W. werden vom Metliyl- zum Butylsulfid kleiner, 
die Lósliehkeit in A. steigt. Dio Verbb. werden durch Licht u. Eeuchtigkeit zers., dio 
Disulfidverbb. besonders schnell. — Durch Umsetzen dor erhaltenen Silbersalze m it 
HgClo wurden Hg-Verbb. dargestellt, wahrscheinlich nach:

2 AgN03 -(CH3),S +  IlgCL — >- Hg(N03)2-2 (CII3)2S +  2 AgCl u.
AgN03 -(C2H5)2S +  HgCla — Hg-Cl - N0 3 -(C2H5)2S +  AgCl.

V e r  s u c ho . A gN 03-(CH3)2S, aus Mothylsulfid u. konz. AgN03 -Lsg. Krystalle 
aus A., E. 126°, geht durch Behandeln mit Pyridin in AgN03- 2 C5H5N iiber. — A gN 03- 
(CJ15)„S, Krystalle aus A., F. 112°. — AgNOs■ (C3H-).,S, Krystalle aus A., F. 109°. — 
AgNO^-^GJI^^S, Krystalle aus A., F. 98°, geht beim Behandeln m it alkoh. Ammoniak 
in Silbernitratammoniak AgN03 ' 2 N H 3 iiber. — A gN 03-(C.U.)„S, durch Zugeben 
einer alkoh. Lsg. von Benzylsulfid zu einer wss. Lsg. von AgN03. Reinigen durch frak- 
tionierte Krystallisation aus A. u. Waschcn m it A., F . 93—95°. — Die Darst. der Di- 
sulfidvoTbb. muB unter guter Kiihlung erfolgen. A gN 03- (CH3)„S2, Krystalle aus A. 
(bei 0°), zers. sich unter Explosion. — A gN 03 ■ {CiHb)łS.i  ist analog. — A gN 03 ■ (C^H7)2S 2, 
aus der alkoh. Lsg. von Dibenzyldisulfid u. einer konz. Lsg. von AgN03. Krystalle aus 
A., F . 103°. — A gN 03-(CH3-S-C 2Hs) durch Einw. des Sulfids auf fein gepulvertes 
AgN03. Krystalle aus A. — 3 A gN 03-2 [C JI^^S, aus dem Sulfid u. einer Lsg. von 
AgN03 unter Kiihlung. Krystalle, wl. in A., F. 152°. — IIg{N03)„-2 (CH3)„S, aus HgCl2 

u. dem entsprechenden Ag-Salz in A., filtrieren u. Fallen m it A. — HgCiŃ03 (C2Hs)„S~ 
aus AgN03 -(C2H5)„S u. einem UberschuB von HgCI,, in A., Krystalle aus A., F . 110°."— 
UgClN03-{C3H ,) J  roni F. 100—102° u. HgClNO3-{C4H0)2S  vom F. 132° wurden 
analog aus don entsprechenden Ag-Verbb. dargestellt. — AgN03 reagierte m it Isobutyl- 
sulfid nicht, m it Isoamylsulfid entstand ein Ol, m it Phenylsulfia ein amorpher Korpor. 
(Journ. Indian chem. Soc. 8 . 689—93. Sept./Okt. 1931. Calcutta, Univ., Coli. of Science 
and Techn.) St o l p p .

Prafulla Chandra Ray, Nadiabehari Adhikari und Amarendra Nath Roy, 
Komplexe von Anlimonlrichlorid mit organisclien Sulfiden. (Vgl. C. 1931. II. 2591.) 
Antimontrichlorid lost sieli in fl. AlkyJsulfiden oline Einw., erst beim Erhitzen in  zu- 
geschmolzenen Róhrcn auf 120—190° tr i t t  Rk. ein. Die hierbei gebildeten Verbb. sind 
weiBe krystalline Korper, 1. in Aceton, aber unl. in A., Bzl., Chlf. u. a. hydroxylfrcien 
Lijsungsmm. Durch W. u. A. werden sie zers., wobei nach Bldg. von gelb bis orangerot 
geflirbten Zwischonprodd. sehlieBlich Antimontrisulfid ontsteht. Boi der Zers. der 
Athyl- u. Butylsulfidverbb. m it w. A. konnten Zersetzungsprodd. der Formel 2 SbCl3- 
HC1-3R2S erhalten werden. Die Zers. durch Einleiten von trockenem Ammoniak in 
die Acetonlsg. ergibt ebenfalls ais Hauptprod. Antimontrisulfid. — Dic Zers. der SbCl3- 
Vcrbb. durch W., A., NH 3 unter Bldg. von Sb2S3 deutet auf eine engere Bindung zwisehen 
dem Sb-Atom u. der Alkylsulfidgruppe hin, ais in reinen Additionsverbb. yorliegt, 
denn beim Erhitzen von SbCl3 u. Athylsulfid in W. wird kein Sb2S3 gebildet. Vff. or- 
wiigen dio Formel [Cl2Sb . . . .  SR2 ]C1, da nach Leitfahigkeitsbestst. die Verb. in Aceton 
in zwei Ionen gespalten ist. Durch Aufnahme yon melirercn Moll. Aceton kann die 

SbCl Koordinationszalil 4 oder 6  erreicht werden. Noch einleuchtender ist
eine Konst. gcmaB nebenstehendem Scliema. Eine solche Sulfonium-

II—S—R bindung wurde sowohl dio Leitfahigkeit, ais auch die engo Beziehung
zwisehen den Sb- u. S-Atomen erklaren. Beim Vers., SbCl3 durch 
HgCL zu ersetzen, tra t Red. zur 3Iercurovcrh. Hg2Cl.,-R2S ein, was
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Vff. m it dem Bestreben von [Sb . . . .  SR 2]C13 erklaren, in [Sb. . . . .  SR 2]C15 iiberzugchen. 
Beim Umsatz m it AgN03 gibt SbCl3 -(C„H,;)2S einen rotbraunon Nd. von Sb2S3 u. AgCl. 
Wahrsehoinlich zers. sich das zunachst gebildcte Sb(N03 )3 -(C2Hr,)2S sogleich wieder.

V e r s u c h e .  SbGl3’(C2Hh)2S, aus Antimontrichlorid u. Athylsulfid durch Er- 
hitzen im zugeschmolzenen Rohr auf 140—150°. Reinigen durch Lósen in Aceton u. 
Fiillen m it A. Krystalle vom F. 143°. — SbCl3'(CH3)JS, analog durch Erhitzen auf 
120—130°, farbt sich in Aceton orangegelb (Zers.). — 4 SbCl3-3 {n'OtS 9)tS, aus Anti- 
montrichlorid u. Butylsulfid (2: 1) bei 170—190°. Krystalle aus Aceton, F. 105°. — 
SbOl3-(C3H7)2S, weiBe Krystalle, F . 124°. — 2 SbCl3-HGl-3 (C4ff9)2S, aus 4 SbCl3-
3 (C4H9)2S durch schwaches Erwarmen in A., weiBe Krystalle, F. 125°. — 2 SbCl3-HCl-
3 {C^H^nS, F. 75°. — Hg2Cl2-(C2Hs)2S. Zu einer Lsg. yon SbCl3 -(C2H 5)2S in Aceton 
liiBt man eine Lsg. von HgCl2 in Aceton zutropfen; dio weiBe, amorphe Substanz wird 
bald dunkel. Durch Behandeln m it Ammoniak oder Alkali wird sie schwarz. (Journ. 
Indian chem. Soc. 8 . 711—16. Sept./Okt. 1931. Calcutta, Uniy., Coli. of Science and 
Techn.) STOLPP.

Henry Borsook und Hermann F. Schott, D iefreie Energie, Warme und Entropie 
bei der Bildung von l-Apfelsaure. (Vgl. C. 1932. I. 534.) Die Gleichgewichtskonstante 
fur dio Rk. Fum arat" +  H ,0  1-Malat"; (l-M alat")/(Fumarat") =  K  wurde aus 
elektrometr. Messungon bei 25° zu annahernd 3,1 ermittelt. Der W ert der freien Energie 
der Bldg. von l-Apfelsaure (fest) wurde bei 25° zu —210,450 cal bestimmt ( i  500 cal). 
Der W ert der freien Energie des zweiwertigen 1-Malations betragt bei einmolarer 
A k tiv ita t—201,940 ±  150 cal, der Wiirmeinhalt —258,100 cal. Der W ert der Entropie 
fester l-Apfelsaure bei 25° wurde zu 49 Entropieeinheiten erm ittelt. (Journ. biol. 
Chemistry 92. 559—67. 1931.) W e id e n h a g e n .

V. Prelog, Ober die Herstellung einiger Dimelhylaminofetlsauren. (Chemicke 
Listy 25. 441—48. 25/11. 1931. — C. 1931. I. 1096.) M a u tn e r .

Philip A. Shaffer und Ben K. Hamed, Induzierte Oxydation durch Zucker.
I. Die Bildung von Bariumperoxyd. Beim Einleiten eines kraftigen 0 2-Stromes in 
eine alkal. Glucose- oder Fructoselsg. bildet sich H 20 2, nachweisbar durch jodometr. 
Titration (Molybdiinsaure ais Katalysator) oder durch Abscheidung ais B a 0 2. Die Aus- 
beute an H 20 2 steigt mit abnelimender Zuckerkonz., steigender Alkalinitat, steigender 
Ba-Konz. u. fallender Temp. Unter optimalen Bedingungen: Ba(OH)2-Konz. =  0,60-n., 
Glucosekonz. =  20,0 mM pro Liter, Temp. =  27,7°, wurden 17,7% des absorbierten 0 2 

ais B a0 2 wiedergefunden. Vff. nelimen an, daB sich zunachst das Moloxyd einer Zucker- 
modifikation bildet, weiches zum Teil in Oxydationsprodd. des Zuckers, zum Teil in 
H 2 0 2 ubergeht. (Journ. biol. Chemistry 93. 311—25. Okt. 1931. St. Louis, Univ.) O h le .

F. Bell, Wechselwirkung von Aminen und Phenolen mit Arylsulfochloriden. Aus 
den umfassenden TJnterss. des Vfs. (C. 1930. I. 2877. I I .  559. 1931. I. 3352. II. 3464) 
folgt, daB p-Toluolsulfochlorid u. m-Nitrobenzolsulfochlorid im allgemeinen m it Aminen 
u. Phenolen gut krystallisierende u. scharf schm. Sulfanilido u. Sulfonsaureester geben, 
aber zur Charakterisierung yon halogenierten Aminen, Polynitroaminen u. Polynitro- 
phenolen nicht geeignet sind. Nitroaminophenole werden am besten ais N-Aeetyl- 
deriyy. charakterisiert. (Analyst 56. 802—04. Dez. 1931. Battersea Polytechnie.) Lit.

Alan Edwin Bradfield und Brynmor Jones, Die Halogenierung von Phenolathem 
und Aniliden. II . Weitere Oeschwindigkeitsmessungen in 99°/0iger Essigsaure. (I. vgl.
C. 1930. I. 2402.) Vff. teilen eino Anzahl neuer Geschwindigkeitsmessungen bzgl. 
Chlorierung yon in 2 u. 4 mono- u. disubstituierten Phenolathem, sowio von Phenyl- u. 
p-Chlorphenylhenzoal, Phenyl-p-toluolsulfonat u. p-Chlorphcnyldthylcarbonat in 99%ig. 
Eg. bei 20° mit. Die Resultate stimmen m it der C. 1928. II. 139 entwickelten Annahmc 
uberein, daB die an den Bzl.-Kern gebundenen Gruppen additiy zur Aktiyierungsenergio 
beitragen. Wie nach allgemeiner Erfahrung zu erwarton war, besteht wenig Unterschied 
zwischen den Chlorierungsgesehwindigkeiten entsprcchender Chlor- u. Bromather; das 
Yerhiiltnis ist bei p-Athern 103:100, bei o-Athern 120:100. Boi den o-Athern stehen 
dem eintretenden Cl-Atom 2 Stellungen zur Verfiigung; die boobachteten Geschwindig- 
keiton sind nicht mit der „Prod.-Regel“ von HOLLEMAN (Einfiihrung von Substi- 
tuenten, S. 482) zu yereinbaren; dies gilt auch bei Beriicksichtigung des infolge Vor- 
drangung yon Br durch Cl entstelienden Fehlers. — Dio untersuchten Ester reagieren 
auBerordentlich langsam, entsprechend der Erfahrung, daB die dirigierendc K raft einer 
OH-Gruppo durch Versterung stark herabgesetzt wird. Bei den Chlorphenylestern 
yerschwinden in 3 Tagen 5—10% des Cl. Andererseits wird die Chlorierungsgeschwin- 
digkeit bei den Anissdureestern durch Yeresterung elwas erhoht; die Geschwindig-
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keiten Yerhalten sieli boi Saure, Methyl- u. Athylester wie 100 : 165:189. — Das Ver- 
haltnis der Geschwindigkeiton der Bromierung verschicdcner Ather in 50%ig. Essig- 
sauro (C. 1930. I. 2402) u. der Cklorierung in Eg. liiCt sieli aus don Aktmerungs- 
energion dor beteiligton p-Substituentcn bereclmon; dic beobaeliteten Werte stimmen 
recbt gut m it den berechneten uberein. — p-Bromphenyl-p-nitrobenzyldlher, F. 114,5°.
2.4-Dichlorphenylbenzyldtlier, F. 62°. p-Bromphenylpropylather C0H u OBr, aus p-Brom- 
phenol u. C3 H ,J ; n j r 5 =  1,5386. p-Bromphenyl-m-nilrobenzrjldther C1 3 H I0 O3NBr, m it 
m -0 2N-C 6H 4 -CH2Cl, F. 89,3°. p-Chlorphenyl-m-nitrobenzylałher C1 3H l0 O3 NCl, F. 73,8°.
o-Bromphenyl-p-nitrobenzyldther C1 3 H 1 0O3NBr, F. 111,4°. 2,4-Dibromphenylbenzyl- 
dther Oi3 H 10OBr2, F. 67,8°. AuBer den beroits genannten Verbb. wurden untorsuoht: 
p-Bromphenylmothyl-, -athyl-, -isopropyl- u. -benzylather, o-Bromplienylinethylather,
2.4-Dichlorphenylathyl- u. -benzylather, 2,4-Dibromphenylmethyl-, -athyl- u. -benzyl
ather. (Journ. cliom. Soc., London 1931. 2903—06. Nov.) Os t e r t a g .

Alan Edwin Bradfield, William Owen Jones und Frank Spencer, Die Halo- 
genierung ton Phenolathem und, Aniliden. I II . Der Phasenfaktor und der sterische 
Faktor. (II. vgl. yorst. Ref.) Es wird durch graph. Auswortung von teilweise neuem 
Vers.-Material gezeigt, daB dio Kinctik der Halogenierung Yon Phenolathern den von 
B r a d f i e l d  u. J o n e s  (C. 1928. II . 139) entwickelten theoret. Vorstollungen ent- 
spricht. Aus den graph. Darstst. geht einwandfrei kervor, daB dio C. 1929. I. 745 
auBerdem erorterten Hypotliesen, die das damals bekannte Tatsaelienmateriał ebenso 
gut wiedergaben wio die ursprunglich entwiekelto Theorie, aufzugeben sind. — Dio 
CH3-Gruppe Yerhalt sich normalerweiso almlich den Halogenen wie eino schwache
o,p-dirigierende Gruppo, scheint aber in manclien FiiOon wie OH oder NH 2 die Rk.- 
Fahigkeit des Kerns zu erhohen. Aus einem Yergleich von Phenyl- u. Tolylathorn 
ergibt sich, daB CH3 sich in den Tolylathern bei der Chlorierung n. verhalt. Die p-Tolyl- 
athor werden meist so rasch chloriert, daB genaue Messmigen nicht moglich sind; 
dio Rk.-Geschwindigkeit laBt sich durch Halogen oder N 0 2 iń o- passend herabsetzen. 
Auch das Verh. der Tolylather entspricht der C. 1928. II . 139 entwickelten Theorie. 
Von den C. 1929. I. 745 dargelegten Hypotliesen laBt sich nur eine esperimentell 
priifen, es ergibt sich aber wie oben, daB sio den Tatsachen nicht gerecht wird. — 
3-Chlor-p-tolylpropylather C1 0H 1 3OC1, aus 3-Chlor-p-kresol u. C3H -J ; nu25 =  1,5161.
3-Brom-p-tolylpropyldłher C10H 1 3OBr, nn25 =  1,5362. 3-Clilor-p-tolylbenzylatlier, C14H 13- 
OC1, aus 3-Chlor-p-kresol-K. u. C0H 5 -CH2C1, Nadeln, F . 50,5°. 3-Chlor-p-tolyl-p-niłro- 
benzyldther C^H^OjNCl, gelbliche Nadeln, F. 132°. 3-Brom-p-tolylbenzylather CmH13- 
OBr, Nadeln, F . 42,5°. 3-Brom-p-tolyl-p-nitrobenzyldther CI4H 1 20 3NBr, gelbliclie 
Nadeln, F. 131,5°. 3-Nitro-p-tolylpropyldther C10H ,3 O3N, aus dem Ag-Salz des Nitro- 
ln-esols u. C3 H 7 J . Goldgclbes Ol. no20 =  1,5301. 3-Nilro-p-iolylisopropylather C10H I3- 
0 3N, nn25 =  1,5242. — Die Messungen wurden bei 20 u. 35° vorgenommen; aufier 
den genannten Yerb. wurden Ather des Chlor- u. p-Bromphenols u. p-Nitroanisol u. 
-phenetol untersucht. (Journ. chem. Soc., London 1931. 2907—19. Nov. Bangor, 
Univ. of North Wales.) OSTERTAG.

Frank Bell, Die Wanderung von Acylgruppen in o-Aminoplienolen. Teil II. 
(I. vgl. C. 1930. II . 3140.) Acylwanderung kann eintreten, wenn in einem Mol. zwei 
Acylgruppen Yorhanden sind. — Im  Gcgensatz zu R a i f o r d  (C. 1920. I. 827) gibt 
Acetylierung von 2-Benzamiiwphenol ein anderes Prod. wie Benzoylierung von 2-Acet- 
aminophenol. — Beide Verbb. haben schleckt definierte F F . — Beim langeren Schmelzen 
beider Verbb. (bei 150°) u. Krystallisioren aus A. wird beim 2-Acelaminophenylbenzoat 
CJ5H 1 30 3N, Nadeln, aus Essigsaure, F . ca. 140° nur das Ausgangsmaterial (I) isoliert, 
wahrend 2-Benzaminopliemylacetat C1 5H 1 30 3N (H), Nadeln, aus Essigsaure, F. ca. 140° 
f T ^ N H A c  ,  _  r < ^ NHBz f t T> |N H -C O .C ,0H 7 ^ N H A c
I ^ ^ J o B z  i ^ ^ J o A c  1^ ' O A c  — >• l ^ b . C O .C .o H ,
betrachtlicho Umwandlung in (I) erfolgt. Hydrolyse von H m it wss. NaOH gibt unreines
2-Benzaminophenol. — Behandlung Yon 2-Acetaminophenol m it a-Naphthoylchlorid 
gibt ein anderes Prod. (IV) wie Acetylierung von 2-a-Naphthaminophenol im Gegensatz 
zu R a i f o r d  u. G r e i d e r  (C. 1924. I .  1924). — 2-Acełaminophenyl-a.-na,phthoat (IV) 
wird, oberhalb seines F. erhitzt, betrachtlich in 2-a-Naphthaminophenylaceiat (HI) um- 
gewandelt, u. HI wird andererseits bei 160° zum Teil in IV umgewandelt. — 2-a.-Naphth- 
aminophenylbenzoat ist sehr verschieden von 2-BenzamiTiophenyl-a-naplithoat; im 
Gegensatz zu R a i f o r d  u . G r e i d e r  (1. c.) bleiben beide beim Schmelzen (bei ca. 180°) 
uiiYerandert, beide geben aber bei der Hydrolyse 2-a-Naphthaminophenol; alkal. Be-
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dingungen begiinstigen also die isomere Veranderung. — S-Acetamino-phenylbenzoat 
C1 5H J3 0 3N, Platten, F. 140°, gibt in w. NaOH 3-Acelaminophenol; Wanderung tr i t t  
nicht ein. — 3-Aceta.minoplienyl-a-naphthoat C19H 1 50 3N, Prismen, F. 153°, u. 3-Acet- 
aminophenyl-fl-naphthoat, Nadeln, F. 141°, geben beide in w. NaOH 3-Aminophenol.
— Sind die beiden Acylgruppen almlich, so ist mit einem leiehten Austauseh des iso- 
meren Paares zu reehnen; bei der Hydrolyso diirfte sieh die starker sauro Gruppe mit 
dem N  verbinden. — t)ber die Wanderung von Acylgruppen m it sehr yerschiedenem 
elektr. Charakter vgl. die Ausfuhrungen im Original; in  einer Tabelle sind die in fruheren 
Arbeiten in das o-Aminophenol eingefiihrten Radikalpaaro R-CO, die Dissoziations- 
konstanten der den Aeylradikalen entsprechenden Sauren u. das sieh bei der Hydrolyso 
an den N jeweils anheftende Radikal zusammengestellt. (Journ. chem. Soe., London 
1931. 2962—67. Nov. Battersea, Polytechn.) BusCH.

Moriaki Yokoyama und Wataru Ishikawa, Die elektrocliemisclie Ozydalion des 
Tolu-p-chinons. (Vgl. C. 1931. I. 451.) Es wurde 1. e. angenommen, daB die bei der 
elektrolyt. Oxydation von p-Toluolsulfosaure auftretende Mesaconsaure I I0 2C • 
C(CH3): CH-C02H dureh Oxydation von Toluchinonsulfonsauro entsteht. Da iiber 
das Vcrh. yon Chinonen bei der elektrolyt. Oxydation wenig bekamit ist, wurde die 
Oxydation von p-Tolucliinon untersueht. Darst. aus o-Toluidin nach ScHNITTER 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 20 [1887]. 2283); Isolierung besser durch Vakuumdest. ais 
durch Extraktion. F. 6 8 °. An Oxydationsprodd. wurden isoliert Ameisensaure, 
Mesaconsaure (F. 201 s ta tt 204,5°), Maleinsdure (Anhydrid, F . 51°; BaC4Hi!0 1  +  H 20) 
u. Traubensaure (F. ca. 201° [Zers.]; BaC4H.,0|j +  3H 20). Es war anzunehmen, daB 
dio Traubensaure durch Oxydation von Maleinsaure entsteht; dies wurde durch be- 
sonderen Vers. nachgowiesen. (Buli. ehom. Soc. Japan 6. 275— 84. Okt. 1931. Yoko- 
hama, Techn. Hochsch.) . OSTERTAG.

Shigeru Komatsu, Harubi Fujimoto und Shozo Tanaka, Sludie iiber Sesąui- 
terpene. I. Sesguiterpen und Sesquiłcrpenalkohol von japanischem Ćampheról. (Memoirs 
Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 14. 149—71. 1931. — C. 1931. II. 
3468.) ” E l l m e r .

H. Rupe, August Collin und Louis Schmiderer, Vber p-Dimeiliylaminobenzal- 
ketone. I. Zur Kenntnis der auzoclironien Gruppen. R upe  u. Mitarbeiter (C. 1906. II. 
1762. IV. 1324) liatten beobachtet, daB die Salze des Farbstoffcharakter zeigenden 
p-DimethylaminobcnzalaceUms (I) u. p-Dimeihylaminobenzalacetophenons (II) farblos 
sind. Dasselbe ist bei VII der Fali. Hier liebt die Ammoliiumsalzbldg. den Farbstoff
charakter auf im Gegensatz zu den Farbstoffsalzen der Triphenylmethan-, Auramin-, 
Safranin- u. Oxazinreilie. Andererseits sind die Salze von H I u. IV gefarbt. Es ist also 
eine ganz besondero Kombination yon auxochromen u. chromophoren (hier 
—CO-CH~CH—, wobei CO in 3-Stellung zum Phenylrest steht) Gruppen notwendig, 
damit bei der Salzbldg. Farblosigkeit eintritt. Auch durch Aufhebung der Doppel- 
bindung tr it t  Farblosigkeit ein, z. B. bei V, dem aus I  u. C0H5MgBr durch 1,4-Addition 
erhaltliehen VI, sowie boi dem yollstandig hydrierten Deriv. von VII. Hingegen ist
VIII noch gelb u. liefert farblose Salze. Aus VII entsteht m it C0H 6MgBrIX, das ahnlicho 
Eigg. wie VIII besitzt. Versehwinden der Ketogruppe, z. B. in X, bedjngt ebenfalls 
Farblosigkeit. — Ein friiher erhaltenes gelbes Oxim von I (F. 168°) kónnte spater 
nicht wieder dargestellt werden; stets entstand ein Oxim F. 185—186,5°, das m it FeCl3  

in alkal. Lsg. kraftige Rotfarbung zeigte. K atalyt. Hydrierung, Hydrolyse m it ycrd. 
HC1 u. BECKMANNsehe Umlagerung t r a te n  n ic h t ein. Nach v . A u w e r s  (C. 1929. I. 
2880) in schwach saurer Lsg. entstand ein farbloses Oxim F. 96—97°, das m it FeCl3  

keine Rotfarbung zeigte u. sieh hydrolyt. spalten lieB. Nach v . A u w e r s  u . S e y f r i e d  
(C. 1931. I. 1444) lage hier ein Antioxim vor; das Oxim F. 185—186,5° ware dann ein 
Isoxazolin.

V e r s u e h e .  p-Dimethylaminobenzalaceton (I). Aus p-Dimethylaminobenzalde- 
hyd u. Aceton m it Barytwasser. BlaBgelbe Blattchen, K p . 10 195— 200°, F . 136—137°. 
Lsg. inMineralsauren farblos, das Hydroehlorid lieB sieh aber nicht reinigen, da wohl, unter 
Blaufarbung, ein zweites Mol. HC1 angolagert wird. Perchlorat, C1 2H 1 60 6NC1. Farblos, 
Zers.-Punkt 152,5—156°. Jodmethylat, C1 3H 1S0N J. Farblos, F. 177° (Zers.). Semi- 
carbazon, C1 3H 1 8ON4. Heligelb, F. 207—208°. Isozazolin bzw. Oxim, C12H 1(iON2. Gelbe, 
F. 185,5—186,5°, bzw. weiBe Blattchen, F. 96—97°. — 1-p-Dimelhylaminophenyl-
l-phenylbutanon-3, C18H 21ON (VI). K p.n  228—232°, F. 99—100°. Semicarbazon, 
C10H 24ON4. F. 180—180,5°. — p-Dimethylaminobenzylacetcm, C12H 17ON (V). Aus I  
durch Hydrierung in Ggw. von Ni oder durch Red. nach CLEMMENSEN. Kp.u  168

XIV. 1. 61
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(CHs)iN• C0H4• CH—CH • CO• R (I R =  CH3, I I R = C 6 H5)
I I I  (CHS).N • C8 H4• CO • C H =C II • CaH 5  y  (C H ^ N • C9II4. CH2 • CH ,• CO • CH3

m > | - N> C • C H = C H . C,H4 . N(CHa,s V I (CIl3 )iN .C 6H J.C H .C H JCOCH3

c 6h 6

V II (CH,),N• CaH 4• CII cii. CO • CII—C II• CaH4 -N(CHs),
V II I  (CH3 )SN • C6H 4 • CHS • CHa • CO • C H = C H • CaII4 • N(CH3 ) 4 

IX  (CH3 )2N • C6H4• CH(C8 H5 ).CII, • CO• C H = C H • C J I , • N(CH3 ) 2 

X (CH,)*N• C6 H4• CH—CH • C H j• CHS 
bis 169°, F. 50,5—51,5°. Semicarbazon, C1 3H 20ON4. F. 190—191°. — 1-p-Dimethyl- 
aminophenylS-phenylbutanolS, C1 8H2 3OŃ. Aus dem vorigen u. C8H 5MgBr. Kp.n  227 
bis 232°, F . 56—57°. Scheint leielit H 20  abzuspalten. — p-Dimethylaminóbenzyliso- 
propylalkohol, C12H 1 3ON. Durch energ. Hydrierung von I. K p . 12 173—174°. Acetyl- 
ester, C14H 2 10 2N. Kp.u  176°. Riecht schwach naeh Knoblauch. — 1-p-Dimethylamino- 
plienylbutan, C12H I9N. Aus dcm naeh S a c h s  u . W e i g e r t  (C. 1908. I. 33) dargestellten 
Buten X (F. 32,5°) durch Hydrierung. Farblose FI. m it Teerosengeruch. Perchlorat, 
C12H 20O4NCl, F. 37°. — p^-Tetramethyldiaminodibejizalaceton (VII), F. 191°. Daraus 
durch Hydrierung p^-Tetramethyldiaminodibenzylaceton, C2lH 28ON2, F. 86—87°. 
Semicarbazon, C22H 3 1 ON5, F. 151—152°. — l,5-p-Dimeihylaminophenyl-3-phenyl- 
pentanol-3, C2-H3 4ÓN2. Aus dem vorigen m it C9H 6MgBr, F . 110—111°. — p,pr Tetra- 
methyldiaminobenzylbenzalaceton, C.nHo8ON„ (VIII). Aus I  u. p-Dimethylaminobenz- 
aldehyd, F. 126—126,5°. Semicarbazon, C22H 2 9ON5, F. 211—212°. — l,5-Di-{p-di- 
methylaminophenyl)-l-phenylpentaiion-3-en-4 (IX), C2jH 30ON2. Aus VI u. p-Dimethyl- 
aminpbenzaldchyd oder' VH u. C6H 6MgBr, F . 159—160°. Semicarbazon, C28H 3 3ON5. 
F . 211—212°. — p-Dimethylaminobenzalacetophenon (II), F. 107,5°. (Helv. chim. Acta 
14. 1340—54. 1/12. 1931. Basel, Anst. f. org. Chemie.) B e r s i n .

H. Rupe, August Collin und Walter Sigg, tJber p-Dimethylaminobenzalketone.
II . Zur Kenntnis der auxochromen Gruppen. (I. ygl. vorst. Ref.) Vff. zeigen, daB auch 
einige gefiirbte Cyanderiw., die durch Kondensation m it Dimethylaminobenzaldehyd 
erhalten wurden, farblose Salze u. Anlagerungsverbb. geben. Das ist der Fali beim 
a.-Phenyl-p-dimethylaminozimtsaurenilril (I). Dieses lieB sich, im Gegensatz zum a-Phe- 
nylzimtsaurenitril, erst un ter Druck u. bei hóhererTemp. katalyt. zu einem Gemisch dreier 
Aminę, einem primaren H  u. zwei sekundaren H I (Racem- u. Mesoform ?) Teduzicrcn.
I  lagert C0HsMgBr an unter Bldg. des stark bas. Ketimids IV, das erst beim ICochen 
m it verd. Sauren zu V verseift wird. Letzteres ist ident. m it einem auf anderem Wege 
yon KAUFFMANN (C. 1917. I. 1085) dargestellten Prod. — Auch a-Cyan-p-dimethyl- 
aminozimtsaureathylester (AT!) hat ahnliche Eigg. wie I. Die freie Saure zerfiillt ais 
Malonsaurederiv. leielit beim Kochcn. VI wird erst unter hohem Druck u. in der Wanno 
zu VII katalyt. hydriert. Dio freie /Ż-Aminosiiure gab m it HOCN ein Hydrouracil. — 
Durch Kondensation von Dimethylaminabenzalaceton mit Zimtaldehyd wurde ein rotes 
Keton VHI erhalten, dessen Salze gefarbt sind u. das sich leicht zum gesatt. Keton 
hydrieren liiBt. Analog konnte m it Phenylpentadienal das ziimoberrote Keton IX von 
ahnlichen Eigg. erhalten werden. Ein Vergleich mit den entspreehenden von KUHN 
u. W i n t e r s t e in  (C. 1928. I. 1401) dargestellten Diphenylpolyenen zeigt die stark 
farbvertiefendo Wrkg. der Dimethylaminogruppe in Verb. m it der chromophoren 
Gruppe —CO—CH—CH—.

I  (CH3)„N • CaH4 • C H = C  *CgIIr, I I  (CH8)3N • C6H4 • CHa • CH • C6H6

CN ĆHj -NH.j
I I I  [(CH3)jN • CeH4• CHS • CH(CaH6)—]4NH IV  (CH3)SN • C8H 4• CII—C • CaH5

V (CHS)SN • C J I , - CH =C(C.H ,)■ CO • CaHg C0H 5 -Ć = N H
V I (CH3 )jN • C6 H4• CKUC- COOCsH6 V II  (CH3)2N -C aH 4 .CHs-CH.COOCaH 5 

ÓN 6 h ,N H ,
V II I  C0H 6 • C H =C H  • C H = C H  • CO • CH—CH • C6H4 • N(CH3),

IX  CaH5 -C H = C H -C II= C H -C H = C H -C O . CH=zCII.C 0H4 -N(CH3)s 
V e r s u e h e .  a-Phenyl-p-dimethylaminozimtsdurenitril (I), F. 136°. Hydrochlorid, 

Cn H 1 7N2Cl. F. 184—188° (Zers.). Saures Sulfat, C„H 1 80 4N 2S. Perchlorat, C1 ,H 1,0 4N2C1. 
Zers.-Punkt 1G4—170°. Jodmethylat, C1SH 18N2J , F. 185°. Anlagerungsprod. m it Di-
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methylsulfat, C1 0H 2!.,O4N2S, F. 261®. — a-Phenyl-p-dimethylaminozimłsaurc, c 17h 1 7o 2n , 
F. 223°. — Sek. Aminę, C3 4H4 1N3 (Ul). Dureh katalyt. Hydricrung yon I  in A. +  W. +  
Essigester in Ggw. von Ni boi 40—50° u. 100 at. Noben einem in A. \vl. Amin, F. 107° 
(Pikrolonsdurederiv., C,i4Hltl0 6N7, F. 207°), entstand ein zweites, F. 85° (Phenylthio- 
harnstofJderiv., C4 1H 1 0N4S, F. 166°). Im Ruckstand des A.-Auszuges blieb das prim. 
Amin  II, C1 7 H 22N2, Kp.n  225—229°. Phenylthioharnstoffderiv., C24H 2 7N3 S, F. 147°. 
Pikrolonsdurederiv., C2 7H 30Ol;N(i, F. 222°.— p-Dimtlhyla/minobenzaldesoxybanzoinketimid, 
C2 3H 22N2 (IV), F. 150°. F arb t Wolle u. Baumwolle rot. — p-Dimelhylaminobenzal- 
desoxybenzoin, C2 3H21ON (Y), F . 167°. Gelbe Nadcln, die sieh in HC1 farblos lósen. — 
a.-Cyan-p-dimethylaminozimtsduredtliylester, C14H 1 0O2N2 (VI). Aus Cyanessigester u. 
Dimethylaminobenzaldehyd, F. 122°. Perchlorat, C14H 1 7 0 6N 2C1. Anlagerungsprod. mit 
Dimcthylsulfat, C,0H 22OGN2S, F. 197°. — Dimethyiaminobcnzalaceton-Dimelhylsulfal, 
C14H 2 10 5NS, F. 202°. Laflt sich leicht hydrieren. — a -Cyan-p-dimcthylaminozimtsaurc, 
C12H 120 2N2. A us VI, F. 212°. Beim liingeren Erwiirmen von VI m it NaOH wird Di 
melhyłaminobenzaldehyd, CjHuNO, unter NH 3 -Entw. abgespałten. — a-Dimelhylamino 
benzyl-p-aminopropionsdure, C1 2H 1 80 2N2. Dureh Hydrierung von VI bei 40—50° u 
80 a t u. Verseifung, F. 235°. Cu-Salz, C24H 3 40 4N4Cu, swl. — 5-Dimetliylaminobcnzyl 
hydrouracil, C1 3H 1 7 0 2N3. Aus dem vorigcn, F. 237°. — l-Phenyl-7-p-diinclhylamino 
phenyl-l,3,6-h&ptałrien-5-oti, C2 1H 21ON (VIII), F. 150°. Hydrochlorid, C21H 22ONCi 
Griin. Jodmethylat, C22H 24ONJ, F. 175°. Hellockerfarbig. — Phenyl-n-butyl-p-dimelhyl 
aminoplienylatliylketon, C2 lH 2 7ON. Dureh Hydrierung von VIII. Kp.0,o5 172—175“ 
Semicarbazon, C22H 3 0ON4, F. 105°. — l-Phenyl-9-p-dimeihylaminoplienyl-l,3,5,8-nona 
tetracn-7-on (IX), F. 184°. — Phenylhexyl-p-dimethyla,minophenylalhylketon, C2 3H31ON 
Dureh Hydricrung yon IX, K p . 0>1 187°, F. 27—28°. Saures Ozalat, C25H 3 3 0 6N  F. 105° 
(Hclv. chim. Acta 14. 1355— 69. 1/12. 1931. Basel, Anstalt f. org. Chemie.) BERSIN.

A. Neri, Ober die Reaktion zwischen Phenylisocyanal und Bmzalanil-p-naphthol. 
Benzaianil-fi-naphłhol [a.-Anilinobenzylna,phtlwl-(2)], aus Benzalanilin u. /3-Naphthol 
(vgl. B e t t i , Gazz. chim. Ital. 30 [1900]. II. 309), F . 170°, wird m it Plienylisocyanat

C JL
N</C O .xN H .C 0H,

C < g < C 0 U5 C0HS—C H < S 1 0u 6> O  
^*10 6

I I

in wasserfreiem Bzi. einige Minuten seliwach erhitzt, wobei sich das Plienylisocyanat 
an die NH-Gruppe anlagert unter Bldg. von N,N'-Diphenyl-N'-\a.-\2-oxynaphthyl-(l)\- 
benzyl]-harnstoff, C30H 24O2N2 (I), Pulver, F. 118°. Beim Koclien m it HC1 wird die 
Verb. aufgespalten in Benzaldehyd, symm. Diphenylharnstoff u. das Anliydrid des 
fS,P-Dioxydinaplithylphenylmelhans (II), F. 189—190°. (Gazz. chim. Ital. 61. 681—84. 
1931. Siena, Univ.) F ie d l e r .

K . D ziewoński und J .  Spirer, Ober zwei isomere (4,5- und 2,7-) Diacelylacenaph- 
Ihene. W ird a-Acetylacenaphthen (F. 75°) mit sublimiertem A1C13 auf 120—140° ver- 
sehmolzen, so tr i t t  Abspaltung von Acenaphthen u. Bldg. von 2 isomeren Diacetyl- 
acenaphthenen ein. Bei niedrigerer Rk.-Temp. entsteht hauptsachlieh das Isomere 
vom F. 149°, bei hóherer Temp. das Diketon vom F. 195°. Die Verb. vom F. 149° ist 
ident. m it „peri“-(4,5)-Diacetylacenaphthen (I); die Verb. vom F. 195° ist 2,7-Diaceto- 
acenapliłhen (II). —

CH2 -CH 2

CH,CO COCH3 
ck-OH,

CH..CONH NHCOCH, CH3ÓO OOCH3 CHaCO COCH9 

V e r s u c l i e .  4,5-Diacetylacenaphlhen, C10H 14O2 (I); Darst. 1. durcli Erhitzen 
von a-Acetylacenaphthen mit A1C13 auf 115—120°; 2. durcli Versetzen eines auf 120°

61*
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erwiirmten Gemisohes von Acenaphthen u. Aoetanhydrid m it A1C13; F. 149° aus A.; 
griingelb 1. in k. konz. H 2S 04. Diozim, Ci6H ,60 2N2; gelbo Nadeln aus Toluol; F . 196 
bis 197°. — 4,5-Diacelyldiaminoacenaphthen, C16H 1 60 2N2 (HI), Bldg. durch Einleiten 
von HCl in die Eg.-Acetanhydridlsg. des Dioxims; Nadeln aus A.; F . 227—228°. —
4,5-Diaminoacenaphthen, C12H 12N2; gelbe Nadeln; F. 159—160° (Chlorhydrat: farblose 
Nadeln). — 4,5-Diacełylnaphthalsaureanhydrid, C1GH 10O5, aus der Eg.-Lsg. von oc,a-Di- 
acotylaeenaphthen mit umgeschmolzenem Na2Cr„07 bei 85°; Wiirfel (ausW.), hexagonale 
Saulen aus E g .; F . 202—203°. — 4,5-Diacełylnaphthalimid, C16H n 0 4N, aus der vorst. 
Verb. m it wss. NH3; gelbe Nadeln aus Eg.; F. 284°. — 4,5,4',5'-Tetraacetylbiacendion, 
C3 2H 2 0O6 (IV), durch Einw. von Na2Cr20 7 auf 4,5-Diacetylacenaphthen in Eg. bei 85°. 
Feurigrote, bis 430° nicht schmelzende Nadeln; swl.; geht beim Erhitzen m it alkal. 
Hydrosulfit mit griiner Farbę in Lsg., die Kiipe farbt Baumwolle blausticliig rot. —
2.7-Diacetylacenaphthen, C16H 1 40 2 (II), Bldg. analog I bei 140°; Nadeln, F. 195°; orange 
u. m it griiner Fluoreseenz 1. in k. konz. H 2 S 04. Diphenylhydrazon, C28H 26N4; gelbe 
Nadeln, F. 214°. Diozim, Ci6Ht60 2N„; gelbe Nadeln aus Toluol; F . 223—224°. —
2.7-Diacelyldiaminoacenaphthe.n, C]cH 1G0 2N2; Nadeln aus Eg.; F. 329°; swl. — 2,7-Di-
aminoaceńaphthen, C1 2H 12N2; gelbe Nadeln aus leichtem Eg.; F. 168—169°. — 2,7-Ace- 
naphthendicarbonsaure, C14H 1 0O4, aus dem Diacetylacenaphthen mit alkal. Hypochlorit; 
hellgelbe Nadeln aus A.; F. 355° (Zers.). (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. 
Serie A. 19 3 1 . 232— 41. Krakau, Univ.) S c h ó n f e l d .

K. Dziewoński und J. Moszew, Żur Kenntnis der Propionylderivate des Ace- 
naphthens. Synthese des a.,a.-Dipropionylacenaplithens. (Vgl. vorst. Ref.) Das bei Einw. 
von Propionylchlorid auf Acenaphthen in Ggw. von A1C13 entstehende Dipropionyl- 
deriv. vom F. 122—123° (vgl. D z ie w o ń s k i , M o s z e w , C. 19 3 1 . I I .  570) kónnte iiber 
das Dioxim in 4,5-Diaminoacenaphthen (S a CJIS, JIOSEBACH, Ber. Dtseh. chem. Ges. 4 4  
[1911]. 2860) umgewandelt werden; die Verb. ist also Diałhyl-a.,a.-acenaphthyldiketon 
(4,5-Dipropicniylacenaphthen, I).

V e r  s u c h e. a,a-Dipropionylace?iaphthen, C,8H 1 80 2, erhalten aus den Mutter- 
laugen des durch Einw. von Propionylchlorid auf Acenaphthen in Ggw. von A1C13 aus

182°. — a,a - Diaminoacenaphthen, C12H 12N2; gelbe Nadeln; F. 160°. — fi-M ethyl- 
a -(a ' - acenaphthyl) - indol, C^Hj-N (II), durch Einleiten von HCl in dio Auf- 
sehlammung des a-Propionylaeenaphthenphenylhydrazons in absol. A.; hellgrune 
Nadeln aus Eg.; F. 179°; dunkelgelb m it griiner Fluoreseenz 1. in k. konz. H 2S 04. Di- 
pikrat, C2iH 1 7N-2 C6H 2(N 0 2)3 0 H ; schwarze bis braunschwarze rhomb. Tafelehen aus 
absol. A. oder Bzl.; F. 148°. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1931 . 
242—46. Krakau, Univ.) S c h ó n f e l d .

Louis F. Fieser und Morris N. Young, Ozyderirate des Relens. Durch Sulfo- 
nierung des Retens u. folgende Alkalischmelze (vgl. K o m p p a  u . W a h l f o r s s ,  C. 1 9 3 1 .
I. 1450) wurden A- u. B-Retenol dargestellt. Die Konst. von A ais 2-Relenol ergibt 
sieh aus dem DiMROTH-Test fiir a-Oxychinone, dem Vergleieh der Werte der Red.- 
Potentiale, sowie der Regel, daB nur solche Phenanthrole zu kuppeln yermogen, die 
entweder in p-Stellimg zur OH-Gruppe oder in einer o-Stellung frei sind, die durch 
eine mit dem die OH-Gruppe tragenden C-Atom yerbunden ist. Nun kuppelt zwar 
B-, aber nicht A-Retenol. D ie  Lage der Doppelbindungen im Phenanthren ist wie 
beim Naphthalin, jedoeh im Gegensatz zu Bzl., festgelegt (vgl. I). Demnach sind die 
C-Atome in 2 u. 3 einfach gebunden. Is t also 1 (oder 4) blockiert, so kann ein 2 (oder 3) 
Phenantlirol nicht kuppeln, denn zur Bldg. des intermediaren Additionsprod. ist eine 
Doppelbindung erforderlich. Gestutzt wurde diese Auffassung durch das Verh. des
l-Allyl-2-phenanthrols (F. 125,5°) bzw. 4-AIlyl-3-phenanthrols (F. 91°) (aus 2- [F. 92°] 
bzw. 3-Allyloxyphenanthren [F. des Pikrats 101°]). die beide nicht kuppeln. —

CHj • CII,
A. krystallisierten a-Propionylace- 
naphthens; Nadeln aus A.; F. 122 
bis 123°; 11.; gelbgriin 1. in 
konz. H 2 S04. Pifoat, C21H 2l0 9N3; 
orangerote Nadeln; F. 129°. Di
ozim, Ci8H 20O2N2; Nadeln aus 
Xylol; F.1430. — a.,oc-Dipropionyl-
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B-Rctenol muC auf Grund der Red.-Potentialwerte 3- oder 6 -, entsprechend dem o- 
oder p-dirigierenden EinfluB der CH3-Gruppe bei der Sulfonierung des KW-stoffes
6-Retenol sein. — Ein drittes Retenol entstand aus Retenehinon m it Zn-Staub u. Eg. 
Eine 1 -Metky]gruppe in einem Phenanthrencliinon dirigiert ein Kondensationsreagens 
(p-Nitrophenylhydrazin) eher nach 9 ais naeli 10. Aus analogen Verss. m it 1-Methyl- 
phenanthrenchinon lieB sich fiir das neue Retenol folgern, daB 9-Retenol vorliegt.

V e r s u c h e .  6-Retensulfonsdurc K-Salz. Nach ICo m p p a  u . W a h l f o r s s  (1. c.) 
unter geringen Abanderungen. p-Toluidinsalz, F. 233—234°. — 6-Relenol. Durch

Kalischmelze des 6 -Sulfonats, F. 161 bis
J ----- \  y C iI 3 162°. — 6-Acetoxyretenchinon, C20H laO4.

j ----- { \ (  Aus Acetoxyrctcn, orange, F. 200°. Wird
S u  ">CH—i  )____ f  zu 6-Oxyretenchinon, C18H 1 60 3, verseift,

\  /  j  \  /  orange. — 6-Methoxyreten, C19H 20O, F. 115
6 5  < 3  bis 116°. Daraus 6-Methoxyretenchinon

(auch aus vorvorigem durch Methylierung), C19H I80 3, orange, F. 196°. — 5-(p-Nitro- 
benzolazo)-6-retenol, C24H 2 l0 3N3. Aus p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid u. 6 -Retenol in 
Eg. Dunkelroto Nadeln. Aus dem dem yorigen entsprechenden Azobenzolsulfonat 
entstand durch Red. das sehr unbestandige 5-Amino-6-retenol, das in das Oxazolderiv. 
C20H19ON ubcrgefulirt wurde, F. 112°, gelb. — Aus.den entsprechenden Phcnanthren- 
chinonsulfonatcn wurden m it KC103 -f HC1 erhalten: 3-Chlorphenanthrenchinon, F. 253 
bis 254° (Lit. 253°); 1-Chlorphenanthrenchinon, C1 4H 70 2C1, F. 217—218°, orange. Aus
beuten sehr gcring. — 2-Retenol, F. 200—202°. Acetal. C20H 20O2, F. 160°. — 2-Acel- 
oxyrelenchinon, C2oH180 4. Aus dem Acetat, F . 171— 172°, orange. Daraus 2-Oxyrelen- 
chinon, C18H 1 80 3, F. 229—231°. Die substituiorten Phenanthrenchinone zeigen mit 
alkoh. Alkali verschiedene Farbrkk., je nachdem, ob OH in m- oder o- bzw. p-Steliung 
zu einer Ketogruppe steht. Im  ersteren Fali tr i t t  von kalt zu heiB ein reversibler Farb- 
umschlag ein, im letzteren nicht. — 9-Acetoxyreten, C20H 20O2. Wurde aus dem redu- 
zicrten Retenehinon direkt dargestellt (F. 141°) u. zu 9-Rete.nol, C1 8H 1 80 , F. 176°, ver- 
seift. Letzteres ist bestandiger ais 9-Phenanthrol u. gibt m it Retenehinon eine dunkcl- 
rote Mol.-Verb., F. 160— 161°. (Bei nicht genugend langer Red. entsteht das Hydro- 
chinondiacelai, F. 170°.) — 9-Methoxyreten, C19H 20O, F. 108°. — 9-Allyloxyreten, C21H 220, 
F. 84°, lagert sich bei 150° in 9-Acetoxy-10-allylreten, C23H 240 2, um, F. 102°. — 9-Oxy- 
10-{p-nitrobenzolazo)-reten, C24H 2 10 3N3. Aus 9-Retenol u. diazotiertem p-Nitroanilin, 
F. 243,5—244,5°. Das isomere 10-Oxy-9-(p-niłrobenzolazo)-relen aus Reten u. p-Nitro- 
phenylhydrazin sehm. bei 222—223°, Misch-F. 185—187°. — l-Methyl-9-acetoxyphen- 
antliren, C1THl40 2. Durch Red. u. Acetylierung aus 1-Methylphenanthrenchinon, F. 99 
bis 100°. (1-Methylphenanihrenhydrochinondiacetat, C19H 1 60 4, schm. bei 189°). — 
Deriw. des l-Allyl-2-phenanthrols: Acetal, F. 105°; Cumaranderiv., F. 155°; Allyldther, 
F. 91,5°, lagert sich nicht um. — Acetat des 4-Allyl-3-phenanthroU, F. 56°; Gumaran- 
deriv., F. 89°. (Journ. Amer. chem. Soc. 53 . 4120—29. Nov. 1931. Cambridge, 
Mass.) _ H e l l r i e g e l .

Federico E. Bardout, Sludie ilber das 3-Nitrofluoren. Durch Diazotieren u. Ver- 
kochen m it A. gewinnt Vf. aus 2-Amino-3-nitrojluoren das bisher unbekannte 3-Nitro
fluoren. Oxydation ftihrte zum 3-Nitrofluorenon, das m it einem nach E c k e r t  u . L a n G- 
ECKER (C. 1 9 2 8 . I. 2084) dargestellten Priiparat identifiziert wurde. Dabei stellt Vf. 
fest, daB der in der L iteratur (1. c. u. S c h m id t  u . S o l l , C. 19 0 8 . II. 1868) zu 210° 
angegebene F. des 3-Nitrofluorenons bei 232° liegt. Durch Red., Diazotieren u. Ver- 
kochen nach E c k e r t  u. L a n g e c k e r  (1. c.) wurde 3-Oxyfluorenon m it den von diesen 
Vff. angegebenen Eigg. erhalten. Vf. erhielt aus 3-Nitrofluorenon stets ein Oxim vom
F. 217°, wahrend Sc h m id t  u. S o l l  ein Oxiin vom F. 240° beschreiben. Vielleicht 
liegt eine syn-anti-Isomerie vor.

V e r s u c h e .  3-Nitrofluoren, C13H 0O2N. 2-Amino-3-nitrofluoren durch Ein- 
gieBen seiner h. Eg.-Lsg. in konz. HC1 in sein Chlorhydrat iiberfuhren. 3,2 g Chlor- 
hydrat in 12 ccm HC1 +  40 ccm W . suspendieren, Lsg. von 1 g NaNOs in móglichst 
wenig W . langsam zugeben, 1 Stde. stehen lassen, dann 100 ccm A. u. 1 g Kupfer- 
oxydul zufiigen, nach Beendigung der N 2-Entw. 1 Stde. kochen u. h. filtrieren. Aus dem 
F iltra t ausgeschiedene Krystalle erst durch Umkrystallisieren aus verd. A., dann durch 
Fallen aus Chłf. m it PAe. reinigen. Gelbe Nadeln, F. 105°. (Anales Asoc. quim. Argen- 
tina 1 9 . 117—36.1931. La Plata, Fakult. f. Chem. u. Pharmaz.) W il l s t a e d t .

Philip Guy Marshall, Oxyanthrachinone. I. Eine Synlhese des Purpurins. Chini- 
zarin-2-sulfonsdure, Na-Salz aus Chinizarin u. Na3 S 0 3 in sd. W. (D. R. P. 287 867).
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Die Ausbeute (30%) laBt sich durch Zusatz von M n02 auf 70%, durch Zusatz von CuO 
auf 90% erhohen. Das im Patent auBerdem angcgcbeno Yerf. (Mn02 u. K 2 S03) ist 
ungeeignet. Das Priiparat von ZlMMERMANN (C. 1930. I. 3436) war wohl nicht ganz 
einheitlich. Na-Salz, aus 50 Teilcn W. orangc Tafeln, aus NaCl-Lsg. orangerote Nadeln. 
Gibt mitKalkmilch bei 250° Purpurin, rote Nadeln aus Eg., F. 263°. Triacetylparpurin, 
gelbe Nadcln, F. 200—201°. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3206—08. Dez. Edin- 
burgh, Univ.) OSTERTAG.

I. Hirano, Niłrierung des l-Oxy-3-melhylanthrachiiwns und Syntliese des 3-Melliyl- 
chinizarins. II. (IV. Mitt. iiber die Konstitution von Oxymethylanlhrdchinonderivalen 
von S. Keimatsu.) (I. u. III . vgl. C. 1932.1. 388.) Da bei der Nitrierung von Anthra- 
chinonderiw. das NO« nur in die a-Stellungen tr itt, kann l-Oxy-3-metliylanthrachinon
3 verschiedene Mononitroderiw. liefern. Vf. liat nach dem Verf. von M i t t e r  u . P a l  
(C. 1930. II. 1224) nur ein Nitroderiv. erhalten. Das durch tjberfiihrung des N 0 2 

iiber NH 2 in OH erhaltene Prod. war ident. m it 3-Methylchiniztirin (vgl. I II . Mitt.), 
u. das NH 2 -Deriv. war ident. mit dem von U l l m a n n  u . S c h m id t  (C. 1920. I. 528) 
beschriebenen u. konstitutionell gesicherten l-Oxy-3-meihyl-4-aminoantliracliinon. Da- 
m it ist bewiesen, daB das N 0 2 dio 4-Stellung einnimmt.

Versuche. l-Oxy-3-methylanthrachinon. Aus 2-[2'-Oxy-4'-methylbenzoyl]-benzoe- 
siiurc (vgl. I II . Mitt.) m it Oleum u. B20 3. F. 178°. — 4-Nitroderiv., C16H„05N. In  konz. 
H 2 SO., m it wss. Lsg. von 1 Mol. K N 0 3 bei 50—55°. Aus Eg. gelbe Schuppen, F. 274 
bis 275°. [E d e r  u. M a n o u k ia n  (C. 1926. I. 2470) geben F. 241—242° an. D. Ref.]
— 4-Aminoderiv., C1 5H u 0 3N. Aus vorigem m it 5%ig. Na2S-Lsg. Aus Toluol violett- 
rote Nadeln, F . 257—258°. — l,4-Dioxy-3-methylanthraćhinon oder 3-Methylchinizarin, 
Cj5H 10O4. Durch Diazotieren des vorigen u. Erhitzen auf W.-Bad. Aus CH3OH haar- 
fcino rote Nadcln, F. 177°. Diacelylderiv., F. 149—149,5°. (Journ. pharmac. Soc. 
Japan  51. 119—21. Nov. 1931.) L in d e n b a t jm .

I. Hirano und H. Yoshikawa, Uber eine neue Syntliese des l-Oxy-3-methylanthra- 
chinons. (V. Mitt. iiber die Konstitution von Oxymethylanthrachinonderivaien von 
S. Keimatsu.) (IV. vgl. vorst. Ref.) Duroh Anhydrisierung der 2-[2'-0xy-4'-methyl- 
benzoyl]-benzoesaure (vorst. Ref.) ist l-Oxy-3-methylanthrachinon nur m it sehr geringer 
Ausbeute erhaltlich. Vff. haben die Verb. aus dem in der I II . Mitt. beschriebenen 
u. loicht zuganglichcn l-Oxy-3-methyl-4-bromanthrachinon durch Austausch des Br 
gegen H  dargestellt. Dies gelingt erstens durch Behandeln m it Cu-Acetat nach dem 
Verf., welches U l l m a n n  u . S c h m id t  (C. 1920. I. 528) fiir die analoge Cl-Verb. an- 
gegoben haben, zweitens duroh Einw. von H J. Im  lotzteren Falle entsteht zunachst
l-Oxy-3-m.eihylantliranol, C1EH 1 20 2, F. 170—172°, welches sodann m it Cr0 3 oxydiert 
wird. Beide Verff. geben fast quantitative Ausbeute. — Ferner wurden dargestellt:
l-Aceloxy-3-metliylantlirachinon, 0 1 -H1 20 4, gelbe Nadeln, F. 140—141°. l-Methoxy-
3-methylantliracliinon, gelbe Nadeln, F. 176°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 51. 121 
bis 123. Nov. 1931.) L in d e n b a u m .

Toshio Maki, Zur Kennlnis der Anthrachinonazoverbindungen. I II . Einige sub- 
stantive Disazofarbstoffe aus 1,5-Diaminoantlirachinon. (II. vgl. C. 1931. I. 2622.) 
Anthrachinon-l,5-tetrazoniumsalz liefert durch Kuppeln m it aromat. Sulfonsauren 
(H-Saure, y-Saure, Naphtliionsaure usw.) substantive Disazofarbstoffe, welche in Ggw. 
von N a d  direkt auf ungebcizte Baumwolle, aber schwer auf tier. Faser ziehen. Die 
Beziehung zwisehen Farbton u. Konst. ist ahnlich wie bei den Benzidinfarbstoffen. 
Dio neuen Farbstoffo sind bedeutend lichtechter ais die Benzidinanalogen, aber im 
allgemeinen waschunecht. Durch geeignetc Nachbehandlung kann die Waschechtheit 
verbessort werden. — Na-Salz der Anthrachinon-l,5-disazo-H-sdure, C34Hj8 0 16N(!S,iNa4.
1,5-Diaminoanthrachinon wie friiher tetrazotiert u. neutralisiert, in auf 5° gekiihlte 
sodaalkal. H-Siiurelsg. eingetragen, 48 Stdn. bei Raumtemp., 1  Stde. bei 80° geruhrt 
u. ausgesalzen. Metallglanzendcs, schwarzviolettes Pulver. Wss. Lsg. yiolettblau, auf 
Zusatz von HC1 violettrot. H 2SO,,-Lsg. rotviolett. Farbung auf Baumwolle dunkel- 
blau, durch Nachkupfern violett u. waschechter. Echtere Farbungen werden durch 
Nachtetrazotieren u. Kuppeln auf der Faser erzielt, m it Resorcin dunkelgriin, mit 
p - Naphthol yiolettbraun. — Na - Salz der Anthrachinon -1,5 - disazo - y  - sćiure, 
C34H 20Oi0N 6S2Na2. Analog. Schwrarzes Pulver. Wss. Lsg. dunkelbraunrot, m it HC1 
violettroter Nd. H ,S 0 4 -Lsg. rotyiolett. Farbung auf Baumwolle dunkelbraun, durch 
Nachkupfern grau ohne wesentliche Verbesserung der Waschechtheit. Echtere 
Farbungen durch Nachtetrazotieren u. Kuppeln auf der Faser, m it /9-Naphthol violett- 
schwarz, m it Resorcin gelbbraun. — Na-Salz der Anthrachino)i-l,5-disazonaphlhion-
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sdure, C3 4H 20Ó^N6 S2Na2, glanzendes, dunkelbraunes Pulver, zwl. in k., 11. in h. W. 
rot, auf Zusatz von HCl b!auviolett. H 2 S 0 4-Lsg. blauviolett. Farbung auf Baumwolle 
dunkclrot, lichtecliter ais Kongorot, aber uneehter ais die obigen Farbstoffe, wascli- 
uneckt, saureempfindlich. — Die Absorptionskurven, welche m it Ysoooo-11' wss- Lsgg. 
bestimmt wurden, sind denen der Benzidinanalogen ziemlich ahnlicli; die Absorption 
ist jedoch betrachtlich hypochromer (wenigcr intensiv). (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 34. 392B—97B. Okt. 1931.) L in d e n b a u m .

Toshio Maki, Zur Kenntnis der Anllirachinoiiazoverbindungen. IV. tjber die 
Naphthol AS-Farbstoffe aus 1- und 2-Aminoanthrachinon. (III. vgl. vorst. Ref.) Vf. 
beschrcibt die Farbstoffc aus diazoticrtcm 1- u. 2-Aminoanthrachinon m it Naphthol AS, 
AS-BS u. AS-BO (2,3-Oxynaphthoesaurcanilid, -m-nitroanilid u. -a-naphthylamid). — 
Anthrachinon-2-azonaplithol AS. 2-Aminoanthraoliinon wie friihcr diazotiert, nach 
20 Stdn. in Eiswasser gegossen, bei unter 10° mit 25%ig. NaOH neutralisiert. Anderer- 
seits reines Naphthol AS [aus Nitrobzl. Schuppen, F. 249° (korr.)] mit 25°/0ig. NaOH 
verrieben, m it viel W. 15 Min. bei 40° geriilirt, bei 10° filtriert. Diazolsg. in die Naphthol 
AS-Lsg. bei 10° eingeriihrt, 24 Stdn. bei Raumtemp., 1  Stde. bei 80° geriihrt, filtriertcn 
u. gewaschencn Farbstoff m it salzsaurem W. erwarmt usw. Aus Chlorbzl. dunkel- 
scharlaehrote Nadelehen, F . 280,6° (korr., Zers.), sil. in Acetylcntetrachlorid u. Nitro
bzl., sonst wl., unl. in Alkalien. H 2S0 4 -Lsg. griinlichblau, beim Erhitzen violcttblau 
bis yiolettrot. F arb t Baumwolle, auf der Faser erzeugt, scharlachrot. — Anthrachinon- 
2-azonaphthol A S -B S . Analog mit Naphthol AS-BS [aus Nitrobzl. Schuppen, F. 251° 
(korr.)]. Aus Acetylcntetrachlorid metallglanzende, ziegelrote Niidclchen, F. 315,9° 
(korr., Zers.), sonst wio voriges, auch die H 2 S0 4-Lsg. u. die Farbung auf Baumwolle. — 
Anthracliinon-2-azonaphthol AS-BO. Mit Naphthol AS-BO [aus Nitrobzl. braunc 
Krystallkorner, F. 225,3° (korr.)]. Aus Chlorbzl. dunkelroto Nadelehen, F. 306,2° 
(korr., Zers.), sonst wie die vorigen. Farbung auf Baumwolle rot. — Anthrachinon-l-azo- 
naphthol A S . Analog aus 1-Aminoanthrachinon. Aus Acetylentetrachlorid ziegelrote 
Nadeln, F. 300,5° (korr., Zers.). H 2 S0 4 -Lsg. violett, beim Erhitzen violettrot. Farbung 
auf Baumwolle scharlachrot, aber dunkler wie bei obigem Isomeren. — Anthrachinon-
1-azonaphthol A S -B S , aus Acetylentetrachlorid rotbraune Nadeln, F . 319,6° (korr., 
Zers.), sonst wio voriges. Farbung auf Baumwolle dunkelrot. — Anthrachinon-l-azo- 
naphthol AS-BO, aus Acetylentetrachlorid ziegelrote Nadeln, F. 315,5° (korr., Zers.), 
sonst wie voriges. — Bemerkenswert ist der Unterschied der 1- u. 2-Azoverbb. in den 
H 2 S0 4-Farbungen. Die Farbungcn auf Baumwolle sind hervorragend echt u. schón, 
u. zwar die der 2-Azoverbb. brillanter ais dio dor l-Azoverbb. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 34 . 427B—32B. Nov. 1931. Tokio, Univ.) L in d e n b a u m .

G. Fericean, Kondensation der Chlorisaline mit Dioxindol und Oxindol. Vf. fiilirt 
dio Syntlieso von Isatyd aus Isatin  u. Dioxindol m it Piperidin in A. ( W a h l  u. H a n s e n ,  
C. 19 2 4 . I. 2782) u. von Isoindigotin aus Isatin u. Oxindol m it HCl in Eg. ( W a h l  u . 
B a g a r d ,  Buli. Soc. chim. France [4] 5  [1909]. 1039) m it 5- u. 7-Chlorisatin aus. 
Verwendet man bei der letzteren Rk. Piperidin in A. ais Kondensationsmittel, so 
entstehen durch Addition der Komponenten Isatan, bzw. dessen Substitutionsprodd. —

C A C l-C tO H j-C H -C a H , C6H3C1—C-------- C----------C„II4
NH------- CO OC-----Ń ll N H ------- Ó-OH C (O H )-N H

7-Chlorisalyd, C^Hj^.jNjCI, aus 7-Chlorisatin u. Dioxindol m it Piperidin in A. Kry- 
stallin.; F. (unscharf) 238°. 5-Chlorisatyd C16H U0 4N2C1, aus 5-Chlorisatin. Gelblieh, 
krystallin. F. (unscharf) ca. 255°. — 7-Chlorisatan CI6H U0 3 N2C1 (I), aus 7-Chlorisatin u. 
u. Oxindol m it Piperidin in A. Krystalle, F. 182°. L. in H.,SÓ4 rot. 5-Chlorisalan 
C16Hu 0 3N2C1 (I), aus 5-Chlorisatin. Krystalle, F. 207°. — 7-Ghlorisoindigotin C1GH 9- 
0 2N2C1, aus 7-Chlorisatin u. Oxindol mit HCl in Eg. Dunklcs Krystallpulvcr. Gibt 
m it Zinkstaub u. Eg. das farblose Leuko-7-chlorisoindigotin C10H u O2N2C1 (H), Pulver, 
krystallisiert schwer aus organ. Mitteln. — 5-Chlorisoindigotin ClnH,,02N2Cl, aus
5-Chlorisatin, rotę Krystalle. Gibt bei der Red. Leuko-5-chlorisoindigotin C1 6HU0 2N 2C1
(II), rótliche mkr. Krystalle, F. 251°. (Bulet. Soc. Chim. Romania 13 . 27—31. 
1931. Timisoara.) OSTERTAG.

A. Corbellini und L. Barbaro, iiber die anomale Zersetzung des Telrazoderitats 
des 2,2'-Diatnino-1,1'-dinaphthyls. II . Mitt. (I. vgl. C. 1 9 3 1 . I. 2623.) Die Konst. der 
bei der Zers. des Tetrazoderiv. des 2,2'-Diamino-l,l'-dinaphthyls entstehenden Sauro 
wird ais 2-[4.5-{Naphthalino-(l',2')}-pyrazołyl-(3)]-zimtsaure bestatigt. Die erste durch 
Oxydation daraus erhaltenc Saure erwcist sich ais 2-[4,5-{Naphthalino-(l',2')}-pyrazo-
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lyl-(3)]-benzoesaure (I). Die zweite saure Verb. ist noch tiofgchcnder oxydiert, sie ent
steht bei der Oxydation bei 0° nur in geringer Menge. Der der Benzoesiiure entsprechende 
Benzaldehyd ist wohl kein direktes Oxydationsprod., sondern entsteht wahrseheinlich 
durch Spaltung einer Saure R  ■ CO ■ CO,H. Das Anil des Aldehyds liefert bei der Um- 
setzung m it Malonsdure (vgl. K n o e v e x a g e l , Ber. Dtseh. chem. Ges. 31  [1898]. 2602) 
dieselbe Saure, die bei der Zers. des Tetrazoderiv. von 2,2'-Diamino-l,l'-dinaphthyl 
entsteht, woraus dereń Konst. ais substituierte Zimtsaure hervorgeht. Wahrseheinlich 
handelt es sich um das cts-Isomere. Der Pyrazolring kann entweder die Struktur U,
I I I  oder IV haben.

COOH

=N 3— NH C H -N
i i i n

NH j N N

NH

II  III IV

V e r  s u c h e. 2-[4,ó-{Naphthalino-(l’ ,2')}-pyrazolyl-(3)]-benza!deh,yd, durch Oxy- 
dation von 2-[4,5-{Naphthalino-(l',2')}-parazolyl-(3)]-zimtsaure mit KMnÓ4 unter guter 
Kuhlung (0—2°). Aus Chlorbenzol F. 230°. A?iii, C?4H 1 7Na, aus Clilorbenzol F. 224 bis 
?25°. — 2-[4,-5-{Naphthali7io-(l',2')}-pyrazolyl-(3)]-benzoeiaure, Cl8 H 1 20 2N2 (I), aus A. 
F . 268—269° (unter C02-Entw.). AuĆerdem wurden bei der Oxydation geringe Mengen 
Ozalsdure gefunden. — 2-[4,S-{Naphthalino-(l',2')}-pyrazolyl-(3))-zimtsdure, C20H 1 4O2N2) 
entsteht auch aus dem Anil C21H J;N3 durch Einw. von Malonsaure. (Atti R. Accad. 
Lincei Roma, Rend. [6 ] 14. 341—47. 1/11. 1931. Mailand, Univ.) F i e d l e r .

T. G. Levi, Uber einen neuen Typus qualernarer Ammoniumverbindungen, bei 
denen der Wassersloff ganz durch Aldehydreste crsetzt ist. I I . Mitt. (I. vgl. C. 1930.
II . 719.) In  Fortsetzung der Unterss. wird uber die Rkk. von Aldehyden m it NH4- 
Salzen von Dithiosauren, Monothiosauren des Typus -COSH, Xanthogensauren, 
Mercaptothiazolen u. Arylmereaptanen berichtet. Es zeigt sich, daC die neue Rk. mit 
HCOH nur fiir NH4-Salze von S-haltigen organ. Substanzen gilt, die ein S-Atom direkt 
an den Ammoniak-N gebunden enthalten. Ammoniumbenzoat z. B. reagiert iu der 
^ C I I 3 ^ C 6H5 ^ C H 3 ^-OC„Hj /N »

C:S C:S C: O C:S C6H4< \C -S N (C H s ) 3

^S N lC H ,) , ^ S N (C H 3 ) 3 '^S N (C H s)j ^-SN (C H 3) 3

i  i i  i n  i t  y
K alte nicht m it 40°/oig. HCOH, beim Erhitzen auf 50—60° findet Lsg. unter Ab- 
scheidung von Benzoesiiure s ta tt. Im F iltrat findet sich das Kondensationsprod. des 
HCOH mit NH3, Urotropin. Die wss.-ammoniakal. Lsg. von Phenol gibt m it HCOH 
das sclion bekannto Additionsprod. von Urotropin mit Phenol, C6H 12N4 • 3 C6HgO, 
F . 125— 135° (vgl. M o s c h a t o s , T o l l e n s , L ie b ig s  Ann. 2 7 2  [1893]. 280). — Dithio- 
essigsdure, nach H o u b e n  u . P o h l  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 40 [1907]. 1303) wird durch 
Einleiten yon NH 3 in ath. Lsg. in das Ammoniumsalz uberfuhrt. Dimethylenammonium- 
dithioacetat, C4HTNS2 (I), durch Einw. von HCOH auf die wss. Lsg. des Ammonium- 
salzes in der Kalte. Gelbes Pulver. — Dimełhylenammoniumdithiobenzoat, C9H„NS2 (H), 
analog aus dem Ammoniumsalz der Dithiobenzoesaure. Halbfeste rote harzige M. — 
Dinietliylenamvw>iiumihioacetat, C4H ;ONS (DI), durch Einw. von HCOH auf eine NH 3 

im tibersehuB enthaltende ammoniakal. Lsg. des Ammoniumthioacetats bei gewóhn- 
licher Temp. Durchscheinende harzige M. Die ammoniakal. Lsg. des Ammonium
thioacetats gibt m it CH3COH keinKondensationsprod. Die feste Substanz dagegen Ijefert 
m it CH3OH ein gelbliches harziges Prod., dessen Analysendaten jedoch nicht m it den 
bercchneten ubereinstimmen. — Dimdhylenammmiiumathylzantliogenat (IV), durch 
Einw. von HCCOH auf Ammoniumathylxanthogenat. Strohgelbes zalies Harz. Zers. 
sięh beim Kochen m it W. in HCOH u. Ammoniumathybcanthogenat, aus dessen wss. 
Acetonlsg. m it Sehwermetallsalzen die entsprechenden Athylxantliogenate erhalten 
werden. — Dimethylenummoniumbulylxanthoge7iat, analog dem vorigen erhalten. — 
2-[Dimdhijhnam'nwniumnKrcapto]-benzolhiazol, C9HsN2S2 (V), durch Einw. von iiber- 
schiissigem HCOH auf eine in der Kalte gesatt. alkoh. Lsg. von Ammoniummercapto- 
benzothiazol. Gelbliches Pulver. Gelbgrunliche Schmelze bei 95— 110°, gibt im
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Exsiccator geringo Mengen Aldehyd ab, liefert m it Schwermetallsalzen dio ent- 
sprechenden Salze. Ammoniummcrcaptobe.nzotliiazol, hcllgelbe Blattchen, F . 176— 178°. 
■— Dimethylenammoniumthiophenolat, C3 H(,SN =  CcHsSN(CH2)2, dureh Einw. von 
HCOH auf Ammoniumthiophenolat. Harziges P rod .; liefert m it Pb-Acetat ein gelbos 
Pb-Salz. (Gazz. chim. Ital. 61. 665—72. Sept. 1931. Mailand, Lab. der Societa 
Italiana Pirelli.) F i e d l e r .

T. G. Levi, Bis-[dimethylcnammonium\-lriiliiocarbonat und 4,6-Dialkyl-2-thion- 
1,3,5-dithiazine. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. stellt Ammoniumtrilliiocarbonal aus alkoh. 
JSTHj u. CS2 her u. beschreibt dessen Rkk. m it Aldehyden. Ammoniumtrithiocarbonat, 
CH,N2S3, zu ammoniakal. A. (18% Ammoniak) wird CS2 gefiigt u. das Ganze unter 
LuftabsekluB in eiskaltem W. 12 Stdn. sich selbst uberlassen, wobei die Innentemp. 
15° nicht iibersteigen soli. Das so erhaltene Salz ist ganz rein. Es verliert im Essiccator 
langsam NH 3 u. zers. sich bei 88—89° in CS2 u. H 2S, die sich in der Kiilte wieder zum

Teil zu Ammoniumsulfid u. Ammoniumtrithiocarbonat vereinigen. — Bis-\dimethylen- 
ammo}iium]-triłhiocarbonat, C5H sN2S3  (I), dureh tropfenweisen Zusatz von HCOH zu 
einor frisch bereiteten k. wss. Lsg. von Ammoniumtrithiocarbonat. Gelbe Flocken. 
Verlieren im Exsiccator langsam HCOH. Zers. sich beim Kochen m it verd. HC1 in 
GSV Trithioformaldehyd, HOOIi u. N II f i l .  Der F. ist nicht scharf u. je nach der 
Schnelligksit des Erhitzens untor Zers. verschieden. Die Verb. ist trimer. — 4,6-Dimełhyl-
2-thio-l,3,5-dithiazin, C5II,N S 3  (II), dureh Einw. von uberschussigem Acetaldehyd 
auf eine konz. wss. gekiihlte Lsg. von Ammoniumtrithiocarbonat. Goldgelbes Pulver, 
F. 74°, Zers. Gibt m it Schwermetallsalzen die entsprechenden Trithiocarbonate. 
Zers. sich beim Kochen m it W. unter Bldg. von Thioacelałdin. Demnach sind dio 
Angaben M u l d e r s  (vgl. L ie b ig s  Ann. 168 [1873]. 228) iiber die Bldg. von Thio- 
acetaldin aus Ammoniumtrithiocarbonat u. Acetaldehyd unrichtig. — 4,6-Diiithyl-
2-thio-l,3,5-dithiazin, C7 H 1 3NS3, analog aus Propionaldehyd u. Ammoniumtrithio
carbonat. F . 73°, Zers. — Benzaldehyd reagiert anders m it Ammoniumtrithiocarbonat; 
in diesem Fali entsteht Tliiobenzaldin, C2lH l9NS2 (HI), F. 130—132° (vgl. L a u r e n t ,  
L ie b ig s  Ann. 38 [1841]. 322). — Thiofuranaldin, C15H 1 30 3NS2 (IV), aus Ammonium
trithiocarbonat u. Furfurol. F . 112°. (Gazz. chim. Ital. 61. 673—80. Sept. 1931. 
Mailand, Lab. d. Societa Italiana Pirelli.) F i e d l e r .

William Ogilvy Kermack und William Muir, Versuche zur Auffindung neuer 
Malariabekdmpfmigsmiltel. VI. Deriiate des 2-fi-AmiiioathyUhinolina. (V. vgl. C. 1930.
I I .  1228.) Vff. versuchten, 2-/3-Aminoathylchinolin, das wie seine D eriw . pharmakolog. 
untersucht werden soli, aus ^-2-Chinolylpropionsaure darzustellen. Das Hydrazid 
dieser Saure gab m it H N 0 2 oder Amylnitrit nicht das gewunschto Azid; unter Gasentw. 
(N 2 u . N 20) entstand Bis-[/3-chinolyl-(2)-propionyl]-hydrazin. Das Ausbleiben der 
CuRTITJSschen Rk. ist schwer zu erklaren. Vff. erhielten dann dureh Erhitzen von 
Chinaldinhydrochlorid m it Formaldehyd u. Piperidin das 2-/S-Piperidinoathylchinolin, 
analog m it Diathylamin die Diathylaminoverb. (vgl. H eo u -F e o , C. 1931. II . 447). Es 
wurde vergeblich versucht, bei dieser Rk. Formaldehyd dureh Acetaldehyd zu ersetzen. 
Es gelang auch nieht, Piperidin u. Formaldehyd m it o-Nitrotoluol zu o-Nitropiperidino- 
athylbenzol zu kondensieren. Chinaldinhydrochlorid lieC sich nicht dureh das Metho- 
sulfat ersetzen. — o-Aviinobenzaldehyd kondensiert sich m it Verbb. vom Typ R 1- CH2- 
CO-CHR2 CH2 -NR;,R'ł (worin R 2 nicht H  sein darf) zu Verbb. I. Dio notigen Keto- 
basen wurden nach M a n n ic h  u . H op (C. 1928. 1. 201) gewonnen. Z. B. lieferte 1-Piperi- 
dino-2-mothylbutanon-(3) (aus Methylathylketon, Trioxymethylen u. Piperidin) das
2-jS-Piperidinoisopropylchinolin, neben etwas 2,3-Dimethylchinolin, dessen Bldg. sich 
dureh Regeneration von Methylathylketon oder dureh intermediaro Bldg. von II, das 
in 2,3-Dimethylchinolin, Piperidin u. CH20  zerffillt, erklaren laCt. Nach dem E. P. 
321 974 (1928) kondensiert sich o-Aminobenzaldehyd m it l-Diathylaminopentanon-(4) 
zu 2-Methyl-3-/5-aminoathylchinolin; dieser Rk.-Verlauf wird bei den vorliegenden 
Verss. durcli die Anwesenheit der Gruppe R 2 vcrhindert. Mit 2-Piperidinomethylcyclo- 
hesanon kondensiert sich o-Aminobenzaldehyd zu 1-Piperidinomethyl-1,2,3,4-tetra- 
hydroaeridin; bei Anwendung der Diathylaminoverb. erhalt man nicht die erwartetc

r  ^-SNlCH,), 
I  C: S

'"'■SN(CH2)J

CH, C0 H6
i i

I I  H N < g g l ® > C :S  I I I  N H < g g - |> C H . C 6H5 

CII3 Ć0H6



9 4 6 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 3 2 .  I .

Base, sondern cino Verb. (III?), in der der Rest (C2H6)2N nicht mehr enthalten ist. 
Dieser Untersehied im Verh. der beiden Ketobasen ist bemerkenswert.

H -^ O H
H ^ O H g h  C CH,

•CHR2-CH2-NR3R4 ( ^ ^ Y ] < c h “. n c 6h 10 ^ iY Y >

N NH CH-CH,OH
V e r s u o h e. f}-Chinolyl-{2)-propionsdureathylester, aus der Saurc u. gesatt. 

alkoh. IICl. Tiefrotes Ol. Mit Hydrazinhydrat bei 140° (}-Chinolyl-(2)-propioiisaure- 
hydrazid, Ci2H 1 3ON3, Bliittchen aus PAe., F. 165°. Liefert mit N aN 0 2 u. HC1 oder mit 
Amylnitrit u. alkoh. HC1 symm. Bis-[f}-chinolyl-(2)-propioriyl\-hydrazin, C2.,H2.20 2N4, 
Bliittchen aus Lg., F. 265°, das m it sd. konz. HC1 P-Gliinolyl-(2)-propionsdure (F. 122 
bis 123°) gibt. — 2-fi-Piperidinodthyłchinolin, C16H ,0N2, aus Formalin, Piperidin u. 
Chinaldin-fiCl auf dem Wasserbad. Zahes gelbes Ol, zers. sieh bei der Vakuumdest. 
HCl-Salz, Krystallo, F. 184—185°. Pikrat, Ci6H 20N2 +  C6H 3 0,N 3, gelbe Nadeln, 
F. 155°. — 2-p-Didthylaminodthylchinolin, analog m it Diathylamin. Gelbes, zahes Ol. 
Pikrat, Ci5H ,0N 2 +  C0H 3 O7N3, gelbe Nadeln, F . 123—124°. — 2-(3-Plicnylmethylamino- 
dthylchinolin, analog m it Methylanilin. Rotes Ol. Pikrat, C18H l(!N2 +  2 C8H 3 0 7N3 +  
H 2 0, griinliehgelbo Tafeln, F. 175° (Zers.). Die Base liiBt sich aus dem Pikrat regene- 
rieren. — 2-f}-Piperidinoi$opropylchinolin, aus salzsaurem l-Piperidino-2-methyl- 
butanon-(3) u. o-Aminobenzaldchyd in wss.-alkoli. NaOH. Diekes, gelbes Ol. Pikrat, 
C,-H22N 2 4- CGH 3 0 7N3, gelbe Prismen, F. 167—168°. Dipikrat ( ?), C1 7H 22N 2 +
2 C6H 3 0 7N3, Prismen, F. 201°. Ais Nebenprod. 2,3-Dimethylchinólin, Tafeln, F. 03—64°, 
Pikrat, F. 224—225°. -— l-Pipcridmomeihyl-l,2,3,4-tetrahydroacridin, aus o-Amino- 
benzaldehyd u. 2-Piperidinomethylcyclohexan in wss.-alkoh. NaOH. Gelbliehes Ol. 
Pikrat, C1SH 21N 2 + CnH 3 0 7N3, gelbe Nadeln, F. 206°. — Verb. Cu Hu O^N (in ?), aus
2-Diathylaminomethylcyelohexanon u. o-Aminobenzaldehyd in wss.-alkoh. NaOH. 
Gelbliehes, amorphes Pulver, F. 65— 75°, 1. in verd. Sauren, dureh Alkali fallbar. Gibt 
in Bzl. kein Pikrat. (Journ. chem. Soe., London 1931. 3089—96. Dez.) O s te r ta g .

William Ogilvy Kermack und James Fergus Smith, Versvche zur Auffindung  
neuer Malariabekampfungsmittel. V II. Chinolinderwate, die in der 4-Stellung eine Seiten- 
kette mit zwei oder mehr Stickstoffatomen enthalten. (VI. vgl. vorst. Ref.) Vff. haben 
fruher (C. 1930. II . 1228) Chinolinderiw. dargestellt, die in 4 eine Piperazino- oder 
Piperidinogruppc enthalten. Es ersehien wiinsehenswert, analoge Verbb. m it kompli- 
zierteren Seitenketten zu untersuchen. Piperidin wurde m it j?-Bromathylphthalimid 
kondensiert u. das Piperidinoathylphthalimid m it Hydrazinhydrat gespalten. Das so 
erhaltene /5-Pipcridinoiithylamin reagierte nur schw'er m it 4-Chlor-6-methoxy-2-methyl- 
chinolin unter Bldg. von I. Diese Verb. zeigt aber keine Wrkg. gegen Malaria. Es wurde 
deshalb yorsueht, ein Homologes m it 3 C-Atomen zwischen den beiden N-Atomen dar- 
zustellen, es gelang aber nicht, das durch Red. von l-Piperidinobutanon-(3)-oxim erhiilt- 
lieho a-Piperidino-y-aminobutan m it 4-Chlor- oder 4-Brom-6-methoxy-2-methyl- 
cliinolin zu kondensieren. — Piperazin gibt mit /?-Bromathylphthalimid Mono- u. Bis- 
/?-phthalimidoathylpiperazin; das aus der Bisverb. erhaltene Bis-/?-aminoathylpiperazin 
gibt mit 4-Brom-6-methoxy-2-methylchinoIin die Verb. II  u. ein Nebenprod., das an- 
scheinend aus 1 Mol. des Piperazins u. 2 Moll. des Chinolins entstanden ist. Verss.,
4-Piperazino-6-methoxy-2-methylehinolin durch Umsetzung m it Chloracetylclilorid u. 
Behandlung der Chloracetylverb. m it NH 3 oder Aminen in N-reieherc Verbb. iiber- 
zufiihren, gelangen nicht; die Chloraeetylverb. reagiert nicht m itN H 3. — Aus 1-Piperi- 
dinobutanon-(3) u. Chloracetylchlorid in Clilf. erhiilt man offenbar durch wasser- 
abspaltendo Wrkg. des Chlorids das Dihydrochlorid der Verb. IH  oder IV,

I  R .N H .C H 2.CH2. N < g g 2; ^ > C H s R =C H 30 -

II  R • NH • CHa • CH, • N < g g : ; q h ’> N  • CH2 • CH, • NH,
III  C,H10N ■ CH, ■ CH, ■ C(CH3) : CH - CO • CH, • CII2 ■ NC5H10.
IV Ó5H 10N • CH2 ■ CH2 • C(CH3) : C(CO • CH3) • CH, • NC6H 10.

V e r s u e h e .  (]-Piperidinoathylphthalimid, C15H ls0 2N 2, aus Piperidin u. /?-Brom- 
iithylphthalimid m it K„C03  in Toluol. Gelbe Prismen aus A., F. 91°. Die Lsg. in konz.
H,SO,, fluorcsciert im "Bogenlieht grun. Gibt m it Hydrazinhydrat Phthalhydrazid u.
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/?-Piperidinoiilhylamin, braunes Ol, zers. sieli bei der Vakuumdest., nimm t aus der Luft 
W. u. C0 2 auf. Pilcrat, C7HlcN 2 CjHjOjNj, gelbe Prismen, F. 225° (Zers.). — 4-fl-Pi- 
peridinodtliylamino-G-methoxy-2-mctliylchinolin, Cl8H 2 5ON3  (I), aus /?-Piperidinoathył- 
amin u. 4-Chlor-6-methoxy-2-methylehinolin mit Cu-Pulver bei 110—120°. Hellgelbe 
Nadeln mit 2 H ,0  aus verd. A., F . 73°, wasserfrei 140—141°. Fluoreseiert in sauren 
Lsgg. violett bis blauliełmolett, in neutraler Lsg. nur im Bogenlieht violett. — 1-Piperi- 
dinobutanon-{3)-oxim, C9H lsON2, Prismen aus A., F. 91—92°. Die Lsg. in konz. H N 0 3 

wird beim Erwarmen griinlich. Gibt mit Zn-Staub u. Eg. in A. a-Piperidino-y-amino- 
bulan, fast farbloses Ol, Kp.j„ 106—110°. Absorbiert CO,. C9H„0N, +  HCl, Krystalle, 
F. 210°. C„H20N2 +  2 HCl, Krystalle, F. 241°. Dipihrat, C0H=0N2 +  2 C8H 3 0 7N3, gelb- 
liche Nadeln, F. *241—242° (Zers.). — 1,4-Bis-P-pkłhalimidoathylpiperazin, C2 1H..10iN 4, 
aus 1 Mol. Piperazinhexahydrat u. 2 Moll. /J-Bromiithylphthalimid bei 140°'. Nadeln, 
F. 240°. C2,1H 2 10,1N,i -f  2 HBr, fast farblose SpieBe aus W., F. 300°. Liefert m it Hydr- 
azinhydrat 1,4-Bis-p-aminodthylpiperazin, das entgegen FRANCHIMONT u. K r a m e r  
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 31 [1912]. 40) auch nach dereń Methode nicht krystallin 
erhalten wurde. CSH 2<,N, +  4 HCl, Rhomboeder aus verd. A., F. 295° (Zers.). — 
P-Piperazinodłhylphthalimid, aus 1 Mol. /?-Bromathylphthalimid u. 4 Moll. Piperazin- 
hexahydrat bei 140—150°, neben Bisphthalimidoiithylpiperazin. Sehr zerflieBlieli, 
fluoreseiert in H 2 S0 4 im Bogenlieht grun. C14H 1 7 0 2N3 +  2 HBr, Prismen aus verd. A., 
F. 243° (Zers.). Pilcrat, Prismen aus W., F. 265° (Zers.). — p-Piperazinodthylamin, aus 
dem vorigen mit h. konz. NaOH oder m it sd. konz. HCl. Die Lsg. in H 2 S 0 4 wird beim 
Erwarmen kirschrot. Dipihrat, C6H i5N3 +  2 C0H 3 O7N3, Prismen aus W., F. 290°. —
4-[4'-fS-Aminodthylpiperazinoathylamino]-6-raethoxy-2-'»ieth,ylchinolin (II), aus 4-Brom- 
6-nietkoxy-2-methylchinolin u. 1,4-Bis-^-aminoathylpiperazin bei 170°, neben der 
folgenden Verb. Dunklcs Ol. Fluoreseiert in Aceton violett, in anderen neutralen 
Lósungsmm. grunlich, in Sauren blau; Lsgg. in H 2S 0 4 dunkelbraun, in H N 0 3 rot. 
HCl-Salz, F. 140—150° (Zers.), aufierst zerflieClieh. Pikrat, C19H 2!)ON5 +  5 C0H 3 O7N3  +
3 H 20 , gelbe Krystalle, F. 175°. Chloroplatinat, gelbe Nadeln, F. 273° (Zers.). —
1.4-Bis-[P-\6-mctlioxy-2-mdhylćhinolyl-(4)-ainino\-dtliyr]-piperazin, aus l,4-Bis-/?-amino- 
iithylpiperazin u. uberschiissigem 4-Brom-6-methoxy-2-methylchinolin bei 160°. Leder- 
gelb, schm. nieht bis 300°. Fluoreseiert in verd. HCl violett, in A. grunlich, in anderen 
Lsgg. nur im Bogenlieht grunlich. C:!0H 3 SO2N(i +  4 HCl +  B H 20 , Nadeln aus W.,
F. >310°. — 4-\4-Chloracetylpiperazino\-6-metlwxy-2-imthylcliinolin, aus 4-Piperazino-
6-methoxy-2-methylchinolin u. Chloracetylchlorid in Chlf. L. in H N 0 3 braunlichrot, 
in  H„S04 gelb m it grunlichblauer Fluorescenz. C1 7H ,0 O2N3Cl +  HCl, gelbliche Prismen 
aus W., F. 256° (Zers.). C1 7H 20O2N;iCl +  2 C„H3 0 7N3, gelbes Pulver, F. 155—160°. —
1.4-Bis-[P-isocyanathyl]-piperazin, C]0H 10N4, durch Einw. von Chlf. u. Alkali auf
1.4-Bis-^-aminoathylpiperazin. Nadeln aus A., F. 280°. CI0H I0N4 +  2 HCl, Nadeln,
F. 277° (Zers.). — l,7-Dipiperidino-5-methylhepten-(4)-on-(3) oder 1,5-Dipiperidino-
2-acetyl-3-methylhepten-(2) (HI oder IV), aus l-Piperidinobutanon-(3) u. Chloracetyl
chlorid in sd. Chlf. CISH 3 2ON2 +  2 HCl, Tafeln u. Prismen aus Chlf. +  Aceton, F . 182°. 
(Journ. chem. Soc., London 1931. 3096—3104. Dcz. Edinburgh, Royal College of 
Phy siei ans.) OSTERTAG.

Robert Ernest Meyer, Noliz iiber die Synlhese eines Pyridazinderimts. Acelon- 
dicarbonsaureesier, versetzt mit ubersehussigem Phenyldiazoniumchlorid, spaltet beim 
Erwarmen A. ab unter Bldg. zweier isomerer l-Phenyl-4,6-diketo-5-phenylazo-l,4,5,6- 
tetrahydropyridazin-3-carbonsduren, dio nicht getrennt werden konnten. — V e r s u c h e .  
Bisphenylazoacetondicarbonstiurediuthylester, C21H 220 5 N4, aus Acetondicarbonsaureester 
in verd. A. u. Phenyldiazoniumchlorid unter Zusatz von Na-Acetat. Ol, das bei liingercm 
Stehen erstarrt. Rote Krystalle, F . 125° (Zers.). — l-Phe?iyl-4,6-dikelo-5-phenylazo-
1.4.5.6-tetrahydropyridazin-3-carbonsdureathylester, C10H 16O4N4, aus vorst. Verb. bei 
kurzem Kochen in alkoh. Lsg.; braune u. gelbe Krystalle, F. 164—165°. — 1-Phenyl-
4.6-diketo-5-phenylazo-l,4,5,6-telrahydropyridazin-3-carb<msaure, C1 7H 120 4N4, aus vorst.
Ester. Orangefarbene Krystalle aus Eg., F. 260°. (Helv. chim. Acta 14. 1187—89. 
1/10. 1931. London, Imp. Coli. u. Genf.) A. H o f f m a n n .

Heinrich Wieland, Fernando Calvet und Wendell W. Moyer, JZur Kenntnis 
der typischen Farbreaktionen in der Gruppe der Strychnos-Alkaloide. Uber Strychnos- 
Alkaloide. VI. (V. vgl. C. 1930. II . 2906.) Bei allen D eriw . des Yomicins m it ge- 
óffnetem Laetamring wurden bei Einw. von Oxydationsmitteln gleichartige Farbungen 
beobachtet, wie bei Abkómmlingen von Strychnin u. Brucin, denen diese sclbst u. 
das Yomicin nicht zuganglich sind. — Die Yomicinsaure gibt mit sauren Oxydations-
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m itteln einen violetten Farbstoff (nicht krystallisiert), der bei Red. eine krystallisierte 
Base m it hohem F. gibt, die dem Vomiein nahe steht; sie ist unl. in Alkalien, lafit sieh 
nicht direkt zum Farbstoff zuriickoxydieren, wohl aber nach vorheriger Behandlung 
m it alkohol. KOH. Die Basa hat dio gleiehe Zus., aber doppeltc Mol.-GroBo wie das 
Vomicin. — Der Farbstoff hat chinoiden Charakter; bei weiterer Oxydation geht dio 
Farbo zuriiek zu Rotgelb, beim Zufiigen von Red.-Mitteln kehrt die violette Farbę 
zuriiek. — In  dem Farbstoff handelt es sieh um ein merichinoides Benzidinderiv. Der 
Benzolkern, der in der Vomicinsaure eine substituierte NH2-Gruppe tragt, yerfallt 
der oxydativen Biphenylierung u. die Molekel dam it dem tlbergang in ein merichinoides 
Biphenochinonimoniumsalz. Aus dem Benzidinderiv. der Vomicinsaure (IV) entsteht 
durch Lactamisierung daa Bivomicyl (V). — Alle Vomicinderivv. mit offenem Lactam- 
ring geben die Farbrkk. auBer Bromvomicinsdure u. Bromdihydrowmicinsawre, in denen 
das zur Iminogruppe p-standige H-Atom, das bei der Benzidinbldg. abgespalten wird, 
durch Br orsetzt ist. Die gleiehe Regel gilt auch fiir Abkommlinge des Strychnins; 
die analogen D eriw . des Brucins werden dagegen nicht zu chinoiden Benzidinfarb- 
stoffen oxydiert, weil hier in p-Stellung zur Iminogruppe sieh Methoxyl befindet. Auch 
boi geschlossenem Ring kommt es in der Reihe des Strychnins u. des Vomicins (vgl. 
Abhdlg. V III) zu oxydativer Farbstoff-Bldg., wenn der O der Lactamgruppe durch 
H  ersetzt u. der N  dadurch bas. geworden ist. Beim Strychnidin lieB sieh ein Red.-Prod. 
des carminroten Farbstoffs VII von doppelter Mol.-GroBe, Verb. VIII isolieren, das 
sieh direkt wieder zum Farbstoff oxydieren lafit. — Fiir die von L e t jc h S (C. 1931.
I. 89) aus Tetrahydroslrychnin m it Cr0 3 erhalteno Sdurc C2lII22OiN 2 wird die Formel
C,42/ / 4 20 8iV4 entsprechend X vorgesehlagen.

( I
HO,C IV CO,H

/ _ _  _ _ _  \

CHS V II  CH2

/  \

NH
CHsOH }

XI ^
V e r s u c h e .  BisdeIiydrovomicin (Bipomicyl) ChH^OsN., (V) (F. Calvet); Bldg. 

aus Vomicinsaure in 1 / 1 -n. HCl +  Cr0 3 2 0-Aquivalente), Red. m it S 0 2 oder Zn-Staub 
auf dem W.-Bad u. Behandeln des in HCl wl. Chlorhydrats der Lactambase in h. W. 
m it NH3; farblose Rhomboeder, aus Pyridin, braunt sieh ab 250°, bei 320° noch nicht 
geschm.; in saurer Lsg. m it Oxydationsmitteln keine Farbung, wohl aber nach Auf- 
spaltung m it alkohol. Alkali; diese alkal. Lsg. ist sehr autoxydabel (Blaufiirbung). 
Dio dimolekulare Base entsteht auch m it 2 Moll. FeCl3 in 2-n. HCl bei 20°; auch Br-W. 
oxydiert nur, ohne zu bromieren bei Anwendung von nicht mehr ais 2 a t pro Mol. 
Vomicinsaure; in beiden Fallen Bldg. von V. — Vomicinsaure gibt in 2-n. HCl bei 0° 
m it 3°/0 ig. H 20 2 Violettfarbung u. das Clilorhydrat der Bisdehydroiomicinsaure (IV), 
Red. der tiefvioletten Lsg. gibt Clilorhydrat der Base. — Das Chlorhydrat yon IV laBt 
sieh isolieren; es nimmt an der Luft bald wieder infolge Autoxydation yiolette Farbo 
an u. gibt in Alkalien eino Lsg., die rasch unter Blaufiirbung autoxydiert wird (Yomicin-
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saure autoxydiert sich in alkal. Lsg. m it griiner Farbę). Mit h. 2-n. HC1 gibt das Chlor- 
hydrat das Clilorhydrat von V. — Bisdehydroslrychnidin (Bistrychnidyl) C42H 4 0O2N,, 
(VIII) (W. W. Moyer); Bldg. aus Strychnidin in 1/ 1 -n. HC1 bei 0° +  Cr03 (kirschrotc 
Farbung; mit Cr0 3 im t)bersehuB Umschlag in Gelb u. Abscheidung von braunem 
Chromat), Bed. mit S 0 2 (griine Cr'"-Farbo), Fallung m it K J  des Jodhydrats von 
Bistrychnidyl u. Fallen m it NH3; farblose Prismen, aus Pyridin, bei 320° noch nicht 
geschm.; quillt m it A. zu einer gelatinosen M. auf; m it Oxydationsmitteln sofortige 
Kirschrotfarbung (Unterschied von Strychnidin); Farbo wird nicht yerandert durch 
Cr03 im tlberschuB oder FeCl3. Die Baso halt Krystallósungsmm. fest gebunden. — 
Bisdehydrotelrahydroslrychnin (Bisteirahydrostrychnyl) C42H 50O4N4 (XI) (J. Maier); 
Bldg. aus Tetrahydrostrychnin in 2-n. HC1 +  6 °/0 ig. wss. Chromsaure (2 Aquivalcnte O), 
Bod. der tief braunroten Lsg. m it S 0 2 u. etwas Zn-Staub (reines Grim der Cr-(III)- 
Salzes), Zusatz von K J, Fallen m it NaOH; farblose Tafelchen, aus Pyridin, farbt sich 
oberhalb 260° dunkel, ist bei 300° tief braun, aber noch nicht geschm.; sehr hygroskop.; 
an der Luft ockergelbe Farbung; gibt (1 mg in 5 ccm verd. HC1) m it FeCl3 den braun
roten Farbstoff. — 0,N-Dimethylvomicinsdure gibt in  2-n. HC1 +  16,5°/0ig. Cr0 3 -Lsg. 
blauviolette Lsg., diese m it S 0 2 u. Zers. m it Na-Acetat die Saure C,KHmOl0N,t (F. Calvet); 
Nadeln, aus W., kein F ., Zers. oberhalb 300° gegen Lackmus schwack sauer. — Meihyl- 
esler CMHc,O10N4, Polyeder, aus A., F. 214—220°. (L ieb ig s Ann. 491. 107—116. 
1 1 / 1 2 . 1931'.) . B u s c h -

Heinrich Wieland und Fernando Calvet, Die Methylierung der Yomicinsaure und 
iiber einige Derivate des Vomicins. Vber Slrychnos-Alkaloide. V II. (VI. ygl. vorst. Ref.) 
Die Methylierung der Stryckninsaure gestaltet sick entspreekend den Formeln I—V 
—• Von III  leitet sick das dem Betain der Strychninsaure entsprcckende Betain der 
N-Methylstrychninsdure V ab, das unricktigerweise ais Diniethylstrychnin bezeiclmet 
wurde. — Bei der Methylierung der Vomicinsaure werden D criw . von der A rt I—V 
nicht angetroffen; liier entstehen die Verbb. VI—X. Aus der Bldg. des Betains X 
aus IX, analog don Verhaltnissen boi der Stryckninsaure ergibt sich mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit die grundsatzliche Gleiehartigkeit im Aufbau der beiden Alkaloide. — 
In  der Vomicinsaure ist danach eine motliykerbare OH-Gruppe, wahrscheinlich eino 
Phenolgruppe vorhanden, dio sich bei der Aufspaltung des Vomicins gebildet hat u. 
wieder m it der Lactamisierung von Vomicinsauro zu Vomicin verschwindet. Es steht 
fest, daB im Vomicin, ebonso wie im Strychnin u. Brucin, der einwandfrei nachgewieseno 
Bzl.-Ring m it dem Lactam-N direkt verbunden ist, u. es ist wahrscheinlich, daB dieses 
N-Atom einem hydrierten Indolring angehórt, wie es von M enon u . R o b in so n  
(C. 1931. I. 3688) fiir das Strychnin (XI) bewiesen wurde. Ais vorlaufig befriedigendo 
Darst. der Verhaltnisse darf Formel XII gelten; fur Vomicinsaure fuhrt diese Betrachtung 
zu Formel XIII, fiir das unten beschriebene Methylromicin zu Formel XIV.

^ N C H SJ  ^ N -C H 3̂ n  ^ N -C H 3J
I (C2„H2S0)ęC 0aH II (C10H22O)~̂ -CO-^ III (C20H2sO)f-COJł [CH#, IV]

^ N H  \JSCH 3
# n - c h 3 . 0  ^ n  # n

V (C10HS2O)f-CO----VI (C21IIał03) f  COJI VII (C21HJ40,)—'C0,CH3
^ nch3 \ nch3 \ nc h 3

VIII (CaiHJ30 ^ ^  IX] x  (C21H2ao / g g - > 0
n c h 33 \ n c h

h ,
co

^ c h 3

V e r  s u c h e. Es ist nicht móglich, die Bedingungen der Methylierung so genau 
festzustellen, daB sich angeben lieBe, unter welchen Verhaltnissen das eine oder andere 
Prod. vornehmlich entsteht. — Vomicin gibt m it sd. 20°/oig. methylalkohol. KOH in 
H 2-Atmospharo m it CH3J  nach Eiskuhlung, Ansauern, Eindampfen +  Na2C0 3 -Lsg. 
den Methylester der N,0-Dimethylvomicinsaure C25H 3 2 0 5N 2 (IX); Prismen, aus A.,
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I". 214—216°; unl. in Alkalien; [a ] D 20 =  +61,7° (0,6%ig. Lsg. in A.). — N-Methyl- 
romicinsdure C23H 280 5N„ (VI); aus der Sodalsg., von der mail IX abgetrennt hatto, 
-|-HC1 u. Lóscn des gefiillten Jod- u. Clilorhydratgemisehes in Na-Acetatlsg.; Polyeder 
oder Prismen, aus Pyridin-A. (1:10), F. 255° (Zers.); 1. in Soda; unverandert durcli 
sd. CH3 OH-KOH; enthalt 5 H„0, aus W., wird abgegeben im Vakuum bei 160° iiber 
P 0 O5 ; [a]D2 0 =  +20,7° (0,153%ig. Lsg. in A.). — Neben VI cntstcht N,0-Diniethyl-
i-omicinsdurc (VIII), Jodhydrat, aus 1). W., F . 185—200° (H20-Abspaltung); 11. in 
Sodalsg.; aus Na-Acetatlsg. unveriindert umkrystallisierbar; [a]D2 0 =  +49,1°. Die 
freie Saure C24H 3 0O5N2 entsteht aus dcm Jodid ±  Ag2C03; Nadeln, aus W., F. 242—244°; 
bei 170° wird W. abgespalten; 11. in Soda; ident. m it der friiher (C. 1939. I. 2885) ais 
Betain besehriebencn Verb. gleiclier Zus. — Verb. VIII entsteht auch aus IX m it sd. 
CH3 0H -K 0H . — Durch Methylierung m it Diazomethan oder CH3J  entsteht aus der 
Saure wieder ihr Ester. — Methylierung von Vomieinsaure, wie oben beschrieben, 
aber m it nachfolgendem Erhitzen ergab IX u. daneben den Methylester der N-Methyl- 
vomicinsaure C2 IH 3 0O5N 2 (VII); Prismen, aus A., F. 262—266° (Zers.); [a]u20 =  -f-38,6° 
(0,441%'g- Lsg- A.); 1. in verd. NaOH, unl. in Soda, wohl wegen des unbesetzten 
Phenol-OH; gibt m it Essigsiiure VI, aus der durch Methylierung m it Diazomethan 
wieder VII entsteht. Aus der Sodalsg., aus der IX -fc VII isoliert wurden, erlialt mail 
das Jodhydrat von VIII. — Aus einem Ansatz der Methylierung m it nachfolgendem 
Erhitzen w urdeMethyluomicin C2 3H20O4N2 (XIV) erhalten; Nadeln, aus A., F. 286—290° 
(Zers.); unl. inN aO H ; [a]u20 =  +16,4° (0,183°/0ig. Lsg. in A.); gibt m it li. konz. HC1 
u. Falleri m it NH 3 Vomicin, Nadeln, aus A.-Chlf., F. 278—2S0“. — Jodmethylat des
0,N-Dimethylvomicinsaureesters C2r,H3 20 5N2 -JCH3, aus IX -f  CH3J  im Rohr bei 100°; 
Lamellen, aus W. oder verd. A. oder Aceton, F. 210° (Zers.). Gibt in W. (60—70°) +  
A g,0 (2 Moll.) das Betain der 0,N-Ditnethylvomicinsdure C25H 3 20 5N 2 (X); Nadeln, 
aus W., F. 195—198°; bei der Umsetzung des Jodmethylats m it Ag.,Ó in der Kalte 
entsteht zuerst die stark alkal. reagierende Lsg. der ąuartśiren Esterbase, aus der beim 
Eindampfen sich das Betain bildet; dieses liat neutrale R k .; m it Cr0 3 in mineralsaurer 
Lsg. blauviolette Fiirbung; [k ]d20 =  +14,2° (0,485%ig. Lsg. in A.). Wird durch 
sd. 20%ig. alkohol. KOH oder konz. HC1 nicht verandert; reagiert nicht m it Diazo
methan. — Gibt m it CH3J  bei 100° ein Jodmethylat, Prismen, aus 80°/oig. A., F. 245 
bis 250° (Zers.), das m it Ag20  das Betain zuruekbildet. — Verb. Bldg. aus
IX in 5°/0 ig. Essigsiiure m it Pt-Oxyd u. H2; Prismen, aus 80%ig. A., F. 183—185°.
— Methylierung der Bisdehydrovcmiicin-sdurc (vgl. vorst. I\Iitt.). Die Base C4 1Hje0 8N4 

gibt m it sd. 20°/oig. CH3 OH-KOH +  CH3 J . I'erb. GtsH ^O iaN i -2 HGI-, Nadeln, aus 
verd. HC1, bei 320° nocli nicht gesclim.; unl. in Lauge. — Die Ester gibt m it sd. 20°/oig. 
CH3 OH-KOH die Base Gi0H5„O10N ,1; Nadeln, aus A., F. gegen 290° (Zers.); 1. in Alkalien; 
der N muG also methyliert sein. — Benzylidenvomicin C20H 2SO4N2, aus Vomiein +  
Benzaldehyd; Blattchen, aus A. +  Chlf., F. 280° (Zers.). Der Kondensation ist wahr- 
scheinlich an einer dem Carbonyl im Lactamring benachbarten CH2-Gruppe ein- 
getreten. — Dihydrovomicin gibt m it C6H 5C0C1 das Chlorhydrat eines Benzoylderw., 
Blattchen, aus A., F. 185° (Zers.), das schon m it wenig yerd. Sodalsg. unter Ruekbldg. 
des Dihydrovomicins gespalten wird. — Dio freie Benzoylbase wurde ebensowenig 
wie beim Vomicin (vgl. 1. c.) erhalten; vielleicht handelt es sich nicht um Benzoylierung 
einer tert. OH-Gruppe, sondern um Anlagerungsprodd. von C,.H5C0C1 an den bas. 
tert. N. — Nitrosamin der Vomicinsaure C22H 250 6N3, Bldg. in verd. Essigsaure +  
N itrit; orangegelbe Prismen, aus w. W. oder verd. Essigsaure, F. gegen 190° (Zers.); 
verliert im Hochvakuum bei 70—80° 2 H 20 . ( L ie b ig s  Ann. 491. 117—29. 11/12. 
1931.) '  , B u s c h .

Heinrich Wieland und WendellW.Moyer, Uber Vomicidin. UberStryclmos-Alka- 
loide. V III. (VII. vgl. vorst. Ref.) Analog der Bldg. von Stryclmidin aus Strychnin bei 
der elektrolytischen Hydrierung, die durch den Ubcrgang in I I  darzustellen ist, entsteht

aus Vomicin eine Verb. Vomicidin, der auf 
Grund ilires Verh. u. der Feststellungen 
bei der Methylierung der Vomicinsiiure 
(vgl. vorst. Mitt.) Formel IV zu geben ist.

V e r s u e h e .  Vomicin gibt in konz. 
H 2S 0 4 +  W. bei Einw. eines Stromes von 

\ p j t  ° Amp. in der Kathodenzelle Vomicidin
1 i C22H 260 3N2; Nadeln oder prismat. P latten;

aus 95°/0ig. A., F. 283—284° (Zers.); der F. der Nadeln scheint ca. 6 ° tiefer zu liegen;
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ziemlich haltbar an der Luft; 1. in verd. Alkalien, uńl. in Soda; durch lissigsaure kommt 
die Verb. aus den Lsgg. der Alkalisalze unverandert wieder heraus; 1. in verd. 
Sauren. Die alkal. Lsg. ist nicht so O-empfindlich, wie die yomicinsauren Salze; dio 
sauro Lsg. farbt sich m it Oxydationsmitteln sohr intensiy; verd. Chromsaure
u. FeCl3 geben ein blauviolettes Farbsalz; mit wird langsamer dieselbe Farbę
gebildet; gibt mit Diazomethan einen sohr empfindlichen Methylather. — Vomicidin 
gibt in w. Pyridin mit C6H5C0C1 Benzoyliomicidin C20H 50O4N2; heUgelbo Nadeln, aus 
CH3OH, F. 208—209°; unl. in Alkalien; dio Salzc m it Sauren sind wl. in W . Mit 
Oxydationsmitteln wird in saurer Lsg. yiolettrote Farbung erzeugt. Gibt beim Ver- 
seifen m it CH30H -K 0H  Vomieidin. (L ie b ig s  Ann. 491. 129—33. 11/12. 1931.) Bu.

Heinrich Wieland, Friederich Hólscher und Frank Cortese, Die Oxydation 
von Vomicin und Dihydrovomicin mit Chromsaure. Uber Strychnos-Alkaloide. IX . (VIII. 
vgl. vorst. Ref.) Von den friiher (vgl. W ie l a n d  u. Oe r t e l , C. 1929. I. 2885) beim 
oxydativen Abbau von Vomicin erhaltenen 3 Sauren ClcH 20O3N2 (A), Ci7H 220 5N2 (B)
u. C1sH240 ;N2 oder C17H220 7N., (C) ist B das Hauptprod., das leicht C02 abspaltot 
7.u einer Base C16H220 3N2, die m it der angeblichen Saure A identiseh ist. — Die Ver- 
haltnisse bei der Oxydation u. nachfolgender Hydrierung von Yomicin u. Dihydro- 
vomiciii werden in folgendcm Sehema zusammengefaBt:

CS2HS„04NS SSure C17Hs,0 6N, Base ClaHS40 3N3.
F a r  die Abbausaure C'1T/ / 2„05iST2 aus Yomicin (I) wird Formel II, fiir die Abbausauro 

aus Strychnin (IU), Formel IV abgeleitet. — Bei der katalyt. Hydrierung 
der Base C10H 22O3N2 wird wahrseheinlich die C-Doppelbindimg abgesattigt, u. die 
Aufnahmo von 2 weiteren H-Atomen (eines zur Wegnahmo von einem O-Atom) ist 
yielleicht hier, wie auch bei der Bldg. der Base C2,,H2!iO„N,, durch katalyt. Hydrierung 
von Desoxyvomicin durch rcduktive Offnung der Atherbrucko: > C —O—C <  --■■?* >- 
> C H  H C <  +  H 20  zu erklaren. — Die Bcziehungen zwischen der Saure Ci7H22O0Ar2 
aus Strychnin u. der Saure CwH 2iO.N„ aus Vomicin (C, wahrseheinlich ais C17H 220 ;N2j 
werden dureh die Formeln V u. VI zum Ausdruek gebraclit. Wahrend aber V zu IV 
oxydiert werden konnte, ist dieser tjbergang bei keinor der C18-Sauren aus Vomiein 
(VI — ->- II) durchfuhrbar gewesen. — Man sieht aus dieser Parallele, daB das eine 
C-Atom, um das Vomicin reicher ist ais Strychnin, nach Zertriimmerung des Bzl.-Kerns 
erhalten bleibt. Ob Ringhomologio vorliegt, oder ob das Ringgerust des Strychnins 
an einer Stelle methyliert ist, ist unentschieden, sicher liegt aber kein Methoxyl yor.
— H alt man den bisher bearbeiteten Teil der Struktur des Vomieins dem gleichartigen 
des Strychnins (VII) gegeniiber, so ist Formel VIII aufzustellen, in die die CH3-Gruppe 
willkurlich eingesetzt wurde.

V e r  s u c h e. Saure Cl7H22OsN 2, durch Oxydation von Vomicin; Prismen, aus 
W., F. 307—310° (Zers.); verw ittert nieht an der Luft; entfarbt KM n04 in schwefel- 
saurer Lsg.; enthalt 3 Moll. Krystallwasser; [a]n19 =  —90,6° (l,225°/0ig. Lsg. in W.). 
Verliert das Krystallwasser im Vakuum iiber H2S04. Beim Erhitzen im Vakuum wird 
auBer H20  auch C02 abgespalten unter Bldg. der Base C,]c/ / 220 3Ar2; Prismen oder 
Rhomben, aus W. +  Aceton, Krystalle, aus A., gegen Lackmus in wss. Lsg. stark

Yomicin
->- SaureC 17H2a0 6N2 BaseCl6HS!OaNs BaseC10Hj0O2Ns

H 0 2C - 0 C —C ^ HOaC - O C - C /
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alkal.; verw ittert an der Luft, am langsamsten die Praparate aus A.; aus CH3OH 
Krystalle ohne Losungsm., F. 302—310° (Zers.); entfarbt Permanganat in saurer Lsg.; 
M d 23 =  —86,2° (in 0,953%ig. Lsg. in W.). — Saure C1;H220 5N2 gibt bei der katalyt. 
Hydrierung mit PtO , u. H2 die Base. C\nH20O2N 2 u. die Śdure C17H 2iOsN 2. — Base 
CieH2t,02N 2, Prismen, aus Aceton, rhomb. Tafeln, aus W., verwittern leicht, ohne 
Lósungsmm., F. 201—202° unter Gelbfarbung; im Hochvakuum unzers. zu dest.; 
die wss. Lsg. reagiert stark bas.; entfarbt Permanganat in saurer Lsg. erst nach einigen 
Minuten (keine Doppelbindung); [a]D14 =  +17,8°, 18,0° (0,1209, 0,0222 g in 5 bzw.
2 ccm A.). — Benzoylderiv., C23H30O3N2, Bldg. in Pyridin; Nadeln, aus A., F . 158° 
unter Rotfarbung; unl. in NaOH; stark alkal. gegen Lackmus. — Jodmethylat, 
C16H 260 2N2-CH3J, m it CH3J  in  sd. CH3OH; Stabchen, aus W., sintert bei 124° zu einem 
gelben Lack; Gasentw. von 240—250° ab, boi 295° starkes Aufsehaumen, sclir hygroskop.
— Saure C^H^O^N^, Polyeder, aus W., verwittert an der Luft, F . 264° (Zers.); reagiert 
schwach sauer auf Lackmus; bei 100° im Vakuum werden 4 H 20  abgegeben. — Base 
C1sH 220 3N2 gibt bei der katalyt. Hydrierung m it P t0 2 u. H 2 die Base C16H 260 2N2 u. 
eine zweite Base C10H2iO3N 2, prismat. Stabchen, aus A., F . 272° (Zers., sintert vorher); 
die wss. Lsg. reagiert stark alkal.; entfarbt nicht Permanganat in saurer Lsg. — Vomiein 
gibt bei tieferer Temp. mit mehr Cr03 neben der Saure C17H220 5N2 wahrscheinlich 
Saure ClsU 2l0 7N 2 (W. Munster); F . 266—268° (Zers.); in W. schwerer 1. ais Saure 
C17H220 6N2; enthalt 5 Moll. Kry stall wasser, von denen 4 beim Troeknen im Vakuum, 
das 5. im Vakuum bei 110° abgegeben wird; [cc] d20 =  — 80,6° (0,98%ig. Lsg. in W.); 
oxydativer Abbau zu C17H220 5N2 gelingt nicht; entfarbt nicht Permanganat; P t0 2 +  H 2 
ohne Einw. — Dihydiwomicin gibt m it Cr03 in H 2S 04 bei Raumtemp. unter Entw. 
von C02 Saure ClaH.,Q0-i\T2 +  Saure Cy,H2iOhN 2. — Saure C1SH2&0 7N 2, Krystalle, aus 
W., bzw. 50°/oig. Essigsaure, F.3150 (Zers.), bei 270° beginnende Braimung; 1. in Alkalien; 
gegen Permanganat in H 2S 04 bestandig, desgleichen gegen P t0 2 -f  H 2; bei 160° keine 
C 02-Ąbspaltung; [a]n18 =  +13,0 u. 15,9° (ca. 0,4°/oig. Lsg. in W.). Wird m it Cr03 
im tlberschuB (4 Aquival. 0 ) zur Halfte zu nicht charakterisierten Spaltstiieken ab- 
gebaut, bleibt zur H alfte unverandert; in barytalkal. Lsg. m it H 20 2 keine Bldg. der 
Saure C17H2iOsN 2 (vgl. LEUCHS, C. 1930. I. 3788). — Saure Cl7l l 2i0 7>N 2; enthalt
4 Moll. H 20 , von denen 2 an der Luft, die anderen bei 100—120° abgegeben werden; 
bei hóherer Temp. C02-Abgabe; gegen Permanganat u. bei der katalyt. Hydrierung 
bestandig; ident. mit der oben beschriebenen Saure; [oc] d15 =  —21,0° (0,1165 g in W.). — 
Gibt bei Abspaltung von C02 bei 150° Base C16H2i0 3N 2; [a]D16 =  +34,4° (3,136°/0ig. 
Lsg. in W.); ident. m it der oben beschriebenen Base. (L ie e ig s  Ann. 491. 133—48. 
11/12. 1931.) B u s c h .

Heinrich Wieland und Friederich Holscher, Uber Nilrierungen in  der Vomicin- 
gruppe. Uber Slrychnos-Alkaloide. X. (IX. vgl. vorst. Ref.) Vomicin ist sehr empfind- 
lich gegen H N 03; die Einw. ist nicht einheitlieh, nur unter bestimmten Bedingungen 
erhalt man Nitrovomicin (I) m it 20%ig- wss. H N 03 bei Raum tem p.; Mononilrał, 
Cłall^OcN.,■ H N 03; gelbe Blattehen, aus W., farb t sieh oberhalb 200° allmahlich dunkel,
1. in verd. NaOH m it roter Farbę. Gibt m it Na-Acetat die freie Base C22H 23O0N3; 
gelbe Tafeln, aus A., F . 253° (Zers.). Der Nitrierungsvorgang ist schwer reproduzierbar. 
Bei der Oxvdation mit Br ist das Auftreten von Brompikrin nachweisbar. E in Ansatz 
von Vomiein m it noeh verdiinnterer H N 03 ergab nach mehreren Monaten gelbe Krystalle 
der ungefahren Zus. CwH 20OsN 2. —  Die Farbvertiefung bei der Salzbldg. steht im 
Einklang m it der Tatsache, daB Yomicin ein latentes Phenol ist. — Bei der Nitrierung 
von Vomicin m it H N 03-H2S 0 4 bei —18° entsteht Verb. C22H 23OaN 3 (Hb), orangegelbe 
Tafelchen u. rotę SpieBe; aus l/ i 'n - H 2S 04 wandelt sieh die leichter 1. gelbe Form in 
die roto um; rotę Krystalle, aus Soda oder Lauge +  Essigsaure; sehr hygroskop.; 
gibt bei Red. m it HCl-SnCl2-Lsg. nach voriibergehender Violettfarbung ein hellgelbes 
krystallines Doppelsalz; hat keine bas. Eigg. mehr; hat den Charakter einer starken 
Saure. Bei der Annahme, daB 2 N 0 2-Gruppen in das Vomicin eingefiihrt werden, 
bildet die Rk. eine Analogie zu der yon Paui.Y , G ilm o u r  u . W i l l  (L ie b ig s  Ann. 403
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[1914]. 119; 416 [1918]. 1) u. der iiber I la  entstehenden Verb. kommt die Konsfc. I lb  
zu. — Verb. I lb  gibt m it 48°/0ig. HBr +  Br neben Brompikrin Verb. Cn I l22p sN 2Br„- 
H B r ; Prismen, aus W. +  konz. HBr; hat wahrseheinlich Formel III. Gibt bei der 
katalyt. Iintbromung m it Pd-B aS04 u. H2 die Monobrorńbase C\HII220 ĄN 2Br ■ HBr; 
Stabchen, aus W., Zers. oberhalb 200°. — Bei der Nitrierung von Dihydrovomicin 
gelangt man nur bei Einhaltung ganz bestimmter Bedingungen zu einem isolierbaren 
Prod.; in allen Pallen wird der Vorgang von einer Oxydation begleitet, die sich im Auf- 
treten von C 02 auCert u. ihre Ursache in einem Angriff auf den Bzl.-Kern hat. — Mit 
30°/oig. H N 03 gibt es das hellgelbe Nilrat eines Dinilrodihydrofomicins, C.i2H 210 8N., • 
H N 03-2 H20  (IV); Prismen, aus 5—10°/oig. H N 03; gibt im Vakuum 2 Moll. Krystail- 
wasser ab. Gibt m it Na-Acetat die freie Baso C22H240 8N4; Nadeln, aus 50°/oig. A.; 
kein F .; Farbo der Lsgg. in Alkalien orangerot. — Gibt bei Red. m it SnCl2 +  konz. 
HC1 das Diclilorhydrat von Aminooxydihydrovomicin, C22H 29O0N3-2 HC1 (V); schwach 
rótliehe Nadeln, aus W. +  Aceton; farbt sieli von 200° ab braun, ist bei 300° noch nicht 
geschm.; sehr zerflieBlich, farbt sich an der Luft rotlichbraun. — Dinitrodiliydro- 
vomicinnitrat gibt m it n. H Br +  Br Verb. Cu HlgOjN2 -HBr; schwach gelbe Nadeln, 
aus W. +  konz. HBr; verliert im Vakuum bei 110° 3 H20 . — Dihydrovomicin gibt 
m it H N 03-H2S 04 Verb. C22H2iOwN i (VI); orangegelbe bis bichromatrote Tafelchen, 
oberhalb 200° allmahliclie Braunfarbung, bei 300° ohne Schmelzen braunschwarze M.; 
sehr hygroskop.; 1. in Alkalien u. Soda m it tiefroter Farbę; beim Ansauern solcher 
Lsgg. Auftreten von Stickoxyden; 1. in konz. HC1 m it roter Farbę. — Gibt m it 48%ig. 
HBr-Br Verb. Clt)U2SOaN 3-ŃBr, schwach gelbe Rrystalle, aus W. +  konz. HBr; ent- 
farbt sofort Permanganat; ziemlich sauer, zers. Bicarbonat. — Verb. C19/ / 290 6iY3-2 HCl, 
Bldg. aus vorstehendem Bromhydrat m it PtO , u. H., u. Behandeln m it AgÓl; Nadeln, 
aus 90%ig. A. (L ie b ig s  Ann. 491. 149—61. 11/12. 1931. Miinchen, Bayr. Akad. d. 
Wiss.) " B u s c h .

Otto Warburg und Erwin Negelein, PholographiscM Abbildung der Haupt- 
absorptionsbanden der Mac Munnschen Hislohamatine. (Vgl. C. 1931. II. 857.) (Bioehem. 
Ztschr. 238. 135. 1/8. 1931. Kaiser Wilhelm-Inst.) N e u m a n a 1.

Hijmans van den Bergh, Abbau des Htimoglóbins. Vortrag in der Gesellschaft 
fiir innere Medizin, Wien. Zusammenfassung der Probleme u. Besprechung einiger 
Falle. (Wien. med. Wchschr. 81. 1359—64. 17/10. 1931.) N e u m a n n .

H. Fischer und Ludwig Niissler, Synłhese von Hdmin I I I .  41. Mitt. iiber Por- 
pliyrinsynthesen. (40. vgl. C. 1931. II. 3493.) Vff. berichten iiber die Synthese von 
Hamin I II , dessen Formel nach K u s t e r  (Ztschr. physiol. Chem. 82 [1913]. 463 u. 
C. 1927. I. 2429) die des natiirliehen Hamins sein sollte. Die Synthese wird analog 
der Protohaminsynthese ( F i s c h e r  u. Z e i l e ,  C. 1929. I. 1699) durchgefuhrt. Ver- 
bessert wird die Darst.-Methode fiir 2,3-Dimethylpyrrol, das m it [2,3-Dimethyl-5-for- 
myl]-pyrrol ( F i s c h e r  u. B e l l e r ,  C. 1926. I. 91) in guter Ausbeute zu 4,4',5,5'-Telra- 
methylpyrromełhenbromhydrat kuppelt. Letzteres gibt in der Bernsteinsaureschmelze mit 
(3,3'-Dipropionsaure-4,4'-dimethyl-5,5'-dibrom)-pyrromethenbromhydrat ( F i s c h e r  u. 
ANDERSAG, C. 1927. II. 2606) Deuteroporphyrin I I I ,  dessen Dimethylesler-F. bei 290° 
liegt gegeniiber dem des natiirliehen bei 220°; auch Cu- u. Fe-Salz schmelzen hóher. 
HCl-Zahl ist gleich. Diacetyldeuteroliamin I I I  wird nach F i s c h e r  u. Z e i l e  aus dem
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Deuterohamin I I I  erhalten. Dimelhylesier, F. 311°, 21° hóher ais das Isomere. Saures 
u. Hamochromogen. Spektrum des Diacetyldeuteroporphyrin-III-esters sind verschieden, 
neutrales u. D i o x i m - Spektrum gleich gegenuber dem Isomeren der naturlichen 
Reihe. Mit alkoh. KOH wird Diacetyldeuteroporphyrin I I I  in Hamatoporphyrin I I I  
ubergefuhrt, dem naturlichen sehr ahnlich. Mit Eg.-HBr u. CH3OH entsteht Tetra- 
methylhamatoporphyrin I I I .  Im  Hochyakuum bei 125° gibt Hamatoporphyrin I I I  unter 
Bldg. yon Protoporphyrin I I I  W. ab. Der Ester-F. liegt bei 284°. Misch-F. m it natu r - 
lichem (F. 227°) zeigt keine Depresśion, wohl aber die beiden Haminester. — Zur 
Klarung der von F is c h e r  u. R o th h a a s  (C. 1931. I. 3558) beobachteten Spaltung 
bei der Reoxydation des Mesoporphyrinogens IX  werden friihere (F is c h e r  u . T re ib s ,
C. 1927. I. 447) Verss. fortgesetzt u. molare Mengen Opsopyrrol u. Opsopyrrolcarbon- 
saure m it HCOOH u. H 2CO auf dem W.-Bad kondensierfc. Das in einer Ausbeute von 
24% entstehende Porphyringemiscli besteht zu 12,3% aus Atioporphyrin, zu 40% 
aus Monopropionsaureporpliin, nach dem F. ein Gemisch von Isomeren, zu 27,3% aus 
Mesoporphyrin, zu 15,3% aus einer Porphyrintricarbonsaure u. aus einem Gemisch von 
Koproporphyrin. — Schliefilich wird eine verbesserte Vorschrift zur Darst. von Hiimo- 
pyrrolcarbonsaure u. Opsopyrrolcarbonsaurealdehyd gegeben.

V e r s u o h e .  (3,3'-Dicarbathoxy-4,4‘,5,5'-tetramethyl)-pyrroviethen, c 10h 2a n 2, 
aus dem Bromhydrat m it NH3, orange Nadeln, F . 166° (korr.); Cu-Komplezsah, 
C38HJ0O8N4Cu. Darst. mit S c h w e it z e r s  Reagens. Durch Verseifung des Esters m it 
KOH wird \2,3-Dimethyl-4-carboxy)-pyrrol erhalten, F. 182°, bei dessen Decarboxy- 
lierung in Glycerin 2,3-Dimethylpyrrol in betraehtlieh besserer Ausbeute entsteht. 
Auch die Darst. von [2,3-Dimethyl-6-formyl]-pyrrol wird yerbessert; Oxim desselben,

CH% 
iCH.

C-H10ON2,

statt — CH =  CHq

)CH Haemin U l

CaH,COOH
H =  Deuterohaemin III

weiBe Nadeln, F . 
121°, Semicarbazon, C8H12ON4, 
aus CHjOH gelbliche Nadeln, 
F . 202° (korr.), Aldazin, C14- 
H18N4, aus CH3OH-W. gelbe 
Nadeln, F. 180° (korr.). — 
4,4',5,5' - Tetramethylpyrrome- 
thenbronihydrat, C13H17N2Br, aus 
Eg. blauschillernde Krystalle, 
F. 213° (korr.); reizt zum Nie- 
Ben. Oebromtes Methenbrom- 
hydrat, C13H16N2Br3, Darst. mit 
Br in Eg., aus Eg. rote Nadeln

ohne F. — Deuteroporphyrin III-dimelhylesier, C32H340 4N4, aus Pyridin blauschimmernde 
Nadeln, F . 290° (korr.). Spektrum in Eg.-A.: VI. 492,8, V. 525,2, I. 622,2, IV. 567,4, 
n i .  580,8, II. 595,7. E.-A. 433; Fe-Komplexsalz, C32H320 4N4FeCl, aus Eg., F. 285° 
(korr.). Spektrum in Pyridin-Hydrazin: I. 545,3, II. 515,7, E.-A. 436; Gu-Komplexsalz, 
C32H320 4N4Cu, aus Pyridin-Eg. rote Nadeln, F. 288° (korr.). Deuteroporphyrin I I I ,  
C3oH30O4N4, aus Pyridin rote Nadeln. Spektren in Eg.-A. VI. 492,9, V. 525,5, I. 622,0,
IV. 567,6, III . 576,0, II. 595,8, in l% ig. HCl, IV. 545,6, I. 592,4, II. 582, IH . 571,5.
E.-A. 432. Chlorhydrataua 171/2%ig. HCl rote Nadeln. Fe-Komplexsalz, C30H28O4N4FeCl, 
aus Eg. blauschwarze, an den Schmalseiten abgeschragte Stabchen; Spektrum in 
Pyridin-Hydrazin: I. 546,2, II. 518,2, E.-A. 437.— Dibromdeuteroporphyrin I ll-D i-  
inethylester, C32H320 4N4Br2, aus Pyridin rote Nadeln, F . 306° (korr.). — Diacetyldeutero
porphyrin I I I ,  C34H34O0N4, aus Pyridin Nadeln oder Plattehen; in Pyridin verwaschenes 
Spektrum: IV. 516,4, I II . 555,3, II. 589,3,1. 643,0, E.-A. 455. Dimelhylesier, C3GH330ęN4, 
aus Pyridin Nadeln, F . 311° (korr.), sein Cu-Komplexsalz, C30H3eOl)N4Cu, aus Pyridin 
violette Nadeln, F . 259° (korr.) u. sein Fe-Komplexsalz, C36H30O6N1FeCl, aus Chlf.-Eg. 
violette Nadeln, F . 298° (korr.), Spektrum in Pyridin-Hydrazin I. 574,0, H . 535,5,
E.-A. 463. — Dioxim des Diacetyldeuteroporphyrin III-dimethylesters, C30H40OflN4 , aus 
Chlf.-CH30 H  rote lanzettfórmige Blattchen; Spektrum in Pyridin-A.: V. 500,4, IV. 533,5,
I. 628,4, I II . 572,8, II . 600,5. — Hamatoporphyrin I I I ,  C34H380 6N4, Spektrum in Pyridin- 
A.: VII. 496,3, VI. 529,2,1. 625,0,V. 569,9, IV. 579,1, I II . 598,9, II. 614,8, V III. 469,2,
E.-A. 436. — Tetramethylhdmaloporphyrin I I I ,  C3?H 460 6N4; bei 178° (korr.) wird uhter 
Aufschaumen CH30 H  abgespalten; Spektrum in A.-Eg. VII. 497,1, VI. 530,1, I . 625,7,
V. 570,6, IV. 580,3, I II . 598,7, II. 615,5, E.-A. 436. — Protoporphyrin III-dimethylester,

aus Chlf.-CH3OH breite yiolettrote Nadeln, F. 284° (korr.); das Spektrum 
ist mit dem des naturlichen Protoporphyrinesters ident. Fe-Komplexsałz des Esters,
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C^HsęOiN^FeCl, aus Chlf.-Eg. violette kurze Nadeln, F . 269° (korr.); Spektrum in 
Pyridin-Hydrazin: I. 557,6, II. 525,0, E.-A. 455. Fe-Komplexsalz von Protoporphyrin I I I ,  
C34H320 4N4FeCl, Spektrum in Pyridin-Hydrazin: I. 557,3, II. 527,7, E.-A. 443. (L ie b ig s  
Ann. "491. 162—87. 11/12. 1931. Munchen, Techn. Hoclisch.) N eum ann.

Yasuhiko Asahina und Setzuji Ikara, Unlersuchungen iiber Flechtenstoffe.
VII. Uber die Konstitutkm der Thamnolsaure. II. (VI. vgl. C. 1931- I. 625. — I. vgl.
C. 1929. I- 2995.) Vff. haben die ais Spaltprod. der Thamnolsaure (I) erhalteno Mono- 
Tneihylatherorcindicarbonsaure zum Dimethylatherdimelhylester durchmethyliert, welclier 
m it dem von K o l l e r  u . K r a k a u e r  (C. 1930. I. 391) synthetisierten l-Methyl-3,5- 
dimethoxybenzoldicarbonsaure-(2,d)-dimethylester zweifellos ident. ist. Andererseits wurde 
I erschopfend methyliert. Das Prod. stimmto armahemd auf ein Pentamethylderiv., 
lieferte mit Eg. bei 130—150° nichts brauchbares, aber m it Alkali dieselbe Dimethyl- 
atherorcindicarbmi&aure, welche durch Verseifmig obigen Esters erhalten wurde. Daraus 
folgt, daB in I  das OH des Orcinkems frei u. ein OH des Thamnolkerns mit einem C02H 
des Orcinkems yerestert ist.

V e r s u c k e .  Dimełhylatherorcindicarbonsduredimethylester, Ci3H 1GOc. Aus der 
Monomethyl&thersaure in Aceton m it ath. CII2N2 (iiber Nacht). Nach Waschen m it 
PAe. F. 58—59°. — Dimeihylatlierorcindicarbonsdure, Cu HlaO0. Aus vorigem m it h. 
5%ig. alkoh. KOH. Aus PAe. Nadeln, F. 212°. — Verb. 6'24/ i MOu (?). Aus I  in Aceton 
mit ath; CH2N2. Griinlichgelb, amorph. Spaltung: Mit 10%ig. KOH u. Zn-Staub 
21/2 Stdn. kochen, mit A. waschen, m it C02 sattigen, F iltra t nach Waschen m it A. an
sauern, ausathern, ath. Lsg. einengen. Ausfallendes Prod. ist ident. mit vorst. Saure. — 
Zur Spaltung von I kann s ta tt Pelargonsaure (I. Mitt.) auch Stearinsaure benutzt werden. 
I  mit 3 Teilen Siiure rasch auf 170° erhitzen, 2—3 Stdn. liierbei halten, m it h. Disulfit
lsg. auslaugen. Durch Ansauern Monomethyldther-p-orseUinsdure, aus dem F iltrat m it 
A. Thamnol. — Tribenzoylthamnol, C2aH 20O7. In  Pyridin m it Benzoesaureanhydrid 
10 Min. auf 70—80° erwarmen, nach 1 Stde. m it W. fallen. Aus A. krystallin, F. 158°. 
Anil, liellgelbo Krystalle, F. 135— 138°. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 65. 55—57. 6/1. 
1932.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Fukuziro Fuzikawa, Untersuchungen iiber Flechlenstoffe.
V III. Uber die Konslilulion der Thamnolsaure. I II . (VII. u. II. vgl. Yorst. Ref.) Um 
die Konst. des Thamnoh zu beweisen, wurden zuniichst l-Melhyl-2,3,5-trioxybmzol u. 
dessen Tribsnzoylderiv. dargestellt. Andererseits wurde versucht, Tribenzoylthamnol zur 
Carbonsaure zu osydieren, um dann C02 abzuspalten. Aber die Osydation verlief nicht 
glatt. Ebensowenig konnto Tribenzoylthamnolozim m it Acetanhydrid in das Nitril 
iibergefuhrt werden. SchlieBlich fiihrte folgender Weg zum Ziel: In  das Atrnnol wurde 
die Benzolazogruppe eingefiihrt, diese zu NH2 reduziert u. das NH2 durch OH ersetzt. 
Das erhaltene Prod. war ident. m it Thamnol. Die friiher angenommene Konst. ist also 
richtig. — Zur Aufspaltung der Thamnolsaure u. auch des Atranorins (P fa u ) ist H  ■ C02H  
sehr geeignet.

V e r s u e h e .  Spaltung der Thamnolsaure: Mit 10 Teilen 95%ig. I I ■ C02II 
372 Stdn. kochen, yerdampfen, klebriges Prod. mit w. konz. Disulfitlsg. ausziehen. Aus 
der Lsg. m it HC1 Monomethyl&ther-p-orsellinsdure, aus dem F iltra t mit A. Thamnol. —
l-Methyl-2,3,5-trioxybenzol. Nitrosoorcinkalium m it 20 Teilen Na-Hydrosulfit in W. 
3V2 Stdn. kochen, ansauern, F iltra t ausathern. Aus Chlf. Nadeln, F. 148°, luftempfind- 
lich. — Tribemoylderiv., C2SH20O0. In  Pyridin m it Benzoesaureanhydrid (vgl. yorst. 
Ref.). Aus A. Nadeln, F . 114°. — Tribenzoylthamnolozim, C29H210 7N, aus verd. A. 
Krystalle, F. 176°. — Benzolazoatranol, C14H120 3N2. In  eisgekuhlte Lsg. von Atranol in 
10%ig. Soda C0H5-N2'Cl-Lsg. tropfen, spater m it HC1 fallen. Aus Eg. orangerote 
Nadeln, F . 190°. — Thamnol aus vorigem: Lsg. in CH3OH m it Eg. versetzen, yorsichtig 
Zn-Staub bis zur hellgelben Farbung eintragen, aus F iltrat CH3OH in C02-at abdest., 
im H-Strom nach Zusatz von 50%ig. KOH 9 Stdn. auf 170—175° erhitzen, m it HC1 an
sauern, ausathern, A.-Riickstand mit w. Disulfitlsg. auslaugen, wieder ansauern u. 
ausathern. Aus Bzl. gelbe Prismen, F. 184°. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 65. 58—60. 6/1. 
1932. Tokyo, Univ.) _ L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Mototaro Inubuse, Uber die Synlhe.se einer mit Diclamnin 
isomeren Verbindung. (Vgl. C. 1930. H . 2655.) Dictamnal laBt sich leicht zu Nordidamnal 
(I) entmethylieren, welches auch aus 2,4-Diosychinolin synthetisiert wurde. I  konden- 
siert sich m it Cyanessigsaure zu II, welches durch H 2S 04 zu III (X =  C02H) hydrolysiert 
u. cyclisiert wird. Durch Decarboxylierung (X =  H), Bromierung (X =  Br) u. alkal. 
Hydrolyse entsteht die Saure IY, welehe beim Erhitzen tiefgreifend zers. wird. Daher
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wurde sie in das N-Methylderiv. iibcrgefuhrt u. dieses decarbosyliert. Das so erhaltenc V 
ist isomer m ii Dictamnin u. wird Pseudodictamnin genannt.

I C H < ° |0 B):lr ' CH0 H
° 8U<<:n _ Ć . o h

C O -C -X  _ -C(COjH):CH C H = = C H

ivcA <— .0H
V e r s u c h e .  Dicłamnal. Aus Dictamnin in Chlf. m it Ozon; Ozonid m it sd. W. 

zers. F . 260°. — Nordictamnal, Ci0H,O3N ([). 1. Voriges mit Eg.-HBr 3 Stdn. auf 120 
bis 130° erhitzen, m it W. fallen. 2. Voriges mit 10%ig. alkoli. KOH 1 Stde. erhitzen, 
m it Saure fallen. 3. Synthet. durch langsames Einriihren von Chlf. in Lsg. von 2,4-Di- 
osychinolin in viel 15°/0ig. NaOH. Aus Eg. Nadeln, F. >350°, meist wl. Mit alkoh. 
FeCl3 blutrot. Alkal. Lsgg. fluorescieren violett. Phenylhydrazon, C10H13O2N3, aus A. 
gelbe Nadeln, F. 235°. — Nordictamnylidencyanessigsdure, C13H 30 4N2 (II). Komponenten 
in 10°/oig. KOH bis zur Lsg. gelinde erwarmen, m it Saure fallen. Aus Eg. gelbe Nadeln, 
F. 275° (Zers.). — Verb. 0 13/ / ,0 5xV +  JIM  (III, X =  C02H). II in konz. ILSO., kurz 
erwarmen, in viel W. gieBen. Aus Eg. hellgelbe Nadeln, F. 305—310° (Zers.). — Verb. 
C1;,H70 3N  (III, X =  H). Durch vorsichtiges Erhitzen der vorigen in klciner Menge uber 
freier Flamme. Sublimat bildet aus Eg. Krystallchen, F. 335°. — Vcrb. G^Tl^O^N Br 
(III, X  == Br). Yorige m it 10%ig. Br-Eg. im Rohr einige Tage stehen lassen, m it W . 
fallen. Gelblich, krystallin, Zers. oberlialb 300°. — Verb. C']2/ / 70.,AT (IV). Vorige in 
10%ig. KOH 1 Stde. erwarmen, mit HC1 fallen. Aus vcrd. A. Nadeln, F. 310° (Zers.). 
Alkal. Lsgg. fluorescieren stark violctt. — Pseudodictamnin, C12Ha0 2N (V). IV in metliyl- 
alkoli. KOH m it (CH3)2S 04 erwarmen, CH3OH verdampfen, m it W. u. HC1 fallen, 
Prod., weiches in alkal. Lsg. kaum fluoresciert, trockcn dest. Aus verd. A. Nadeln,
F. 225°, unl. in Lauge. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 61—63. 6/1. 1932. Tokyo, Univ.) Lb .

Fritz Wrede, Ernst Brucli und Werner Keil, Konstilutionsermiiilung yon aus 
Eiweip dargestellten Basen. I. Isolierung von s-ubstituierten Piperazinen mul eine neue 
Methode zu dereń Synlhese. Zur Stiitzung der Annahme, daB im EiwciB heterocyclische 
Ringsysteme vorhandcn seien, hatte TboenseGARD bei Abwesenhcit von W. (z. B. 
durch Acetolyse) Proteino gespalten u. war dabei zu Verbb. in rciner Form gelangt, 
die heterocycl. N atur sein dii rften. Weiterhin war es genanntem Forscher gelungen, 
acetylierte Proteine zu reduzieren u. durch Hydrolyse zu sauerstofffrcien Fraktionen 
zu gelangen, aus denen er bisher Piperidin u. 2 Verbb. von der Formel CUH 22N2 u. 
CI4H 2„N0, dereń Konstitution noch nicht ermittelt wurde, isolieren konnte. SchlieBlich 
gewannen TkoenSEGARD u. MYGIND (C. 1931. II. 1433) noch einen weiteren 
Korper von der Formel C,H16N2. Diese letzto Base konnten nun Vff. auch in einer 
Fraktion finden, die durch Acetylierung, Reduktion u. Hydrolyse aus Gliandin 
erhalten war. Aus der gleiclien Fraktion isolierten sie noch 2 weitere Basen von der 
Formel C,Hn NO u. C5H 12N2. Von diesen 3 Vcrbb. gelang Vff. bisher die Kon- 
stitutionsermittlung bei den beiden Basen C5H12N2 u. C7H16N2. Die Gewinnung der 
fraktioniert dest. Basen aus ilirer HCl-sauren Lsg. erfolgte uber ihre Chloroaurate. 
Die genannten Basen, dereń Konstitution erm ittelt werden konnte, waren zweisaurig. 
Aus der einen, die 7 C-Atome enthielt, war bereits von TKOENSEGARD eine Dibenzoyl- 
verb. dargestellt worden. Vff. vermuteten, daB es sich um substituierte Piperazine 
handeln wiirde, wie sio ahnlich schon friiher von A b d e r h a ld e n  u. seinen Schiilern 
durch Abbau bzw. Syntliese aufgcfunden waren. Danach muBte es sich um 2-Methyl- 
u. 2-Isopropylpiperazin handeln. Nachdem verschicdenc Wege, zu diesen Verbb. zu 
gelangen, sich ais undurchfuhrbar oder unergiebig erwiesen hatten, gelang Vff. aus* 
gehend vom Dioxopiperazin dereń Darst. durch elektrolyt. Bed., wobei die angewandte 
Apparatur gegenuber der von T a f e l  beschriebenen vereinfaeht ist. Diese Methode 
scheint Vff. ganz allgemein zur Reduktion von Dioxopiperazinen geeignet zu sein. 
Diese wurde durchgefiihrt bei 3,6-Dioxopiperazin, 2-Methyl-3,6-dioxopiperazin u.
2-Isopropyl-3,6-dioxopiperazin, wobei Ausbeuten von 30—45% d. Th. erhalten wurden. 
Das auf diese Weise gewonnene Methyl- u. Isopropylpiperazin wurde m it den aus 
EiweiB gewonnenen, oben erwahnten Verbb. verglichen. Hierzu dienten die Chloro
aurate, Chloroplatinate u. Pikrate, die die Iden titat der Prodd. erwiesen. — SchlieBlich 
erwahnen Vff. Verss. zur Benzoylierung der Piperazine, die aber bei geringen Aus-
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beuten nicht don gewunschten Erfolg hatten; sie sprechen die Vermutung aus, daB 
diese Bonzoylicrungen weitgehcnd von einer Zerstórung des Piporazinringos bo- 
gleitct sind.

V o r  s u c h e. Die Darsl. der Basen aus Oliandin erfolgto durch Acetylierung 
naeh TROENSEGARD. Acetylgliandin in Amylalkohol mit Na reduziert. Partielle 
Hydrolyso m it Eisw. Basen (sog. C-Fraktion) m it N aH2P 0 4-Lsg. ausgescliuttelt. Zor- 
legung der Fraktion C naeh TROENSEGARD. Von den HCl-sauron Salzen dor Fraktion C., 
der Acton-unl. Anteil 7 Stdn. m it 10%ig. HC1 bei 100° hydrolysiert. Dio in Froiheit 
gesetzton Basen fraktioniert dest. (Kp.,100—120°). 1 Volum des Destillats m it
5-fachen Vol. 20%ig. HC1 u. 1 Vol. 50°/oig. Goldeliloridlsg. versetzt. Es fiillt ein óliges 
Au-Salz, das aus konz. HC1 umgelóst wurde, C7H10N2-2 HAuC14. Gelbe Nadeln mit
F. 243° (Zers.). Daraus durch Zers. m it H 2S, Alkalischmachon u. Ausathern die freie 
Base C,H10N„. Krystalle, die an der Luft zerflieBen. Das Ghlorhydrat durch Ein- 
dampfen der HCl-sauren Lsg. Krystalle m it F. bei otwa 280°. Die Lsg. dieses 
Salzes m it Na-Pikrat versetzt liefert das Pikrat m it F. otwa 250° (Zers.). Das 
Chloroplatinat u. die Dibenzoylverb. (F. 225°) durfton m it den von T r o e n s e g a r d  
u. MYCI ND (1. e.) erhaltonen D eriw . ubercinstimmen. —  Aus der von den m it AuC14 
erzeugton óligen Fallung abgetrennten Muttorlauge scheidet sich bei 0° ein Krystall- 
kuclien aus, der aus 10%ig. HC1 umkrystallisicrt wurde. Es wurde das Chloroaurat 
der Base C5H u NO • (HAuCl4) erhalten, dessen goldgelbo Krystalldrusen bei 174° sclim. 
Das Chloroplatinat dieser Baso wurde in iiblicher Woise dargestellt. — Wird die von 
dem oben orwiihnten KrystaUkuchen abgegosseno Mutterlauge im Vakuumexsiceator 
eingedampft, so scheidet sich eine weitere ICrystallfraktion aus. Es lag das Chloroaurat 
der Base C5H 12N2-(2 HAuCl.,) vor, das sich — aus HC1 mehrfach umkrystallisiert — 
bei 235° zors. Das in iiblicher Weise dargestellte Chloroplatinat (• H2PtCl„) bildet orange- 
farbeno Siiulen, die sich bei 270° ohne z u schm. schwarz fiirben. Die Dibenzoyherh. 
C10HS0H 2O2 schm. bei 150°.

Zur synthet. Darst. der Piperazine wurden die naeh E. FISCHER dargestellten 
Dioxopiperazine in einer im Original genau beschriebenon Apparatur bei 10 Amp. 
I 1/, Stdn. elektrolyt. reduziert. Die Piperazine werden sodann m it W.-Dampf iiber- 
getrioben, das Destillat angesiiuert, verdampft u. m it 50°/oig. AuCl4-Lsg. gefallt. Das 
aus 3,6-Dioxopiperazin gewonneno Piperazin wurde durch sein Chloroaurat u. die 
Dibenzoylverb. identifiziert. Aus 2-Methyl-3,6-dioxopiperazin wurde 2-Methylpiperazin 
erhalten, dessen Chloroaurat u. Chloroplatinat die Iden titat m it der aus EiweiB or- 
haltenen Verb. C5H12N2 erwies. 2-Isopropyl-3,6-dioxopiperazin lieforte 2-Isopropyl- 
piperazin. Das Chloroaurat, Chloroplatinat, das P ikrat u. die Dibenzoylvorb. haben 
dio gleichen Eigg. wie die Salze der Baso C7H 1(1N2. (Ztschr. physiol. Chem. 2 0 0 . 133—44. 
203 . 286. 1931. Greifswald, Univ., Physiolog. Inst.) Sc h w e it z e r .

P. A. Levene und A. Schormuller, Die Chemie der Chromoproteine. I. tiber die 
chromophore Oruppe der Ithodymenia palmata. Vff. isolieren aus der Algę Rhodymenia 
palmata naeh LEMBERG (C. 19 3 0 . I .  1798) durch direkte enzymat. Spaltung der ge- 
trockneten Bliitter m it Pepsin-HCl u. Ausschutteln m it Amylalkohol einen Farbstoff, 
der naeh Behandlung mit Bzl., dann mit A. ais dunkelyiolettes, etwas hygroskop.

CaH6—C = C —CHa—CPIj—c u 3c h 3
Ba3 II OĆ ÓO

2 ^N H
Pulver erhalten wurde u. cino ahnliche Zus. besitzt wie das Phykobilin voń L e m b e r g .  
Der daraus m it HCl-CH3OH bereitete Methylester liatte etwa dieselbo Zus. wic der 
Phykoerythrobilinester von LEMBERG, gab aber naeh der Hydrolyse m it 20%ig- HC1 
noch 3,2%  Amino-N, ist also nicht die proteinfreie Komponente des Chromoproteins, 
wie LEMBERG meinte, u. wird daher ais Chromoproteinsdure bzw. ihr Ester bezeichnet. 
Die Red. dieses Esters m it H J  lieferte eine noch undefinierte Substanz der Zus. 
Cl7H230 ĄN . Dio Oxydation des Esters m it Cr03 in Eg. fuhrto zu einem Ester vom 
Kp.n  180—200°, dessen Zus. ungefiihr der Formcl C10H 13O4 entspraeh u. boi der Ver- 
seifung m it Ba(OH)2 das Ba-Salz einer N :freicn 3-bas. Saure (vermutlieh I) lieforte. 
Das Oxydationsprod. wird daher ais A thylm aleinim idopropionsdurcm ethylester (II) 
betrachtet. Dio Auffassung, daB die prosthet. Gruppe der Chromoproteine aus Poly- 
pyrrolverbb. besteht, wird durch diesen Befund weiterhin gestiitzt. (Journ. biol. Che- 
mistry 93. 571—79. Okt. 1931. New York, R o c k e f e l l e r -Inst. for Medical Rese
arch.) O h l e .
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CjH5—C = C —CH2 • CPIj • CO, 
C02 Ó02
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E. Biochemie.
Ph. Joyet-Lavergne, Glutathion und Chondriom. Einleitend gibt Vf. eine’ tlber- 

sicbt iiber das Glutathionproblem, wobei er besonders auf die mutmaBliche Bedeutung 
von Glutathion fiir die Zellatmung hinweist. Die Umkehrbarkeit der R k .: 2 GSH 
( =  reduziertes Glutathion) +  0 ^  GSSG ( =  oxydiertes Glutathion) +  H20, die in 
Geweben gegeben ist, wird ais die Grundlage der katalyt. Funktion der SH-Verb. bei 
der 0 2-t)bertragung angesehen. Das Oxydations-Red.-Vcrmógen der Zclle, das m it der 
mefibaren GrSBe rn auszudriicken ist, steht mit dem GSH-Geh. in Zusammenhang, 
derart, daB einem geringeren rn-W ert eine hohere Konz. von GSH entspricht. Um- 
gekehrt wird eine Entfemung von GSH aus dem Gewebe (durch Auswaschen) m it einem 
Anstieg von i-h  beantwortet. Dies weist auf einen Zusammenhang zwischen Glutathion 
u. Zellbestandteilen hin. Es wird die Verteilung von GSH in der Zelle selbst bei ver- 
schiedenen Lebewesen untersueht. Der Nachweis von GSH wird m it Hilfe von Nitro- 
pnissidnatrium gefiihrt, wobei vor allem auf die Frage der Lolcalisation von GSH auf 
bestimmte Zellbestandteile W ert gelegt wird. F ur solche Untcrss. sind Sporazoen be
sonders giinstig. Wie Verss. an Grcgarinen in verschiedenen Stadien ihrer Entw. zeigen, 
enthalt das Chondriom die Gesamtheit von GSH. Morpholog. Umwandlungen andern an 
dieser Tatsache nichts. Diese Eig. des Chondrioms findet sieh in Zellen der ver- 
schiedensten Abstammung wieder: bei Vertebraten, Mollusken, Wiirmern, Pilzen u. 
Phanerogamen. Die ZerstOrung der Elemente des Chondrioms m it Essigsaure bcwirkt 
ein Verschwinden der GSH-Rk. GSH kann jedoeh in Zellen auch auBerhalb der Chon- 
driosomen vorkommen. Der GSH-Geh. der Epidcrmis, der m it Keratinbldg. zusammen- 
hiingen soli, ist n i c h t  an das Chondriom gebunden. Es ist moglich, daB das Oxy- 
dations- bzw. Red.-Vermogen des Chondrioms auf den Geh. an Glutathion zuriick- 
zufiihrcn ist. (Protoplasma 6. 84— 112.1929. Paris, Lycee Condorcet.) S c h o b e r l .

Ernst A. H. Friedheim, Pyocyanin, ein accessorisches Almungsenzym. (Vgl. 
F r ie d h e i m  u. M ic h a e l is , C. 1931. II. 2340.) Pyocyanin kann auf Grund der 
Reversibilitat seiner Oxydation u. Red. die Atmung lebender Zellen stark erhohen 
(maximal beobachtct 24-fach). Der Effekt ist nicht spezif. fiir B. Pyocyaneus, sondern 
wurde in wechselndem Grade auch bei Staphylokokken u. Pneumokokken u. bei Kanin- 
ehenerythrocyten festgestellt. Der Pyocyanineffekt bangt von der Ggw. eines anderen, 
gegen K C N  u. CO empfindlichen Atmungsfermentes ab. Mit der Atmungszunahme 
geht ein Anstieg des Atmungsąuotienten parallel. Pyocyanin katalysiert mu- die 
Oxydation gewisser imbekannter Stoffe, die zu den Bakterien in naher Beziehung 
stehen, vielleicht Bakterienlipoide u. Polysaccharide u. einige ihrer Zerfallsprodd. 
(Journ. exp. Med. 54. 207—21. Aug. 1931. Rockefeller Inst. for Med. Res.) K r u g e r .

E ,.  E n z y m c h e m ie .
Emil Abderhalden und Friedrich Schweitzer, Vber das Verhalłen ton Oxyacyl- 

aminosauren bzw. -polypeptiden gegeniiber Fermenłen. Die Beobachtung der Vff., daB 
es bei der fermentativen Priifung von Halogenacylaminosauren zur Abspaltung des 
Halogens kommen kann, lieB die Unters. von Oxyacylaminosauren u. -polypeptiden 
gegeniiber Fermenten von Interesse erscheinen. Die Priifung der dargestellten Verbb. 
gegeniiber Pepsin, Erepsin, Hefemacerationssaft, Trypsinkhiase u. Pankreas-Glycerin- 
exłrakt ergab, daB solche Oxyverbb. fermentativ nicht angegriffen werden. Dieser 
Befund stiitzt die wiederholt geauBerte Ansicht, daB Aminosauren im Polypeptid- 
verband Veranderungen im Stoffwechsel erleiden — soweit dabei an eine Verwandlung 
von NHr  in OH-Gruppen gedacht worden ist — nicht. — Dargestellt u. untersueht 
■wurde dabei d,l-Oxyisocapronylglycin, das iiber sein Zn-Salz erhalten wurde, d,l-Oxy- 
(i)-capronylglycylglycin u. d,l-Oxyhocapronyl-d,l-hucylglycylglycin. — Beim Vers., aus 
Bromacetyl-d,l-leucin mittels W. u. Pyridin zu der entsprechenden Oxyverb. zu ge- 
langen, %vurde nach Entfernung des ionisierten Halogens m it Ag-Sulfat-Baryt ein

___  Pyridinbetain nebenst. Konst. erhalten. Die
/  5 AH*CH(C4H9) Aufspaltung des Betains u. die Abspaltung
\ ____o __________________ ^CO des Pyridins gelang nur mit energ. Mitteln.

Die Rk. verlauft in der Weise, daB aus Pyridin 
u. Bromacetylleucin zunachst Acetylleucinpyridoniumhalogenid gebildet wird, das 
unter dem EinfluB von Ag-Sulfat ins schwefelsaure Salz u. unter der Einw. yon Baryt 
ins Betain iibergeht. Auch m it Trimethylamin wurde die gesuchte Oxyverb. nicht 
erhalten, vielmehr kam es hier zu analoger Betainbldg. Hierbei kónnte ais, Zwischen-
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prod. eine Anlagerungsverb. Acetylleucintrimethylammoniumbromid -f- Acetylleucin- 
trimethylammoniumbetain isoliert werden. Fiir die Darst. von Oxacetylleucin scheinen 
Vff. die Druckhydrolyse des Ag-Salzes der entspreckenden Bromyerb. am aussichts- 
reichsten. — DaB auch Bromacylpolypeptide mit Pyridin analoge Umsetzungen er- 
leiden konnen, wird am Brom(i)capronylglycylleucin gezeigt, das dabei ins Isocapronyl- 
glyeylleucinpyridoniumbetain iibergefiikrt werden kann. — Benzoylicrung yon Oxy- 
(i)capronylglycin in Bicarbonatlsg. gelingt nicht. SchlieBlich sei erwahnt, daB Lactyl- 
alanin in Analogie zu der Arbeit von T o m it a  u . K a r a s h im a  (Vgl. C. 1930. I. 3026) sich 
nicht darstellen laBt.

V e r  s u c h e. Brom(i)capronylglycin mit Pyridin u. W. gekocht, lieferte neben 
wenig Oxyverb. einen Riickstand, der mit ZnC03 ein gut krystallisierendes Salz, 
CI6H 280 8N2Zn-5 H20, liefert, das bei 105° in seinem Krystallwasser schm. Nach Ent- 
fernung des Zn m it H 2S aus Chlf. d,l-a.-Oxyisocapronylglycin, C8Hls0 4N. F. 108— 109°. 
Nach entsprechender Umsetzung von Brom(i)capronylglycylglycin wurde der Riick- 
stand mittels CuO ins Cu-Salz (%  Cu) ubergefiihrt, das in trockenem Zustand grtin 
ist. Nach Zerlegung des Salzes d,l-a.-Oxyisocapronylglycylglycin, C10H 18O5N2. Auf 
ahnlichem Wege wurde dargestellt: d,l-a-Oxyisocapronyl-d,l-leucylglycylglycin, C16H 29- 
O0N3, das gleichfalls in farblosen Flocken (F. gegen 140°) erhalten wurde. — Gleiche 
Mengen Bromacetylleucin u. Pyridin wurden in 5-facher Menge W. bei 37° aufbewahrt. 
Aus dem Riickstand wurde das Br' nach der Silbersulfat-Barytmethodo entfernt. 
Aus A. m it A. krystallisierte das Belainanhydrid des Acelyl-d,l-leucylpyridonium- 
hydrozyds, C13H180 3N2, von der oben ausgefiihrten Konst. F. 223—224°. Bromacetyl
leucin wurde m it 33%ig. Trimethylaminlsg. bei 37° umgesetzt. Aus dem Riickstand 
konnten Nadeln mit F . 222° (Zers.) isoliert werden, die sich ais Anlagerungsprodd.: 
Belainanhydrid des Acetyl-d,l-leucintrimethylammoniumhydroxyd +  Acetyl-d,l-leucin- 
trimethylammoniumbromid, C22H )5OcN4Br, erwiesen. Nach der Ag-Sulfat-Barytmethode 
konnto hicraus das Belainanhydrid des Acetyl-d,l-leucintrimelhylammoniumhydroxyds, 
Cn H220 3N2, erhalten werden, das in seinen Eigg. m it der entsprechenden Pyridonium- 
yerb. iibereinstimmte. F . 236— 237°. Samtliche Verss., auf anderem Wege zum 
Oxacetylleucin zu gelangen, schlugen fehl. Alinlich dem beschriebenen Pyridonium- 
anhydrid wurde auch das Belainanhydrid des Isocapronylglycyl-d,l-leucylpyridonium- 
liydroxyds, CI9H290 4N3, dargestellt. F. 206° (Zers.), nach Sintern ab 202°. Verss., 
die dem Ausgangsmaterial entsprechende Oxyverb. darzustellen, waren ohne Erfolg. 
(Fermentforscb. 13 . 128—36. 1931. Halle a. S., Univ., Physiolog. Inst.) S c h w e it z e r .

William R. Thompson und Raymond Hussey, Die Wirkung der Belichtungen 
mittels Quarzquecksilberbogenlampe auf Enzyme. II. Die Wirkung von uUravioletter Be- 
strahlung au f Amylase in Losung. (Vgl. C. 1926. H . 1956.) In  einer friiheren Mitt. 
war iiber dio Einw. der Bestrahlung auf Pepsin gesagt, daB die Inaktiyierung des 
Enzyms etwa durch folgende Gleichung dargestellt werden kann: Q =  Q0-e~k' w, worin 
Q dio Enzymkonz. nach der Beliclitung, Q0 die Enzymkonz. vor der Belichtung, W eine 
Variable die proportional der wiihrend der Belichtung frei werdenden Strahlungs- 
energie u. k eine fiir das Enzymsystem charakterist. Konstantę ist. — Die Inaktiyierung 
der Amylase erfolgt in der gleichen Weise, wobei nur 88% der Umwandlung eintreten. 
(Journ. gen. Physiol. 15- 9—13. 20/9. 1931. New Haven, Yale Uniy.) H e s s e .

M. L. Caldwell, L. E. Bocher und H. C. Sherman, Krystallisierte Amylase. Aus 
gepufferten A.-W.-Lsgg. yon Pankreasamylase, die in fruher beschriebener Wciso 
gereinigt wurden, konnten iri sehr kleiner Ausbeute Krystalle yon hoher enzymat. 
Wirksamkeit erhalten werden. Die Bldg. u. Ausbeuto der Krystalle ist yon der [H ‘] 
des Systems abhiingig; diese muB etwa beim isoelektr. Punkt liegen. Die Konz. des 
Puffers darf nicht so groB sein, daB der Puffer (Phosphat) beim Abkiihlen der Lsg. 
auskrystallisiert. Die erhaltenen isotrop. Krystalle, dereń Brechungsindex zu etwa
1,54 bestimmt worden ist, zeigen sehwache Doppelbrechung; sie sind sehr klein, leicht 
u. unbestandig, so daB sie mit spezieller, zeitraubender Technik behandelt werden 
miissen. (Science 74 . 37. 10/7. 1931. New York, Columbia Univ.) H e s s e .

E s. P f la n z e n c h e m ie .
Dorothy Louisa Collison und Ida Smedley Maclean, Die Natur der Lipoid- 

substanz aus griinen Blattem (Spinat und Kohl). (Vgl. C l e n s h a w  u. S m e d le y - M a c  
L e a n ,  C. 1929. II. 1308.) Der von H e y l ,  W is e  u. S i> ee r (C. 1929. II. 898) aus Spinat- 
blattern isolierte KW-stoff C20H12 erwies sich ais ident. m it dem fruher beschriebenen,
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gleichfalls aus Spinat isolierten Henlriakonlan, C3IH 04. — Der von den gleiclien 
Forsehern im Spinat aufgefundene hochmolekulare A. wurde nunmehr ebenfalls fest- 
gestellt, erwies sich jedoch nicht ais C22H 40O, sondem ais Cerylalkohol, C2GHS40 , identi- 
fiziert ais Acetat u. Urethan. Ferner wurden isoliert Palmitinsaure, Cerotinsaure, 
Oleinsaure, Linolensaure u. ein Isomeres oder niedrigeres Homologes der Linolsaure. — 
Das York. von Nonakosan u. n-Diviyristylkełon in der unyerseifbaren Substanz von 
Kohlblattern wird bestatigt (vgl. C h a n n o n  u. C h i b n a l l ,  C. 1930. II. 415). An gesatt. 
Fettsauren wurden Palmitinsaure u. ein hóheres Homologes, wahrseheinlich Behensdure, 
festgestellt. — Der aus yersehiedenen Pflanzen isolierte u. ais Triakontan angesprochene 
KW-stoff diirfto Nonakosan sein. (Biochemical Journ. 25. 606— 13. 1931. London, 
Lister Inst.) O h l e .

A. Heiduschka und A. Zwergal, Beitrdge zur Kenntnis der Oeschmacksstoffe ton 
Meerrettich und Rettich. Die quantitative Best. der Senfolo im W.-Dampfdestillat von 
Cochlearia amoracia, Raphanus satitus niger u. Raphanus satitus alba m it AgN03-Lsg. 
ergab den groBten Senfolgeh. bei Meerrettich (vgl. C. 1927. I. 1042) (Tabellen). Durcli 
Fraktionierung des aus M e e r r e t t i c h  dureh W.-Dampfdest. erhaltenen u. m it A. 
estrahierten Oles konnten folgende Verbb. erhaltcn werden: 1. Allylsenfól, C4H 5NS 
Hauptbestandteil Kp. 150°; (Allylthiohamstoff, F. 74°); 2. Phenylathylsenfól, C9H9NS 
% —1/4 der Gesamtmenge Kp.i4 140—142°; (Phenylathylthioliamstoff, F. 132°); 3. Phe- 
nylpropylsenfól, C10H UNS, in sehr geringer Menge, Kp.ls 163—166°. Analog wurdo aus 
Rettich (1 Ztr.) ein Ol (2 g), I(p ..0 140—142°, erhaltcn, dem Vff. auf Grund der Analyso 
die Formeln_C9Hl7NS2 ( =  CH3l[CH2]3 • S ■ [CH3]4N = C = S ) bzw. C8H 15NS2 (CH3- 
[CH2]3-S-CIE^CH-[CH 2]2 'N ^ C —S) zuerteilen. Das bereits im Rapssamen fest- 
gestellte Vork. eines Crotonylsenfols spricht fiir die zwoite Formel. (Journ. prakt. Chem. 
132. 201—08. Nov. 1931.) E l lm e r .

A. S. Mulay, Jahreszeitliche Anderungen des Gesaml-, loslichen, loslichen Protein-, 
nicht-Protein- und unloslichen Stickstoffs in  den neuen Sprossen der Bartłettbirne. (Plant 
Physiol. 6. 519—29. 1931. Berkeley Univ. California.) L i n s e r .

E 3. P f la n z o n p h y s lo lo g le .  B a k te r io lo g ie .
Harald Kylin, Uber die jodidspaltende Fahigkeit ton Laminaria digitala. Im 

Gegensatz zu D a n g e a r d  (ygl. C. 1928- I. 3083) wird die Fahigkeit, Jod zu ycrfliich- 
tigen, den Laminarien nur unter nicht vóllig n. Lebensbedingungen zugeschrieben, u. 
zwar z. B. wenn dio Laminaria-Aiten m it dest. W., m it schwach saurem W., bei etwas 
hóherer Temp. oder m it geringen Mengen Ather oder Chloroform behandelt werden. 
Die AuBenwand der Oberflachenzellen von Laminaria digitała enthalt eine aus Jodiden 
jodabspaltendc Jodidoxydasc. D as jodidspaltendo Agens wss. Extrakte hingegen ist 
N itrit, das bei sept. Aufarbeitung gebildet wird, nieht hingegen bei asept. Es ist 
nicht in lebenden Laminarien enthalten. (Ztschr. physiol. Chem. 203. 58—65. 13/11. 
1931. B o tan . Lab. Lund, Schweden.) L i n s e r .

Svante Suneson, Uber Nitratspeicherung bei hoheren Meeresalgen. Unter den 
Braunalgen speichern nur die Laminarien (u. zwar im Stammteil) u. Asperococćus 
bullosus Ni trat, unter den Griinalgen Chaotomorpha, Ulva u. Enteromorpha. Die 
Rotalgen zeigen starkę Verschiedenheiten in der Nitratspeiclierung. Es sind folgende 
Nitratmengen vorhanden: Laminaria (Stipes) 4,26%, Ccramium rubrum 2,02%,
Polydes rotundus 0,85%. (Ztschr. physiol. Chem. 204. 81—88. 5/1. 1932. Lund, 
Schweden, Univ., Bot. Lab.) L i n s e r .

R. Reincke, Experimentaluntersuchungen iiber die Chlorose der gelben Lupine. 
Topfverss. m it teilweise hohen Kalkgaben u. verschiedener Zusatzdiingung. Kali u. 
Phosphorsaure sind an der Chlorose nieht beteiligt. Der geringe Fe-Geh. der von 
Chlorose befallenen Blatter wird yermutlich dureh die erhólite Ca-Aufnahme bedingt. 
wodurch der Fe-Transport aus den alteren B lattem  in die jiingeren gehemmt wird. 
Stickstoff fórdert bei Anwesenheit von Kalk die Chlorosebldg. erheblich. (Ztschr. 
Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 23. 77— 104. 1931. Uniy. Breslau.) W. SCHULTZE.

Bettylee Hampil, Der Einfluf) ton Seifen auf die keiinłótenden Eigenschaften ge- 
wisser Quecksilberverbindungen. Die keimtótende Wrkg. yon Sublimat auf Staphylo- 
kokken wird auBerordentlich erhoht dureh Zusatz von 1% Na-Oleat oder 1%  Seife. 
GroBere Zusatze bewirken nicht mehr. Es ist fiir diesen Effekt gleichgiiltig, ob man die 
Bakterien erst m it Seife u. dann m it Sublimat behandelt, oder umgekehrt, oder ob man 
ein Gemiseh beider wirken laBt. Auf eine Reihe anderer Bakterien wirkt Seife dagegen 
schutzend gegen die baktericide Wrkg. von Sublimat. Gleichfalls herabgesetzt durcli
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Seife wird die baktericide K raft yon Hg-Bromid, -Nitrat u. -Cyanid. Bei diesen maclien 
aueh die Stapliylokokken keine Ausnahme. (Amer. Journ. Hygiene 13. 623—37. 1931.

H. Vincent, Zu den kryptotozischen Eigenschaflen des salicylsauren Natriums. 
(Vgl. C. 1931. II. 461.) Prioritatsanspruch, die Entgiftung bakterieller Toxine durch 
salicylsaures u. benzoesaures N a  betreffend. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 756—57.

Reinhold Schreyer, Vergleichende Unlersuchungen iiber die Bildung von Gluconsdure 
durch Schimrndpilzc. Vf. stellt fest, daB keineswegs alle Mycelpilze Glueonsaurebildner 
sind, selbst systemat. einander nahestehendc Arten verhalten sich ganz yerschieden. 
Gluconsaure ist somit kein notwendiges Abbauprod. beim Zuokerumsatz (Glucose, 
Saceharose) von Hyphenpilzen. Von anderen Garungssauren wurden in einigen Fallen 
Citronensaure u. Fumarsaure eindeutig festgestollt. Samtlicho untersuchten Pilze 
enthielten Inyertase. Es wird die Frage diskutiert, ob nicht alle Pilzarten das oxy- 
dierende Enzym (Glueoseoxydase) enthalten, u. in bestimmten Fallen nur deshalb keine 
Gluconsaure naehweisbar ist, weil sie ais Zwisclienprod. auftritt, u. alsbald weiter zers. 
wird. (Bioehem. Ztschr. 240. 295—325. 1931. Hannover, Techn. Hochsch., Bakterio!.- 
chem. Lab.) SlMON.

Gertrud Weiss, Zur Kenntnis des Hefefells. I. Das Vorhandensein einer rechts- 
drehenden Valeriansaure im Hefefett wurde sichcrgestellt. Vf. fand in den fliichtigen 
Fettsauren eine rechtsdrehende Komp. [ajn20 =  +9,5°, dio vermutlich ein Gemisch 
der opt.-akt. Isovaleriansaure (Methylathylessigsaure) und der opt.-inakt. Isovalerian- 
saure (Isopropylessigsaure) darstellt. Mehr oder minder oxydierte Fettsauren wurden 
bei verschiedenen Stufen der Aufarbeitung gefunden u. zwar beim ersten Ausschiitteln 
der Fettsauren m it Ather; im eingedampften, zuvor neutralisierten Sauerwasser; bei 
der Veresterung der isolierten Fettsauren ais der Veresterung nicht zuganglicher Anteil; 
in der hóchsten Fraktion (240—297° bei 0,1 mm Druekj der Fettsauremethylester. 
Die beiden lotzteren Oxysaurearten m it einer VZ. 205, einer JZ. 69,8, einer Hydroxyl- 
zahl 78 bzw. einer VZ. 162, einer JZ. 71,7 u. einer Hydroxylzahl 73 sind ais ungesattigte 
Fettsauren mit dem Mol.-Gew. 312 bzw. 346 anzusehen. Die darmerregende Wrkg. des 
Hefefettes diirfte auf Ggw. diesor Verbindungsgruppe zuruckzufiihren sein. — In  dor er- 
wahnten hoehsten Fraktion wurde eine gesattigte Saure m it dem F. 88,5 derVZ. 148, dem 
Mol.-Gew. 379 isoliert, vermutlieh eine gesatt. Saure der Atomzahl C24. — Die Arbeit ent- 
halt einen Hinweis auf die Entstehung der in C. 1931. II. 3502 referierten Arbeit von 
Weichherz und Merlander. (Bioehem. Zschr. 243. 269—73. Dez. 1931.) G. W e i s s .

Kamei Mikhail Daoud und Arthur R. Ling, Studien uber Glykogen. Teil II. 
Die Bereitung von Glykogen aus Hefe und die Identitat von Glykogen verschiedenen Ur- 
sprungs. (I. vgl. L in g , N a n j i  u. P a t o n , Journ. Inst. Brewing 31 [1925]. 316.) Die 
Methode der Darst. von Glykogen (I) dureli Extraktion von Hefe m it NaOH nacli 
L in g , N a n j i  u . P a t o n  (1. c.) wird besonders dadurch vereinfacht u. verbessert, daB 
das Cu naeh Ausfallung des Mannans mit FEHLiNGscher Lsg. aus der m it HC1 an- 
geśiiuerten Lsg. von I  durch Dialyse ontfernt wird. Genaue Besehreibung der Darst. 
im Original. So gewonnenes I  ist ein weiBes, amorphes Pulver, dessen Lsg. opalesciert 
u. m it J  eine braunroto Farbung gibt. Es ist frei von N  u. fremder organ. Subst. Die 
Asclie (1,59%) enthalt kein Cu, wohl aber Fe u. zwar 0,045% vom I-Gewieht. Spuren P  
sind organ, gebunden. [a]u =  +179°, ber. auf aschcnfreies Materiał. — Aus eigenen 
Verss. u. Unterss. anderer Autoren an verschiedcncn Glykogenpraparaten sehlieBen 
Vff., daB Glykogen verschiedenen Ursprungs ident. ist, d. li. daB das polymerisierte 
Mol. aus der gleichen Grundeinheit aufgebaut ist. Differenzen in der Opaleseenz der 
Lsg., der Jodfarbung u. im [a]u sind wahrscheinlich durch Unterschiede in dem Grad 
der Veresterung u. der Polymerisation zu erklaron. (Journ. Soc. chem. Ind. 50. Trans- 
aet. 365—68. 25/9. 1931. British School of Malting and Brewing and Departm. of the 
Bioehem. of Fermentation, Univ. of Birmingham.) K o b e l .

J. S. McHargue und R. K. Calfee, Die Wirkung von Mangan, Kupfer und Z ink  
a u f das Hefenicachslum. In  Reinkulturen von S a c o h a r o m y c e s  c e r e v i s i a c  
ist in Ggw. von kleinen Mengen der Sulfate von Mn, Cu bzw. Zn das Troekengewicht 
dor aus den entsprechenden Kulturen erlialtenen Hefe wesentlich holicr ais in den 
Kontrollen. Der EinfluB ist am stiirkston, wrenn alle 3 Metalle gleichzeitig anwesend 
sind. Die optimalen Konzz. betragen fur Sin u. Zn 10 u. fiir Cu 7,5 Tcile auf 1 Million. 
Zu groBe Mengen Mn, Cu u. Zn sind giftig u. bcwirken yermindertes Waehstum oder 
Absterben der Zellen. — Cu beschleunigt die Zellteilung. — Mn, Cu u. Zn stimulieren

Baltimore, J o h n s  HOPKINS Univ.) R e u t e r .

27/11. 1931. Paris.) S c h n it z e r .
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die C02-Bldg. bei der Garung u. zwar starker unter anaeroben, ais unter aeroben Be- 
dingungen. Die Wrkg. ist wieder am starksten bei gleichzeitiger Ggw. der 3 Metalle. 
Cu ist in der fur das Wachstum der Hefe optimalen Konz. bei der anaeroben Garung 
giftig. — Unter anaeroben Bedingungen war die C02-Bldg. in allen Verss. grdBer ais 
bei Aerobiose; bei der Vergarung von Rohrzucker war Invertzucker, aufier in den 
aeroben Kontrollen, zu keiner Zeit naehweisbar. (Plant Physiol. 6. 559—66. 1931. 
Lexington, Kentucky Agricultural Experiment Station, Departm. of Chem.) K o b e l .

Franz Fischer, R. Lieske und K . Winzer, Biologische Gasreaktionen. I. Mitt. 
Die Umsetzungen des Iiohlenoxyds. (Biochem. Ztschr. 2 3 6 . 247—67. 1931. — C. 1 9 3 1 .
II. 864.) K o b e l .

E ,.  T ie rc h e m ie ,
Gabriel Bertrand, Uber die physiologische Bedeutung des Mangans und anderer 

Elemente, dic sich in den Organismen spurenweise vorfinden. Geschichtliche Darst. der 
Kenntnisse iiber Mn. Besprecliung der Bedeutung der im lebenden Organismus vor- 
kommenden Elemente. Vf. unterscheidet unter den 30 im Kórper yorkommenden 
Elementen die „plast.“ wie C u. N, u. die „kataly t.“, die in unverhaltnismaGig kleinen 
Mengen Yorkommen, zu denen Mn gehort. (Ztschr. angew. Chem. 44 . 917—21. 21/11. 
1931. Paris, Fac de med. biochem. Labor.) Op p e n h e i m e r .

R. Schumann, t)ber das Vorkommen von Kreatinin und Krealin im  menschlichen 
Schweipe. Die Kreatinin-Mengen im SchweiB betragen 3,5— 5 mg-%  (Durchschnitt 
4,06 mg-%). Pilocarpin erhoht die Kreatininaussehoidung nicht. Blutkreatin u. 
-kreatinin werden wedcr durch n. Schwitzvorgang noch durch Pilocarpin beeinfluBt. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 79. 145—52. 20/10. 1931. Marburg, Med. Univ.-Klin.) Op p .

M. Cahane, Untersuchungen iiber den Wa-s-ser- und Cholesteringehalł der Linse 
in  verschiedenen Lcbcnsaltern. Katarakt und Choleslerin. Zunahme des Cholesterins in 
der Linse m it dem Alter. Hochsto Werte beim grauen Star. (Compt. rend. Soc. Biol. 
108.992—93. 11/12.1931. Tarnava-San Martin Hospit. Ruman.) Op p e n h e i m e r .

Hermann Fink und Wolfgang Hoerburger, Ober die Ochronose der Schlachttiere.
II . Isolierung von krystallisiertem Uroporphyrin aus den Knochen. Identitatsbeweis 
m it Hilfc der pa-Fluorcscenzkurien und durch Analyse. Ein Fali von Ochronose 
eines Schlachttieres gibt Gelegenheit, aus den Knochen ein Porphyrin krystallin. zu 
erhalten, das trotz geringer Ausbeute (aus 630 g Knochen nur 15 mg) m it Hilfo der 
PH-Fluorescenzkurven (vgl. F i n k  u . W e b e r ,  C. 19 3 0 . I. 1271) m it dem Uroporphyrin 
eindeutig identifiziert werden konnte. Der charakterist. Verlauf der Fluorescenz- 
kurven fiir bestimmtePorphyrinc, eelbst isomere, wird am Beispiel Hamatoporphyrin u. 
Isouroporphyrin gczeigt. Mikro-KW-stoffbest., F. u. Misch-F. bestiitigen dio Identi- 
fizierung. Anhaltspunkte fiir die Ggw. Yon Urohamin in den Knochen konnten nicht 
gewonnen werden. (Ztschr. physiol. Chem. 2 0 2 . 8—22. 16/10. 1931. Munchen, Wiss. 
S ta t. f. Braueroi.) O p p e n h e im e r .

Lela E. Booher und G. H. Hansmann, Studien iiber die chemische Zusammen- 
setzung des menschlichen Skeletts. I. Verknocherung der Tibia von normalen neugeborenen 
Kindem. Die Tibiae von 8 gesunden neugeborenen Kindern enthielten im Durchschnitt 
44,38% Asche u. 16,62% Ca. — Starkę Unterschiede in der Ca- u. P-Einnahme der 
Miitter hatten keinen EinfluB auf dio Ca-Ablagerung in den Knochen der Neugeborenen. 
(Journ. biol. Chemistry 94 . 195—205. Nov. 1931. New York, Columbia UniY., Chem. 
Dept. u. Iowa State Univ., Pathol. and Bakt. Dept.) F. Mu l l e r .

E v  T ie rp h y s lo lo R le .
Gerhard Kahlau, Versuche zur Beeinflussung der ,,gelben Zellen“ des Darmes 

durch Hormone. Bohandlung m it Insulin, Thyreoidea-Opton u. Tonephin fiihrte bei 
Meerschweinchen zu einer Yermehrung der gelben Zellen in der Darmwand. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 80. 190—205. 18/12. 1931. Berlin-Moabit, Stadt. Krankenhaus. 
Pathol. Inst.) W a d e h n .

Karl Julius Anselmino und Friedrich Hoffmann, Das Fettstoffwechselhonmn 
des Hypophysenvorderlappens. I. Nachweis, Darstellung und Eigenschaften des Hormons. 
In  der Hypophyse sind Stoffe enthalten, dereń Injektion die Aeetonkórper des Blutes 
Yermehrt; das wirksame Prinzip in ihnen wird ais Stoffwechselhormon des Hypophysen- 
Yorderlappens angesprochen. Mit Aceton entwas erte Voiderlappen werden fein ge- 
pulYert u. mit H20  einige Stdn. k. extrahiert; die abgeschleuderte u. ultrafiltrierte 
wss. Lsg. ist wirksam. Eine Ratteneinheit ist die geringste Menge Hormon, die den
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Geh. an Acetonkorpern (ais Acetessigsaure bcrechnet) im Blute erwachsener mann- 
licher R atten von 150 g Gewicht 2 Stdn. nach der Injektion auf 10 mg-% crhohfc. 
Das Hormon ist unl. in A., CHC13 u. a. A., 1. in 50%ig. A.; es wird durch 15 Min. langes 
Erwarmen in wss. Lsg. auf 60° zcrstort, es ist empfindlieh gegen Alkali, Saure u. Ultra- 
yiolettlicht. Es ist zum Unterschied yom Vorderlappensexualhormon nicht an Kohle 
adsorbierbar. (Klin. Wchschr. 10. 2380—82. 20/12. 1931. Dusseldorf, Med. Akad., 
Frauenklin.) WADEHN.

Friedrich Hoffmann und Karl Julius Anselmino, Das Fettstoffwechselhormon 
des Ilypophysenvorderlappens. II. Stoffwechselwirkungen und -regulaticmen des Hormcms. 
(I. vgl. yorst. Ref.) Unter den Acetonkorpern nimmt nach Injektion des Hormons bei 
Mensch u. R atte besonders die Oxybuttersaure zu. Der Quotient /?-Oxybuttersaure/ 
Aceton +  Acetessigsaure, der beim n. Tier zwischen 1 u. 3 liegt, steigt auf 5 bis 10 an. 
In genugender Menge injiziert (Extrakt aus 1/2—1 g Trockenpulver) bewirkt das Hormon 
beim Menschen Senkung des Grundumsatzes u. Erhohung der spezif. dynam. Wrkg. 
Das Hormon laBt sich im Blut nach einer Fettmahlzeit naehweisen, ferner ebenso im 
Blut des hungernden Hundes. Die Bedeutung des Hormons fiir Erscheinungen auf 
dem Gebiet der n. u. patholog. Physiologie wird besprochen. (Klin. Wchschr. 10. 
2383—86. 20/12. 1931.) . W a d e h n .

Karl Julius Anselmino und Friedrich Hoffmann, Die Ubereinstimmungen in  
den klinischen Symplomm der Nephropathie und Eklampsie der Schwangeren mit den 
Wirkungen des Hypophysenhinterlappenhormons. (Arch. Gynakol. 147. 597—603. 
22/12. i931. Diisseldorf, Med. Akad. Frauenklin.) W a d e h n .

Friedrich Hoffmann und Karl Julius Anselmino, Nachweis der anlidiureiischen 
Komponenta des Hypophysenliinterlappenhornums und einer blutdrucksleigemden Sub- 
stanz im  Blute bei Nephropałhie und Eklampsie. (Vgl. yorst. Ref.) (Arch. Gynakol. 
147. 604— 20. 22/12. 1931.) W a d e h n .

Karl Julius Anselmino und Friedrich Hoffmann, Yermehrung des Hypo- 
pliysenhinterlappenhormons im  Blute und Art und Scliwere der klinischen Erscheinungen 
bei der Nephropałhie und Eklampsie der Schwangeren. (Vgl. vorst. Ref.) Der Nachweis 
dor antiuret. Substanz gelang m it Sicherheit in 19 von 21 Fallen von Nephropathie 
u. Eklampsie; der Geh. der Blutes an dieser Substanz ist abhangig von der Schwere 
des Falles u. betragt 6—8 Vógtlineinheiten in schweren Fallen. Im  Blute gesunder 
Schwangerer konnte die antidiuret. Substanz nicht m it Siclierheit naehgewiesen 
werden. (Arch. Gynakol. 147. 621—43. 22/12. 1931.) W a d e h n .

Friedrich Hoffmann und Karl Julius Anselmino, Nachweis einer Verćinderung 
des Oehaltes an Schilddrusenliormon im  Blute bei der Nephropathie und Eklampsie der 
Schwangeren. (Vgl. yorst. Ref.) Im  Blute von Nephropathiekranken ist der Geh.- 
an Schilddrusenliormon im Vergleich zu gesunden Schwangeren yermindert, im Blut 
yon Eklamptisehen yermehrt. (Arch. Gynakol. 147. 645— 51. 22/12. 1931. Dusseldorf, 
Med. Akad. Frauenklin.) WADEHN.

P. Wirz und H. Goecke, Die Wirkuwjsweise der Hypophysenvorderlappenhormone 
au f das Ovarium. Das in die Obersehenkelmuskulatur der Maus eingepflanzte infantile 
Mauseoyar heilt meistens ein; spontane Brunst tr i t t  auf oder laBt sich durch Injektion 
yon Prolan erzeugen. Am implantierten Ovar traten nach Prolan dieselben Rkk. auf 
wie beim n. Ovar. (Arch. Gynakol. 147. 751—58. 22/12. 1931. Koln, Univ. F rauen
klin.) W a d e h n .

G. Sankaran, Vber den Jodgehalt der Schilddriise von Meerschweinchen nach 
Skorbut erzeugender Emahrung. (Vpl. C. 1931. I. 637.) Der Jodgeh. der Schilddriisen 
von Meerschweinchen, die an Skorbut yerendet waren, war erheblieli hoher ais bei n. 
Futterung, trotzdem letztere wahrscheinlich mehr Jod enthielt. Das Gewicht der 
Driisen ging in beiden Gruppen dem Jodgeh. einigermaBen parallel. Der Kolloidgeh. 
war bei der skorbut. Gruppe ebenfalls holier. (Indian Journ. med. Res. 19. 71—74. 
Ju li 1931. Coonoor, Nutrit. Res. Lab.) S c h w a ib o l d .

I. Abelin, Emahrung und Schilddrusenwirkung. IV. Mitt. Wirkung des Schild- 
driisenhormons bei normaler, ausreichender und bei speziell zusammengesetzter Er- 
nahrungsart. (III. vgl. C. 1931. I. 303.) Es wird eine Ńahrung angegeben, unter der 
die bei Schilddriisenzufuhr bei R atten sonst auftretenden tox. Erscheinungen groBten- 
teils untcrdruekt werden konnen. (Biochem. Ztschr. 242. 385—410. 27/11. 1931. Bern, 
Uniy. Physiol. Inst.) W a d e h n .

I. Abelin, Emahrung und Schilddrusenwirkung. V. Mitt. Zur Frage der Fleisch- 
wirkung lei der experimentellen Hyperthyreose. (IV. vgl. yorst. Ref.) Durch Fleisch-
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genuB werden dio tox. Erseheinungen bei experimenteller Hyperthyreose yerscliarft. 
Wird aber zum Fleisch, das 30% der Nahrung ausmaehen kann, Lebertran, Gemiise- 
pulver u. Eigelb u. s. f. der friiher angegebenen Kost gegeben, so konnen die Tiere 
bei taglicher Thyroxininjektion langere Zeit in relatiy gutem Zustand am Leben ge- 
halten werden. (Bioehem. Ztschr. 242■ 411—23. 27/11. 1931.) W a d e h n .

F. D. Agafonow und W. S. Simnitzky, Die Bedeutung der Iłeaktion Kotlmann 
fiir  die Bestimmung der Schilddrusenfunktion experimenlell untersucht. Dio Rk. von 
K o t t m a n n  ist fiir das Schilddriisenhormon nicht spezif. Bei offensichtlicher Er- 
krankung der Schilddriise kann sie aber dennoch fiir die Beurteilung des Kranklieits- 
verlaufes gut yerwertet werden. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 75—85. 18/12. 1931. 
Kasan, Staa,tl. med. Inst. Klin. f. Infektionskrankh.) W a d e h n .

C.-I. Parhon und Gherla Werner, Der Wasser-, Cliolesterin-, Calcium- und Kalium- 
gehalt der Haut, der Cholesteringehalł der Linse und der Calciumgehalt des Kammer- 
wassers bei schilddriisen- und nebenschilddrusenlosen Tieren. (Compt. rend. Soc. Biol. 
108. 989—91. 11/12. 1931. Jassy, Sokola Krankenhaus.) Op p e n h e i m e r .

Rudolf Enger, Der zeitliche Einflup subculaner Insulininjektion und der Nahrungs- 
zufuhr au f den Blulzuckerspiegel. (Klin. Wchschr. 11. 61—63. 9/1.1932. Frankfurt a. M., 
Med. Univ. Klin.) Op p e n h e i m e r .

O. Kauffmann-Cosla, C. Parhon-Stefanescu und O. Vasilco, Experimentelle 
TJntersuchungen uber die Stoffwechselstdrung bei der Pellagra und ihre Beeinflussung 
durch Insulin. Die Pellagrakranken schieden 4,5—14,5 g dysoxydablen C im Harn 
aus, Acetaldehyd u. Milclisaurc im H am  waren bedeutend erhóht. Es besteht bei dieser 
Krankheit eine scliwere Stórung des Stoffwecbscls, besonders der Kohlehydrate. Nach 
Insulin kehrten die angegebenen Harnausscheidungsprodd. zu n. W erten zuriick. 
(Dtsch. Arch. klin. Med. 172. 145—53. 8/12. 1931. Bukarest, Pharmakol. Inst., Med. 
Fac.) W a d e h n .

Ernst B. Salen, Einige Bemerkungen uber den therapeutischen Wert des Cliolosulins. 
Dem peroral verabreichten Cholosulin ist jegliche Bedeutung in prakt. klin. Hinsicht 
abzusprechen. (Acta med. Scandinayica 77. 51—76. 23/12. 1931. Stoekholm, I. Med. 
Klin.) W a d e h n .

A. Trautmann, P. Luy und J. Schmitt, Chemische und physiko-chemische Unter- 
suchungen des Blutes gesunder Schafe. (Bioehem. Ztschr. 241. 260—70. 22/10. 1931. 
Hannover.) S im o n .

H. K. Barrenseheen, Karl Braun und Miklós Dreguss, Glykolysehemmung und 
Methylqlyoxalschwund. Zu frischem Gewebe (Blut, Leber, Niere, Muskel, Hefe), dessen 
Glykolyse durch Jodessigsaure geliemmt ist, zugesetztes Methylglyoxal verschwindet 
etwa in gleichem AusmaB u. m it derselben Gcschwindigkeit wie aus Ansatzen m it in- 
takter Glykolyse. Die quantitative Verfolgung des Methylglyosalschwundes ergibt, daB 
erhcblichc Mengen Methylglyoxal unmittelbar nach dcm Zusammenbringen mit dem 
Gewebe bereits nicht mclir nachweisbar sind. Vom verschwundenen Methylglyoxal 
wird nur ein Bruchteil — maximal bis zu 48% — ais Milclisaure wiedergefunden. Bzgl. 
des unaufgeklarten Restes gestatten die Verss. zunachst nur den negativen SchluB, daB 
eine Umwandlung des Methylglyoxals in Brenztraubensiiure bzw. Acetaldehyd oder 
eine Synthese zu Phosphorsaureestern nicht stattfindet. (Bioehem. Ztsclir. 240. 381 bis 
393. 12/10. 1931. Wien, Univ., Inst. f. medizin. Chemie.) S im o n .

Adolf Schmitz, Zur Kenntnis der Serumproleine. (Gleiclizeitig eine Bemerkung zu 
den Arbeiten von B. Lustig, Zur Kenntnis der Unierfraklionen der Globulinę und Albu
minę im Serum.) Auf Grund eigener Yerss. halt Vf. die yon L u s t ig  (C. 1931. I. 2494.
II. 2025) vorgenommene Teilung des Globulins in 2 Teile (Eu- u. Pseudoglobulin), oder 
des Albumins in 3 Teile m it Hilfe der (NH4)2S 04-Fallung fiir willkurlich u. nicht bc- 
rechtigt. (Bioehem. Ztschr. 241. 271—72. 22/10. 1931. Bremen.) S im o n .

A. Friedrich und A. Leimdorfer, t)ber einen die Diazoreaktion gebenden Besland- 
teil des Blutes. Unter Mitarbeit von Annemarie Kulka. Dio Fortsetzung friiheror 
Unterss. (C. 1924. II. 2177) ergab, daB eine Isolierung des Farbstoffs u. eine Anreicherung 
der farbstoffgebenden Komponentę nicht gelingt. Vff. unterscheiden zwei Arten yon 
Diazorkk., eine unmittelbar nach Alkalizusatz auftretende u. eine crst beim langeren 
Erhitzen der stark alkal. Lsg. positiy werdende. Durch schwache KMn04-Oxydątion 
der Lsgg. kann letztere Rk. in erstere iiberfuhrt werden. Mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin 
wird ein Hydrazon erhalten. Die aus der Urlsg. gewonnenen gereinigten Fraktionen 
sind ais Muttersubstanz der Farbstoffkomponente zu betracliten. Durch Versctzen der 
Urlsg. mit konz. wss.Bromlsg. wird ein aschefreiesBromprod. von derZus.C22H34O10N0Br
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erhalten, das flisch gefiillt von citronengelber Farbę u. 11. ist; Trockncn_ im 
Vakuum liefert einen rotbraunen, fast unl. Stoff. Der dem Bromprod. zugrundeliegendo 
Stoff ist ais Urkeber der unmittelbaren Diazork. anzuseben. (Biochem. Ztscbr. 240. 
430—40. 12/10. 1931. Wien, Univ., Inst. f. medizin. Chemie u. Physiol. Inst.) S im o n .

Marschelle H. Power und Carl H. Greene, Der Zustand des Blulzuckers, wie er 
sieh bei einer Kompensalionsdialyse in  vivo enceist. Ein Kollodiummembrandialysator 
wurde bei Hunden in den Blutstrom eingeschaltet. Der Druck in dem AuBengefiiB 
ontspraeh etwa dem diastol. Blutdruck. — Aus dem Blut dialysierte fast nur eine to tal 
yergarbare reduzierende Substanz. Der nicht yergarende Rest betrug nur 1—2 mg-%.
— Die Konz. an Traubenzucker war gleich oder ein wenig hoher ais im Plasma. — Dor 
Traubenzucker war frei diffusibel. Es fanden sieh keine Anzeichen dafur, daB cr etwa 
in kolloider Form gebunden im Plasma vorkommt. — Die im zirkulierenden Plasma 
gefundene Glucósemengo entspraoli genau der, die in vitro im abgesetzten Plasma be- 
stimmt wurde. (Journ. biol. Chemistry 94. 281—93. Nov. 1931. Rochester, Mayo Clinic. 
Chem. and med. Division.) F. M u l l e r .

Marschelle H. Power- und Carl H. Greene, Die Natur des Blulzuckers, wie sie 
sieh zeigt bei Vergleicli der optischen Dreliung und der Reduktionskraft im „in vivo“- 
Dialysat. (Vgl. vorst. Ref.) Im  „in vivo“ -Dialysat ist boi n. Hunden dio opt. Drehung 
ais Traubenzucker ausgedriickt niedriger, ais dem Rcduktionswert entspricht. — Zusatz 
von Siiure bis etwa ph =  2 bewirkt sofort Anstieg der opt. Drehung bis zu dem der 
Red. ontspreehenden Wert. — Eine Zuckermodifikation m it Multirotation war nicht 
vorhanden. Die einzige Form ist die a,^-Glucose. — Schon geringe Mengen yon Milcli- 
siiure bewirken Anstieg der opt. Drehung. Dies mag bei gewissen Bestimmungsmethoden 
von EinfluB sein, u. auch bei diabet. u. uram. Blut eine Rolle spielen. (Journ. biol. 
Chemistry 94. 295—305. Nov. 1931. Rochester, May Clinic.) F. Mu l l e r .

E. Kylin und H. von Pein, Studien uber den kolloidosmotischen [onkotischen] 
Druck. X. Vereinfachte Onkometrie fiir den klinischen Gebraucli. Besclireibung einer 
Abanderung des Onkometers nach S c h a d e  u. Cl a u s s e n  u . einer yerbesserten Methode 
fiir die klin. Messung des kolloidosmot. Druckes m it dcm „Onkometer nach S c h a d e - 
K y l i n “ .‘— XI. Uber den kolloidosmot. (onkot.) Druck bei rerschiedenen Tieren. Kleine 
Siiugetiere ergaben etwas niedrigere Werte ais groBe; bei Vogeln bedeutend geringerer 
Druck. — X II. EinfluP verschiedener Stoffe au f den kolloidosmot. Druck im Serum. 
Traubenzucker, Leucin, /?-oxybuttersaures Athyl, Cholesterin u. Lecithin sind ohne 
EinfluB, Rolirzucker, Glykokoll u. Tyrosin bewirken eine Erhohung. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 76. 549—60. 1931. Jónkóping, Allgem. Krankenh.) K r u g e r .

A. J. Weil und J. Berendes, Adsorption und Elution des Antigens aus alkoholischen 
Organexlrakten. Alkoh. Organextrakte enthalten ein Antigen yon Hapten-Eigg., das 
durch Kaolin adsorptiy entfernt u. aus dem Adsorbat durch NaCl-Lsg. eluierbar ist. 
(Klin. Wchschr. 11. 70. 9/1. 1932. Freiburg i. Br., Med. Klin.) Op p e n h e i m e r .

Ernst Frey, Die Bromidausscheidung im  Harn. Neue Verss., die m it yerfeinorten 
Methoden den Nachweis erbringen, daB — im Widerspruch zu anderen Angaben — 
das Verhaltnis von C l: Br im Blut u. im Urin gleich ist. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
163. 393—98. 7/12. 1931. Góttingen, Pharmakol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Ernst Frey, Bromid im  Liąuor. (Vgl. vorst. Ref.) Bei absolut hoherem Halogenid- 
Geh. des Liąuor ist auch hier das Verhaltnis Cl: Br das gleiehe wie im Blutplasma. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 163. 399—400. 7/12. 1931.) Op p e n h e i m e r .

Laura Kaufman und Micha Laskowski, Wachstumsgeschwindigkeit und K : Ga- 
Quotient. Dor K- u. Ca-Geh. yon Herz, Gehirn u. Augen yon Tauben yerschiedensten 
Alters wurde untersueht. Wahrend des Wachstums steigt der K-Geh. in Herz u. 
Gehirn an, der Ca-Geh. sinkt. Nach beendetem Wachstum steigt der Ca-Geh. In  
wachsenden Augen ist das umgekehrte der Fali, es sinkt der prozentuale K-Geh. u. 
steigt der Ca-Geh. m it dem Alter. Diese Verlialtnisse werden m it den Funktionen 
dieser Organe in Beziehung gebracht. (Biochem. Ztschr. 242. 424—35. 27/11. 1931. 
Puławy, Abt. f. exp. Morphol. des Wissenschaftl. Staatsinst. f. Landwirtschaft, u. 
Warschau, Landwirtschaftl. Hochsch. Physiol. Inst.) W a d e h n .

P. Maze, Uber die Assimilation verschiedener Mincralnahrstoffe durch die weifte 
Ratte. In  friiheren Verss. (ygl. C. 1925. II. 1998) waren R atten  bei Ernahrung mit 
Wintertrockenmilch auch bei Zugabe von K J  u. K F (1: 5000 bzw. 1: 2500) unfruchtbar 
geblieben. Wurde nun diese Wintertrockenmilch (Trocknung auf Dampfzylindern an 
der Luft) ultrayiolett bestrahlt, so war die Fortpflanzungsfahigkeit der Ticre bei Zugabe 
yon K J  u. K F  n. Es wurde demnach die Trockenmilch an sieh durch Bestrahlung
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verbessert u. ais Folgę davon offenbar die Resorption des Salze erlióht. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 108. 1032—34. 18/12. 1931.) S c h w a ib o l d .

Alvin R. Lamb und John M. Eward, Das Sdure-Basengleichgewicht bei der 
tierischen Emahrung. IV. Die Wirkung lange Zeit forłgesetzter Zufulir von Saure au f die 
Fortpflanzung bei Schweinen, Hatten und Kaninclien. (III. vgl. C. 1924. I. 2168.) 
37a Jahre lang bekamen Schweine von 3 Generationen zu einem bestimmten aus- 
rcichendcn F utter 200—300 ccm n. H 2S 04 pro Tag. Weder Wachstum, noch Allgemcin- 
befinden, noch Starkę der neuen Wurfe war geschadigt. Die Analyse der verschiedensten 
Knochen ergab n. Zahlen. — Ebensowenig wurden 3 Generationen yon R atten  durch 
Beigabe von sauren Salzen zu einer Mischkost bis zu einer Aciditat entsprechend 15 ccm 
n. Saure auf 100 g des Futters irgendwie storend beeinfluBt. — Bei Kaninchen wirkte 
eine Sauremenge iiber 5 ccm n. Saure pro Tag schadlich. Fast die ganze Sauremenge 
gelangte in Form saurer Phosphate im Harn zur Ausseheidung. — Die NH3-Aus3cheidung 
stieg dabei bei Kaninchen kaum, jedenfalls sehr yiel weniger ais bei R atten  u. Schweinen. 
(Journ. biol. Chemistry 94. 415—22. Dez. 1931. Ames, Iowa, Agrie. Exp. Station.) F . Mu.

Henry Klein und E. V. Mc Collum, Eine torlaufige Mitteilung iiber die Bedeulung 
der Phosphoraufnahme mit der Nahrung und der Blutphosphorkonzentralion fiir die 
ezperimenłelle Erzeugung von Cariesimmunildt und Cariesempfindlichkeil bei der Balie. 
Futtergemische, yon denen anderweitig berichtet wurde, daB sie bei R atten  Caries 
verursachten, u. zwar wegen der physikal. Beschaffenkeit des Maisanteiles (Grob- 
kórnigkeit), wurden auf den Geh. an P  u. Ca untersucht. Auf Grund der Ergebnisse 
fiihren Vff. die auftretende Caries auf knappe P-Versorgung der Vers.-Tiere bei dem 
gebotenen F utter zuriick. Letzteres enthielt 0,48 g P  oder weniger in 100 g F utter u. 
0,34 g C. Futter, das gegen Caries immun machte, enthielt 0,53 g P  oder mehr in 
100 g u. 0,4 g oder weniger Ca. (Science 74. 662—64. 25/12. 1931. Baltimoore, J o h n s  
H o p k in s  Univ., Biochem. Lab.) S c h w a ib o l d .

W. H. Peterson und J. T. Skinner, Die Verteilung des Mangans in den Lebens- 
mitteln. (Vgl. C. 1929. I. 2712.) Nach friiher mitgeteilter Methode wurden 83 vcr- 
schiedene wichtigere Lebensmittel auf iliren Mn-Geh. untersucht, der sich zwischen 
0,028 mg per Liter (Milch) u. 49,9 mg per kg (Kleie) bewegt. In  absteigcndcr Reihen- 
folge geordnet (abnehmender Mn-Geh.) erscheinen folgende Klassen: Niisse, Cerealien, 
getroeknete Leguminosensamen, griine Blattgemiise, Wurzeln, frische Friichte, nicht 
blattartige Gemiise, tier. Gewebe, Milchprodd., Fische. In  gieichen Klassen wurden 
starkę Sehwankungen angetroffen. Cerealien u. ihre Prodd. haben den Hauptanteil 
der Mn-Zufuhr bei der menschlichen Emahrung. (Journ. N utrit. 4. 419—26. Sept. 1931. 
Uniy. Wisconsm, Dep. Agricult. Chem.) S c h w a ib o l d .

J. R. Haag, Die physiologische Wirkung von hauptsdchlich oder ganz auf die 
Alfalfapflanze beschrdnkten Fultergemischen. II . Gystin ais ein begrenzender Faktor im  
Nahrungswert der Alfalfaproteine. (I. vgl. C. 1930. I. 1170.) Es wurden wahrend
3 Jahren m it yerschiedenen Futtergemischen u. Alfalfablattern ais alleiniger Protein- 
ąuelle Verss. an R atten durchgefiihrt. Es wurde dam it immer nur ein kiimmerliches 
Wachstum erzielt. Mangelhafte Verdaulichkeit war nicht die Ursache dafiir. Bei 
Zugabe von Cystin konnte betrachtliches Waclistum erreicht werden. Demnaeh macht 
Mangel an Cystin die Proteinsubstanz des Alfalfa biolog, unyollstandig. (Journ. N utrit. 
4. 363—70. Sept. 1931. Oregon Agricult. Exp. Stat.) S c h w a ib o l d .

Richard W. Jackson und Richard J. Błock, Der Stoffweehsel von Cystin und 
Methionin. E in Zusatz von Cystin oder Methionin zu cystinfreier Nahrung yerursacht 
bei Albinoratten eine deutliehe Erhohung des Korpergewichts, wahrend Serin u. Alanin 
unwirksam sind. Vff. weisen aus diesem Grund auf einen moglichen Ersatz yon Cystin 
durch Methionin im Tierkorper hin. (Science 74. 414. 23/10. 1931. Lab. of Physiological 
Chemistry, Yale Uniy.) S c h o b e r l .

W. D. McFarlane, W. R. Graham jr. und G. E. Hall, TJntersuchungen iiber die 
Proteinemahrung beim Huhn. I. Der Einfluf! verschiedener Proteinkonzenłrate au f das 
Wachstum des jungen Huhnes bei Verabreichung ais Proteinguelle mit verschiedenen 
vereinfachten Fultergemischen. (Vgl. C. 1931.11.1170. 1311.) In  zahlreichen Ernahrungs- 
yerss. wurde festgestellt, daB bei einem entsprechenden Grundfutter (Marmite 15%, 
Lebertran 3% . Knochenasche bis Gesamtaschc 4,36% u. weiBer Reis auf 100) Butter- 
milchpulyer, Fischmehl bzw. Fleischmehl prakt. die gleiche Wrkg. auf das Wachstum 
besitzen. Bei den beiden letzteren war die Sterblichkeit gróBer. RoheiweiB von Leber
tran  war biol. weniger yollstandig. Ohne. die Proteinzulagen u. bei Ersatz des Reises 
durch D estrin war das Wachstum mehr oder weniger yollstandig gehemmt. Mit tier.
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EiweiC ais alleiniger Protcinąuelle konnten n. Hiilmer nicht aufgezogen werden. Zusatz 
von weiCem Reis verbesserte solches F utter erheblich. Ob dies durch das Pflanzen- 
protein oder eine andersartige Substanz verursacht wird, kann noch nicht erklart 
werden. (Journ. N utrit 4. 331—49. Sept. 1931. Ontario, Agricult. Coli.) SCHWAIBOLD.

M. Frateur, tJbcr die Rolle der ultravioUtten Strahlen bei der Ernahrung der Haus- 
tiere. Obersichtsbericht. Befiirwortung der Anwendung von bestrahltem Ergosterin 
bei der Haltung der Haustiere. (Scient. Agriculture 12. 243—48. Dez. 1931. Louvain, 
Univ.) S c h w a ib o l d .

F. Maignon und M.-A. Chahine, Uber den Einflufl der Zugabe von Viiaininen auf 
die Perioden gleichbleibenden Oewichts und auf das Uberleben bei weifien Batten m it einer 
Ernahrung durch Eialbumin-Fett- bzw. Kóhlehydrat-Gemische. Es wurden qualitativ die 
gleichen Ergebnisse wie fruher bei vitaminfreier Fiitterung m it diesen Gemisehen cr- 
halten, indem m it Ovalbumin-Fettgemischen die Perioden des Gleichgewichts u. des 
Uberlebens wesentlich groBer waren (woraus auf bessere Ausnutzung der Proteine 
durch Fettfiitterung geschlossen wird), ais bei einer solchen mit Eialbumin-Kohle- 
hydratgemischen. Die Zugabe der Vitamine (A u. B) verliingerte jedoch jeweils diese 
Perioden. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 929—31. 11/12. 1931.) S c h w a ib o l d .

R. McCarrison und S. Ranganathan, Untersuchungen iiber den „Stein". Teil X II. 
Uber die relative Bedeuiung von Vilamin A , Badiostoleum, Lebertran und Natrium- 
phosphat bei der Vorbeugung der Bildung von Calciumsteinen in den Hamwegen der 
Albinoratte. (Vgl. C. 1931. I. 636. 1930. II. 1715.) Es wurde wie fruher das Futter- 
gemisch, das leielit Steinbldg. verursacht, verabreicht (WciBbrot 97, Trockenhefe 3, 
W. u. wechselndc Mengen geldschter Kalk). Dazu wurden entsprechende Zusatze der 
zu untersuchenden 4 Substanzen gegeben. Keine der Substanzen allein konnte die 
Steinbldg. ganz yerhindern. Zugabe von Phosphat u. Vitamin A in den angefuhrton 
Formen ermoglichte einen vollstandigen Schutz. Radiostoleum wirkte weniger ais 
Lebertran oder Vitamin A-Konzentrat. SchluBfolgerungen fiir die Futterung in der 
Praxis werden gezogen. (Indian Journ. med. Res. 19. 55— 60. Juli 1931.) S c h w a ib .

Lyman C. Boynton und W. L. Bradford, Uber die Wirkung der Vitamine A  wid D  
au f den Widerstand gegen Infektionen. Naeh einer Ernahrung m it A-freier bzw. D-freier 
Nahrung von 4, 6, 8 bzw. 10 Wochen der yerschiedenen Versuchsgruppen wurden den 
Tieren (weiBe Ratten) entsprechende Dosen eines Bacillus der m u c o s u s  c a p s u -  
1 a t  u s - Gruppe (pathogen fiir R atten u. in geschiidigten Stellen der oberen Atmungs- 
wege der Tiere vorkommend) eingepflanzt. Die Unters. der Versuchstiere ergab, daB 
bei A-Mangeltieren eine starkę Abschwachung des Widerstandes gegen die Infektion 
eingetreten war (Kontrollen mit Lebertran). Bei den D-Mangeltieren war die Empfind- 
lichkeit nicht gróBer ais bei den Kontrolltieren (bestrahltes Ergosterin). (Journ. N utrit
4. 323—29. Sept. 1931. Rochester, N. Y., Univ. School Med. u. Dent.) S c h w a ib .

E. O. Prather, Martha Nelson und A. Richard Bliss jr., Einige Beobachtungen 
iiber Viosterol und Lebertran. Viosterol u. Lebertran (in einer Dosierung, daB dieser 
vorwiegdend ais A-Trager wirksam war) wurden in prakt. Vergleich gebracht in der 
Weise, daB in Verss. an R atten im wesentlichen drei Futtergemische an verschiedene 
Versuchsgruppen verabreicht wurden: Grundfutter (yitaminfrei m it Hefezusatz), 
dasselbe m it 1/2 Tropfen bestrahltem Ergosterin taglicher Zugabe, bzw. mit 1/2 Tropfen 
Lebertran taglich, bzw. beides zusammen. Mit dem Grundfutter tra t Xerophthalmie 
mit allen Symptomen auf. Zugabe von bestrahltem Ergosterin hatte  verbessertes 
Knochenwachstum zur Folgę, hatte aber keinen EinfluB auf die ubrigen A-Mangel- 
symptome. Zugabe des Lebertrans hatte besseres Knochenwachstum zur Folgę; im 
ubrigen waren die Tiere yollig n. In  dieser Hinsicht ist also ein D-Praparat kein Ersatz 
fur Lebertran. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 20. 1291—1303. Dez. 1931. Tennessee, 
Uniy., Div. Pharmacol.) Sc h w a ib o l d .

Alfred F. Hess, H. R. Benjamin und J. Gross, Die Herkunft des Ca-Uber- 
schusses bei Hypercalcdmie naeh bestrahltem Ergosterin. (Vgl. C. 1929. I I .  3031.) Auch 
bei vollig Ca-freier Nahrung tr it t  bei Verabfolgung ausreichender Dosen von be- 
strahltem Ergosterin Hypercalcamie beim Hunde au f; das Ca stammt aus den Geweben 
des Tieres. (Journ. biol. Chemistry 94. 1—8. Nov. 1931. New York, Columb. Univ., 
Dep. of Pathol., Coli. of Physic. a. Surg.) W a d e h n .

G. Roesler, Die Behandlung vegelativ-endokńner Storungen mit Calcium und 
'Vitamin D. Behandlung m it Vigantol u. Cafciwm-SANDOZ bewahrte sich bei Erkran- 
kungen m it vegetativer Ubererregbarkeit, z. B. Basedow, Neurosen, allerg. Krank- 
heiten. (Fortschr. Therapie 7. 742—47. 25/12.1931. Breslau, Univ. Med, PolikUn.) W a d .
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Arendsee, Vigaiiłol fiir Tiere und seine Anwendung in  der Praxis, insbesondere 
bei der Aufzucht und Hallung von ezotischen Tieren. Es wird auf die groCe Anfalligkeit 
exot. Tiere gegen Rachitis bei der Aufzucht hingewiesen. Fiitterungsverss. an ver- 
schiedenen Arten yon Affen. Jungę rachit. Tiere (einige Hundert) konnten m it Vigantol 
geheilt werden. Dosierung bis zum Alter von 4 Monaten 3 Tropfen taglich, spater 
6—8 Tropfen. Keine Schadigungen. Hierdurch konnte erfolgreieh Prophylaxe erzielt 
werden. Auch erfolgreiche Anwendung bei Raubkatzen, Wildschwcinen, Giraffen, 
Elefanten, Hunden u. Vogeln. (Dtsch. tierarztl. Wehschr. 40. 21—23. 1932. Berlin, 
Zoolog. Garten.) SCHWAIBOLD.

Gerhard Katerbau, Knochenschadigungen durch Yigantol ? Eine gróBere Anzahl 
R atten erhielt bei n. Gesundheitszustand verschiedeno Dosen von Vigantol (5,25 u. 
1500 Ratteneinheiten taglich bis zu 60 Tagen) in einem Alter von 10, 30 bzw. 70 Tagen. 
Auch Verss. mit kiirzerdauernder Futterung u. spater n. Kost, ferner m it Hóchstdosis 
durch 9 Monate. Histolog. Unters. von Knochen (Rippen, unteres Femur- u. oberes 
Tibiaende, Brust- u. Schwanzwirbelsaule). Irgendeine Einw. auf das Knochensystem 
durch die Vigantolbehandlung lieB sich in keinem Falle nachweisen. In  gleicher Weiso 
an rachit. Tieren ausgefiihrte Verss. ergaben mit Sicherheit, daB die Vigantolbehandlung 
den rachit. ProzeB in n. Weise zur Ausheilung bringt. (Dtsch. med. Wehschr. 57- 
2104—05. 11/12. 1931. Berlin-Lichterfelde, StubenrauchJCreiskrankenh.) SCHWAIB.

L. Random und R. Leco<ł, Ober den wecliselnden Wert des Verhaltnisses B-Vita- 
mine: Kohlehydrate zufolge der Konstitution der lelzteren in der Nahrung bei gewissen 
Oleichgewichtśbedingungen der Emdhrung. (Vgl. C. 1924. II. 2769.) Vff. haben fest- 
gestellt, daB der Bedarf an B-Vitamincn bei Verabreichung verschiedener Arten von 
Kohlehydraten nicht gleich ist. In  Verss. an Taubcn wurde nun festgestellt, daB bei 
sonst gleichcm Futtergemisch, das 35% Kohlehydrate enthalt, der B-Bedarf um so 
hoher ist, je schneller u. unmittelbarer die Ausnutzung der Zuckerart durch den Organis- 
mus vor sich geht. So wurde festgestellt, daB der optimale Bedarf bei Glucose der 
doppelte ist wie bei Maltose; Saecharose liegt in der Mitte. Ein tlberschuB von 
Vitamin B ist nicht schadlich hinsichtlieh der Wirtschaftlichkeit im Stoffwechsel. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 108. 1041—43. 18/12. 1931.) S c h w a ib o l d .

Jean Roche, Ober die Anhdufung von Substanzen mit Dreikohlenstoffketten im  Blut 
im  Verlauf der B-Avilaminose. In  Verss. an Tauben bewirkte Hungern eine starkę 
Verminderung dc^ Verhaltnisses C : N im eiweiBfreien Blut infolge erhohten Geh. von 
nichtproteinartigen zusammengesetzten Stiekstoffkorpern. Dies tr i t t  um so mehr auf, 
je mehr die Hypothermie sich ausbildet. Bei B-Mangel erhoht sich das Verhaltnis 
C : N infolge Anhaufung im Blut von ICorpern mit Dreikohlenstoffketten. T ritt in 
letzterem Falle noch Hunger liinzu, so verschwindet diescs tlbermaB an Kohlenstoff- 
korpern aus dem Blut. Bei B-Avitaminose laBt Hungern eine Hyperglykamie ver- 
schwinden, die ais Folgę der Avitaminose auftritt. Dic Ergebnisse legen die Annahme 
nahe, daB im Verlauf der B-Avitaminose Storungen im Stoffwechsel der Korper m it 
Dreikohlenstoffkette auftreten. (Buli. Soc. Chim. biol. 13. 186—96. 1931. Strasbourg, 
Instit. Chim. biol.) SCHWAIBOLD.

B. C. Guha, Die Vitamin-Bę,-Wirksamke.it von handelsmafUgem Leberextrakt. 
(Vgl. C. 1932. I. 93.) HandelsmiiBiger Leberextrakt (Eli Lilly Nr. 343) lieferte gutes 
Wachstum bei B2-frei ernahrten R atten bei Zugabe von taglich 40—60 mg. E r ist 
verhaltnismaBig arm  an Bj. E r ist reiclier an B2 ais Hefe. E r bietet daher ein ge- 
eigneteres Materiał fiir B2-Konzentrate. F ast der ganze Geh. an Vitamin B2 kann mit 
k. W. extrahiert werden. (Lancet 220. 864—65. 1931. Cambridge, Univ., Biochem. 
Labor.) SCHWAIBOLD.

G. A. Wheeler, Ober die pellagrarerhindernde Wirksamkeit von Biichsenspinat, 
Buchsenrubengemiise, reifen Zwiebeln und griinen Biichsenbohnen. Die Verss. wurden 
in der Weise durchgefiihrt, daB eine groBere Anzahl von weiblichen Personen eine 
Kost erhielt, die arm an dem Pellagra verhindemden Faktor war; auBerdem wurde 
eine gewisse Mcnge eines der angefiihrten Pflanzenprodd. zugegeben. Aus den Beob- 
achtungen wahrend der Verss., die bis zu einem Jahre ausgedehnt wurden, ergab sich, 
daB der Spinat den Faktor enthielt, aber nicht reiehlich. Auch das Rubcngemiiśe er- 
moglichtc die Vervollstandigung einer Pellagra erzeugenden Ernahrung. Reife Zwiebeln 
u. griine Bohnen aus Buchsen enthielten nur selir geringe Mengen des Pellagra ver- 
liutenden Vitamins. (Publ. Health Reports 46. 2663—68. 6/11. 1931. U. S . Publ. 
Health Service.) S c h w a i b o l d .
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Howard T. Graber und Russell A. Cowles, Ober die biologische Beslimmung der 
wasserloslicheyi, Neuritis und Pellagra verhindeniden VUamine. Kennzeicłmung der 
Faktoren des B-Komplexes. Dio Symptome des Mangels an antineurit. Vitamin u. 
an Pellagra verhutendem Vitamin. Nach den Unterss. der Vff. werden zur Best. des 
antineurit. Faktors am besten 3Vi—4 Wochen alte weiBe R atten (40—50 g) benutzt.
24 Tiere werden mit einem von diesem Faktor freien F utter gefiittert, bis dio ent- 
sprechenden Symptome (auoh Gewicktskurve) auftreten. Dann erfolgt Teilung in 
G Gruppen u. bei 5 Gruppen Zulage der zu untersuehenden Substanz in verschieden 
groBen Dosen. Gewichtszunahme von 3 g wochentlich wird der Einhęit des Faktors 
zugrunde gelegt. Bei dem Pellagra verhutenden Faktor wird von R atten im Alter von 
4—5 Wochen (50—55 g) ausgegangen, sonst ist das Verf. unter Beriicksichtigung der 
anderen Symptome entspreehend dem ersten. (Journ. Amer. pharmac. Assoe. 20. 
876—81. Sept. 1931. Detroit, Digestive Fermonts Comp.) S c h w a ib o l d .

Ibrahim Sabry, Eine Bemerkung iiber Pellagra. Ais Nachtrag zu einer Unters. iiber 
menschlieho Pellagra (Journ. trop. Medicine Hygiene 34. 303) wird die Zus. der 
Nahrung der Kranken mitgeteilt, welelie an sich vollstiindig orscheint, aber ohne 
Wrkg. auf die Erkrankung war, bei der aber Zugabe (Injektion) von Natriumthiosulfat 
rasehe Besserung bewirkto. Vf. sieht in diesem Salz den Antipellagrafaktor. (Journ. trop. 
Medicine Hygiene 34. 391. 1/12. 1931. Alexandria, Goverem. Hosp.) S c h w a ib o l d .

Asbjorn Folling, Untersuchungen uber die Ausnutzung der Holzcellulose beim 
Menschen. Die Cellulose war nach besonderem Verf. in melilartige Bescliaffenheit 
gebracht worden; sie wurde unter Zusatzen von Butter, Zucker u. Roggenmehl zu 
Keks verbacken. — Von der Cellulose wurden in 2 Fiillen vom Menschen etwa 25,5% 
ausgenutzt. Der GenuB der Cellulose bwirkte eine schlechtere Ausnutzung der Nahrungs- 
stoffe, so daB der Energieverlust 108 u. 175 kcal betrug. (Acta med. Scandinavica 77. 
187—97. 23/12. 1931. Oslo.) W a d e h n .

Kanzi Fuziwara, Ober den Einflu/3 der Oallensiiure auf den Calciumstoffwechsel.
IV. Calciumaussclieidung im Kot bei Zufuhr von Cholsaure. (III. vgl. C. 1931. I. 1474.) 
Beim Hundo sinkt die Ca-Ausscheidung im Kot nach subcutaner Zufuhr von 2,0 bis
2,5 cem einer l% ig. Natriumcholałlsg. sowohl absol., wie prozent. — Es gehen relativ 
groBerc Ca-Mengen in den H arn u. in die Galie, geringere in den Darm. (Journ. Bio- 
chemistry 13. 465—71. Juli 1931. Okayama, Physiol. Chem. Inst.) F. M u l l e r .

Veon Carter Kiech und James Murray Łuck, Aminosaurenstoffwechsel. I. Die 
relativen Mengen, in denen Aminosduren wrschwinden und Harnsloff gebildet wird. Bei 
hungernden R atten  wurde im gesamten Kórper u. in den Exkreten Aminosauren-N u. 
Harnstoff-N bestimmt. Nach Injektion yon d,l-Alanin  wurde etwas iiber 50% davon 
in Harnstoff-N verwandelt. Bei Glykokoll u. l-Asparaginsdure verlief in den ersten
6—8 Stdn. nach Injektion die Harnstoffbldg. langsamer, um dann erst zuzunehmen.
— l-Asparaginsdure fórderte dio Hydrolyse des GewebsoiweiB. — Nach Eingabe von 
Glykokoll per os erfolgto die Umwandlung in Harnstoff schnell u. ohne Steigerung 
der Hydrolyse des GewebseiweiB. — Subcutan injizierte Aminosaure erhohte also den 
EiweiBstoffwechsel, per os gegebeno nicht. (Journ. biol. Chemistry 94. 433—49. Dez. 
1931. Californien, Stanford Univ., Bioch. Lab.) F. Mu l l e r .

Margaret Dann, William H. Chambers und Graham Lusk, Tierische Caloii- 
melrie. Der Einflu/3 der Phlorrhizinglykosurie au f den Stoffwechsel von Iiunden nach 
Enlfemung der Schilddriise. Unter Mitarb. von James Evenden. (Vgl. C. 1928. II. 
783.) (Journ. biol. Chemistry 94. 511—27. Dez. 1931. New York City, Cornell Univ., 
Med. Coli. Physiol. Dept.) F. M u l l e r .

Sadafumi Oda, Ober die Wirkung von Cerverbindungen auf den Stoffwechsel und 
die Magensaftsekreticm. Bei Kaninchen bewirkte perorale Zufuhr des in W. 11. Cerit- 
chlorids Senkung der N-Ausscheidung u. dalier starko Steigerung des Oxydations- 
ąuotienten im Harn. Diese fehlte ganz oder fast vóllig nach Eingabe von Ceritammon- 
nitrat oder des schwer 1. Ceritoxalats. — Bei Hunden bewirkten dio ersten beiden Salze 
Verbesserung der N-Ausnutzung im Darm. — Am Magenblindsaokhund nach P a w lo w  
erzeugten nur groBe Mengen des Ceritoxalats eine geringe Steigerung der Magensaft- 
absonderung, dagegen kleine u. mittlero Dosen von Ccritammonnitrat oder Ceritchlorid 
deutliche Zunalime der Sekretion, die nach groBen Dosen gehemmt wurde. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 80. 1—10. 18/12. 1931. Berlin, Pathol. Inst. Exp. Biol. Abt.) F. Mu.

A. Szent-Gyórgyi, Die chemische Natur des Tigroids. Es wird gezeigt, daB das 
Tigroid (NlSSL’ Granula) der nerrósen Zellen eines Taubengehirnpraparats nach Be-
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handlung mit Speichel nicht mehr' durcli Anfarben mit Toluidinblau nachgewiesen 
werden kami, woraus folgt, daB das Tigroid eine Polysaccharidreserve der nervosen 
Zellen, ahnlich dem Glykogen, darstellt, sich von diesem aber durch die Nichtanfarb- 
barkeit mit J  unterscheidet. Dies steht in guter Ubereinstimmung m it dem Yersehwinden 
der Granula nach einer starken funktionellen Beanspruchung des nervósen Systems. 
(Naturę 12S. 761. 31/10. 1931. Szeged, Univ., Bioehem. Dep.) K l e v e r .

J. Stefl, tJber Melaninbildung. U nter den gleichen Bedingungen, unter denen 
die Pigment-Bldg. aus Diosyphenylamin (Dopa-Rk. yon B l o c h ) gelingt, werden aus 
Oxydationsprodd. des Adrenalins Melanine gebildet. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 
985—86. 11/12. 1931. Bninu, Univ., pharmakol. Inst.) OPPENHEIMER.

E. Knaffl-Lenz, Uber die biologische Auswerlung von Heilmitteln. Kurzer Bericht 
uber die Auswertungsmethoden von Heilmitteln, insbesondere von Organpraparaten. 
(Fortschr. Therapie 7 . 737— 42. 25/12. 1931. Wien.) W a d e h n .

Viktor Fischl, Periodisches System und Chemotkerapie. Vf. gibt eine Zusammen- 
stellung der Elemente m it chemotherapeut. Wrkg. unter Berucksichtigung ihrer Stellung 
im period. System u. ihrer physikal. Eigg. Chemotherapeut. wirkende Elemente finden 
sich yorzugsweise imter den Schwermetallen u. unter den Elementen, welche in allo- 
tropen Modifikationen aufzutreten yermógen. Uber gesetzrnaBige Bczieliungen zwischen 
Konst. u. Wrkg. laBt sich allgemein Gultiges bei Betrachtung des Gesamtgebietes 
nicht sagen. (Ztschr. angew. Chem. 44. 932—33. 28/11. 1931. Berlin, S c h e r in g - 
K a h l b a t jm  A.-G.) G a n z l in .

Rene Hazard und Lise Wurmser, Magnesiumwirlcung au f die Sympathikus- 
erregbarkeil. ilIgCU, dio elektr. Erregbarkeit sympath. Nerven wenig beriihrend, 
steigert die Wrkg. des Adrenalins. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 944—46. 11/12. 1931. 
Paris, Fac. do Med. Lab. de pharmac.) OPPENHEIMER.

D. Danielopolu und I. Harcu, Einflufi des Benzols auf den sinocarotischen Reflex- 
tonus. Yerss. an doppelseitig yagotomierten Hunden. Der VerschluB der Carotis 
communis beiderseits erzeugt beim Hund, der reine Luft atm et, einen deutlichen 
pressor. Effekt. Beim Hunde, der mit Benzoldampfen getrankte L uft (2/3 Luft, 1/3 Ben- 
zoldampfe) atmet, bleibt der pressor. Effekt fast ganz aus. (Klin. Wchschr. 10. 2398. 
20/12. 1931.) W a d e h n .

Futoshi Sakuma, Bas Schicksal der Glyoxale im Tierkorper. Die Empfindlichkeit 
gegen Hydi-olyse durch Alkali u. durch Glyoxalase ist am groBten bei Methylglyoxal. 
Es folgen: Phenylglyoxal, Oxymeihylglyoxal, Glucoson. Am langsamsten wird Glyoxal 
hydrolysiert. — Die tódlichen Dosen pro kg Kaninchen stiegen von Glyoxal uber Methyl- 
glyoxal, Phenylglyozal, Glucoson bis zu Oxymethylglyoxal. — Im  Blut u. Harn wurde 
bei Kaninchen Zucker, Milchsaure u. Glyoxalgeh. bestimmt. Dabei zeigte sich, daB die 
rier substituierten Glyoxale nach 4 Stdn. noch in erlieblicher Monge unverandert im 
Blut zu finden waren. Meihyl- u. Phenylglyoxal waren nach 6 Stdn. yersehwunden, die 
beiden anderen nach 8 Stdn. noch nicht. Glucoscni wurde am langsamsten ausgesehieden. 
(Journ. Biochemistry 13. 423— 40. Juli 1931. Niigata, Med. School. Bioch. Dept.) F. Mli.

G. Stumpke, Uber willkurliche Sensibilisierung gegen chemisch definierte Stib- 
sianzen und Pflanzenstoffe beim Tier. Es gelang, Meerschweinchen m it Extrakten 
von Primeln, Chrysanthemen, Tulpen, Jaśmin, Kakteen, Schafgarbe, ferner mit 
Terpentin u. Crotonol — Stoffe, gegen die die Tiere vorher nicht iiberempfindlich waren — 
zu sensibilisieren. Mit HgCL, J-Tinktur, Sahar san, Nora-surol u. Extrakten von Alpen- 
veilchen, Fuchsien, Flieder u. a. m. blieben typ. Uberempfindlichkeitsrkk. aus. (Klin. 
Wchschr. 11. 58—61. 9/1.1932. Hannoyer, Stadtkrhs. I I . Derm. Abt.) Op p e n h e i m e r .

Ernst F. Goldschmidt und s. C. Harvey, Avertinnarkosen. Referat uber die 
nordamerikanische Literatur und eigene Erfahrungen (mit vergleichenden Herzfrequenz- 
studien). (Klin. Wchschr. 11. 23—26 u. 70—73. 9/1. 1932. NewHayen, Yale Uniy. 
School of Med. Chir. Abt.) OPPENHEIMER.

Curt MaaB, Erfahrungen mit Pemocton. Pernocton leistet guto Dienste bei der 
Schmerzausschaltung bei Geburten u. bei der Einleitung der Narkose. (Fortschr. 
Therapie 7. 759—60. 25/12. 1931. Ludwigshafen a. Rh., Stadt. Krankenh. Geburts- 
hilfl.-gynakol. Abt.) WADEHN.

R. Vacher-Collomb, Verwendung des Pyramidondiallylbarbiturats fiir die Narkose 
der kleinen Laboratoriumstiere. 0,2 ccm Cibalgin pro 100 g Meerschweinchen bewirkt 
eine fiir viele physiolog. MaBnahmen ausreiehende Narkose. (Compt. rend. Soc. Biol. 
108.981—82. 11/12.1931. Marseille, Fac. de med. Labor. de ph}Tsiol.) Opp.
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P. D. Lamson, E. L. Caldwell, H. W. Brown und C. B.Ward, Hexylresorcin 
zur Behandlung der menscklichen Ascariasis. (Amer. Journ. Hygiene 13. 568—75. 1931. 
Va n d e r b i l t  Univ., School of Med.) R e u t e r .

Fernand Mercier, l i  ber die experimentelle Herzgefafiwirkung des Papaierins. 
Die Papaverin-Wrkg. ist keine reine muskulare. Yerss. m it gleichzeitiger Einw. von 
Atropin oder Yohimbin fiihren zu dem SchluC, daC Papaverin auch am vegetativen 
Nervensystem angreift. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 977—80. 11/12. 1931. MarseUle, 
Fac. de med. Labor. de pliarmacodyn.) OPPENHEIMER.

Michio Kasahara und Ryohei Niizu, Tierezperimentelle Untersuchungen der 
intraspinalen Injektion von Lobelin-Ingelheim. Intraspinal injiziertes Lobelin wirkt 
direkt auf das Atemzentrum; es beeinfluCt die Atmung beim Kaninchen giinstig u. 
wirkt blutdrucksenkend. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 206— 11. 18/12. 1931. Osaka, 
Univ. Kinder-Klin.) W a d e h n .

Heinz Press, Ober die Wirkung des Sympatols au f Bluldruck und Puls an Nor- 
imlen, Hypolonikem und Asłhenikcm bei korperlićher Arbeit. Dem Sympatol kommt 
zur Bekampfung der Leistungsschwache bei Hypotonie u. Asthenie keine wesentlichen 
Bedeutung zu. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 66—74. 18/12. 1931. Kónigsberg, Med. 
Univ. Poliklin.) W a d e h n .

Gr. W. Paradę, Die Bekampfung der Kohlensdurevergiftung. Besprcchung der 
MaCnahmen zur Verhiitung von C02-Vcrgiftungsunfallen im Bergwerk u. zur Wieder- 
bclebung Yerungluckter. (Fortselir. Therapie 7. 747—53. 25/12. 1931. Brcslau, Med. 
Univ.-Klin.) WADEHN.

Justus C. Ward, Thalliumuergiftuiuj bei Zuguógeln. Mit Tl vcrsetzte Gersto 
wird ais Schadlingsbekampfungsmittel in U.S.A. standig mehr verwendet. Gefahr 
fiir die Vogelzucht. Tódliche Dosis von TLSO* peroral bei Enten 50 mg/kg. (Journ. 
Amer. pharmac. Assoc. 20. 1272—76. Dez. 1931.) O p p e n h e i m e r .

Maurice Villaret, Ivan Bertrand, L. Justin-Besanęon und Roger Even, Die 
Cirrtwsen nach Koballzufuhr. Studium der histolog. Leberveranderungen nach chroń. 
Vergiftung mit Co-Acetat. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 956—97. 11/12. 1931.) Op p .

Raymond-Hamet, Ezperimentelle Demonstration der durch Yohimbin bewirkten 
Umkelir der gcfiipzusaminenziehenden Adrenalinwirkung. (Vgl. auch C. 1931. II . 3015.) 
(Compt. rend. Soc. Biol. 108. 963— 65. 11/12. 1931.) O p p e n h e i m e r .

I. Banga, L. Schneider und A. Szent-Gyorgyi, Ober die Bedeutung der Milcli- 
saure fiir  die Atmung des zerkleinerten Herzmuskelgewebes. Die Hemmung der Atmung 
von feinzerriebenem Schweineherzen durch Monojodessigsaure ist von der Ggw. von 
Milchsaure unabhangig, was im Gegensatz zu Messungen steht, die K r e b s  (C. 1931.
I I .  1149) an iiberlebendem Hirn, Hoden u. Tumor u. M e y e r h o f  u . B o y l a n d  (C. 1931.
II . 2897) am Muskel ausgefiihrt haben. (Biochem. Ztschr. 240. 478—79. 12/10. 1931. 
Szeged, Univ.) _________________  K r e b s .

Ju an  Saidman, Los rayos u ltrario lados en terapeutica. Barcelona: Salvat 1931. (740 +  4  S.)
4°. 42 pesetas: tela  46.

Knud Secher, T raitem ent de la  tuberculoso par la sanocrvsine. Kopcnhagen: L erin  & Munks- 
gaard  1932. (110 S.) 5.00.

F. Pliarmazie. Desmfektion.
H. Schwarz, Kaliumpermanganat. Kurze Hinweise auf kosmet. u. pharmazeut. 

Anwendung des I0 1 n 0 4. (Seifensieder-Ztg. 58. 799—800. 26/11. 1931.) S c h o n f e l d .
Josef Augustin, Kolloidkaolin. Besprcchung der kosmet. Eigg. des Kolloid- 

kaolins. (Seifensieder-Ztg. 58. 813—14. 3/12. 1931.) Sc h o n f e l d .
— , Spezialitdten und Oeheimmittel. Antikokytin  (N agelste in ) (C h e m .-P h a rm . 

L a b .  Ń a g e l s t e i n ,  M an n h e im ): E x tr .  V aler. desod . sicc. 2,40 g ;  V alerian . am m on. 
2,00 g ; E x tr .  Po lyg . flu id . 1,25 g ; E x tr .  G rindel. flu id . 1,25 g ; K B r  2,25 g, Chloral- 
h y d ra t  2,25 g ; S irup . R u b . Id . c. aq . a d  ISO g ( =  150 ccm ). G egen K cu ch h u sten - 
an fa lle  u. B ro nch itis . — Antizestot forte ( K a r l  K r a e m e r ,  CHEM.-PHARM. F a b r i k a t e ,  
K o ln -D eu tz ): F I. a u s  Ol. R iein i, E x tr .  F ilic is  m aris , , ,M e th y liso p ro p h y lp h .“  u . a th .  O len. 
G egen B an d w u rm er. —  Antizestot simplex (H e rst. d e rs .): F I. au s  Ol. R icin i, „M ethy l- 
iso p ro p h y lp h .“ u . a th . O len. Gegen Spul- u . M adenw urm er. —  Bidełal (D r .  A l b e r t  
B e r n a r d  N a c h f ., B erlin  SW 19): L sg. von  N a H C 0 3 u. B o ra x  in  S e ifensp iritu s u. A . 
Sp iilm itte l f iir  F ra u e n . —  Biochemische Hormonkomplexe. O rig inal A sal ( A s a l - G e s .
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F. M e t a l l s a l z ,  T h e r a p i e  M. b . H., Berlin NO 18). Tabletten in Pappsteckschachteln. 
G r u p p e  I  ( O r g a n m i t t e l ) :  Blasenmiłtel: Kai. sulf., Cale. phos., Natr. plios., 
Silicea, Hypophyse, Suprarenin. Darmmittel: Ferr. u. Natr. phos., Natr. sulf., Hypo- 
physe, Pankreas. Herzmittd: Ferr., Kai. u. Magn. phos. CaF2, KBr, Epiphyse, Hypo
physe. Lebermiiłd: Magn. phos., Natr. sulf., CaC03, Pankreas. Lungenmitłel: Ferr. 
u. Cale. phos., Silicea, CaP2, Leber. Magenmitiel I:  Magn. u. Cale. phos., NaCl, NaHC03, 
Pankreas. MagenmiUd II-. Kai. phos., NaCl, CaF2, CaC03, Pankreas. Nierenmittel: 
Silicea, Ca phos., NaCl, CaC03, Hypophyse, Pankreas. G r u p p e  I I ( N e r v e n m i t t e l )  
Nerwnrnittel: Magn. u. Kai. phos., CaS04, MgS04, K J, Testis, Ovarium. Krampfmittd-. 
Ferr. u. Magn. phos., Kai. arsenie., KBr, Hypophyse. Asthmamittel: CaF2, CaCl2, 
NaCl, Hypophyse, Epiphyse, Suprarenin. FunklionsmiUd: Magn. u. Kai. phos., CaF2, 
Kai. arsen., MgS04, Testis. G r u p p e  I I I  ( S t o f f w e c h s e l m i t t e l ) :  Fettsucht- 
mittd: Natr. sulf., NaHC03, K J, KBr, Epiphyse, Thyreoidea. Kropfmiild: Cale. phos., 
Natr. sulf., K J , Sulf. colloid., Thyreoidea, Leber. Oichtmitlel: Magn. u. Natr. phos., 
Cale. sulf., CaF2, NaHC03, K J, Pankreas, Suprarenin. Diabdesniillel: Kai. phos., 
N atr. sulf., NaHC03, K J, Pankreas. G r u p p e  IV ( E r g a n z u n g s m i t t e l ) :  
Blutniittd : Ferr. u. Cale. phos., Kai. arsenie., MnS04, Milz, Leber. Blutstillmiltel: 
Ferr. phos., Cale. sulf., Cale. phos., CaC03, Suprarenin. Drusenmittel: Silicea, CaF„, 
Kai. alum. sulf., NaHC03, LiCl, Epiphyse. Fiebermittel: Ferr. u. Kai. phos., KCI, 
Epiphyse. Oeschwulńmittd-. Silicea, Natr. phos., MnS0.„ Methylenblau, Milz. Haut- 
mittel: Silicea, KC1, CaS04, Na2S04, Kai. arsenie., Epiphyse, CaC03. Knochenmittd: 
Cale. phos., NaCl, CaF2, Magn. phos., K J, Milz. Sdileimliautviiitel-. Ferr. phos., Silicea, 
KC1, Na2S04, K 2S 04, K J, Suprarenin, Epiphyse. Steinmtitd: Natr. u. Magn. phos., 
CaC03, LiCl, Hypophyse. EiłermiUd: Silicea, KC1, Kai. n. Natr. phos., Milz, Pankreas. 
Gefdfhniltel: Ferr. phos., Na2S 04, CaF2, K J, Suprarenin. Wurmmittd: NaCl, N atr. 
phos., CaC03. Entgiftungsmiłtel: KCI, K 2S 04, Kai. phos., Alaun, Natr. phos., M nS04, 
K J , Milz. Erkaltungsmitłd-. KCI, Cale. phos., Kai. arsenie., MnS04, K J, Hypophyse. 
Rheumamittel: Ferr. u. Cale. phos., CaS04, NaHC03, LiCl, Suprarenin. Frauenmiltd: 
Magn. u. Cale. phos., CaS04, CaF2, MnS04, Alaun, Ovarium. Angaben iiber die Potenzen 
der biochem. Salze liegen nicht vor. Suprarenin: D 6—D 10; Thyreoidea: D 8, Kai. 
arsen.: D 12. — Bromo-Valerianat (C hem .-pharji. L a b o r .  N a g e ls te in ,  Mami- 
heim): Rotbraune Fl. aus Extr. Valerian. desod. siccum 4,0; Acid. valerian. 1,0; Amm. 
carb. 2,5; SrBr, 4,0; Sir. Aurant. cort. c. aq. ad 180 g ( =  150 ecm). Nervenheilmittel 
bei Epilepsie, Chorea, Dysmenorrhoe, bei Erregungszustanden usw. — Bronchamin- 
Tabldten ( B r o n c h a m in - G e s . ,  Wiesbaden): Infus. Ipecac. compos. sicc., auf 2%  Alka- 
loide eingestellt unter Zusatz von Ammon. carb., Natr. bic., 01. anis., Cod. pur. 0,015 
auf 25 Tabletten. Expectorans bei Bronehitis, Laryngitis, Hustenreiz usw. — Casumcn 
( I n t e r n a t i o n a l e  M i l c h - I n d u s t r i e  F. F. W i l l y  S t i e l e r ,  Berlin W 35): Pulver- 
fórmiges MilcheiweiB. — Cutana-Bad ( T r a n s k u t a n - G .  M. B. H., Berlin SO 36): 
Solekonzentrato natiirlicher Heiląuellen, ath. Ole u. fluorescierendcr Zusatz. „Er- 
frischendes Regenerationsbad". — Dazel (Dr. B e r n h a r d  V il l i n g e r ,  Freiburg i. Br.): 
Stark desinfizierende „hochmol. organ. Au-Verb. sulfosaurer Bzl.-Deriw .“ in folgenden 
Zubereitungen: Dazet-F-Łosung zur Verhutung u. Heilung von Infektionen bei allen 
frischen Wunden; innerlieh gegen Darmkatarrhe usw.; Dazet-K-Losung zur Desinfektion 
seroser Hohlen, besonders der Blase usw., Dazd-Salbe in Tuben gegen infizierte eiternde 
u. frische Wunden, Furunkeln, Brustdrusenentziindung, Erysipel usw.; Dazeł-Puder: 
Wund- u. Streupuder bei Intertrigo, Impetigo, Prurigo usw. — Deka-Tee ( F r i e d r i c h -  
APOTIIEKE, Berlin O 112): Fol. Mate, Eąuiset., Herb. Adonid., Fucus, Tart. natronat., 
Fol. Senn., Thea nigra. Gegen Fettleibigkeit. — Dolit-Spiritus (P. S c h e i b n e r ,  
Oetzsch-Slarkkleeberg): Fichtennadelol, Rosmarin-, Eucalyptus- u. Senfol, Campher, 
J , Spanisch. Pfeffer, Chlf., Salmiak, Seifenspiritus. Zum Einreiben bei Rheuma, 
Gicht usw. — Dolonjiel: Neuer Name fur Dolorgit (C. 1930. I. 3696). — Exflussin- 
Tabletten (V a le n ta -W e rk e  A po th . E u g e n  J a e g e r ,  Koln-Miilheim): Organ. Kalk- 
doppelverb., Chrysophansaure, Pflanzenstoffe n. Aromatiea. Gegen Ausfliisse, spezielle 
konstitutionelle bedingte; mindestens 2—3 Monate lang zu geben. — Fineural (Dr. 
O e h re n  u. Co., Berlin SW 61) (C. 1931.1. 2230): Neue Zus.: Bromisoyalerianylurea 0,2; 
Pyr. dimethylaminophenyldimethyl. 0,2; Cod. phos. 0,005; Extr. Belladonn. 0,01. — 
Orippex-Table(łen (C arm ol-F abrIK  RhEINSBERG, Mark): Phenacetin, Dimethyl- 
aminoantipyrin u. Acid. acetylosalicylie. Gegen rheumat. Erkrankungen usw. — 
Histoneon (M u n c h e n e r P h a rm a z e u t.  F a b r .,  Miinchen 25): WeiBe Dragees aus 
Eisen, Chinin, Arsen, Si, Ca, Erdalkalimetallen usw. zur Krebsbehandlung. — Immer-
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f r o h - T a b lc t l e n  ( I m m e r f r o h - G e s . ,  N iim b e rg ): B rau n e  P a s tille n  au s  f r i s o h e n  
K olan iissen , M ate  u . L ec ith in ; ohne C offeinzusatz. B elobungsm itte l. —  I n d i s c h e s  
K r a u te r p u lv e r  ( E r n s t  H i l b e r t ,  L eipzig  N  26): „A lip . c a l.“ , C innam . cey lan ., P ip . 
cubeb ., C ureum a Z edoar., Macis, M yrist. „ n u o m .“ , C ari. a rom ., Arno. p a rad ., Cass. sen., 
Z ing. off., P im p . a n ., R osm . off., G lyc. g la b r .;  P im p . s a x . ; R u t. g ra v ., A cor. calam ., 
A rtem is, a b s . ; M enth . c risp ., C ar. c arv i. u . Z ucker. Gegen E rk ran k u n g e n  d e r  A tm ungs- 
wege, des L u n gensystem s u . d e r Y erdauungsorgane  usw . —  I n h a lo l  (D r. A u g u s t  
H a s s e n c a m p ,  F re ib u rg  i. B r .) : F l., n a ch  A ngabe  M iscliung v o n  13 versch iedenen  a th . 
Olen. In b a la tio n sm itte l  bei A sth m a, T uberku lose  usw . —  J o d -E u b io s e -T a b le i le n  
( H e i n r .  S c h w e i t z e r ,  C h em . F a b r . ,  A lto n a-K le in flo ttb ek ) e n th a lte n  je  S tiick  0,1 g J  
in  V erb . m it H am oglob in  u . Ca. D as J  w ird  lan g sam  ab g esp alten . Gegen A rterio - 
sclerose, A s th m a , G elenkaffek tionen , S yphilis u . a . J -In d ic a tio n e n . —  J o d o s a le s t  
(A p o th .  E d .  R a v e ,  Chem.-PIIABM . L a b . ,  D o rtm u n d -B erg h o fen ): F a s t  farb lose  F l. 
au s  l ° /0 J ,  geb u n d en  a is „ Jo d s tic k s to ff“ , ca. 1 %  A cid. sa licy l., ca. 3°/o C am pher, 
je  ca. 0,5°/o M enthol, Ol. R o sm arin ., Ol. G au lth e r. a r t i f .;  fe rn e r A ., S eifensp iritus u. 
L iqu . am m on. c au s t. E in re ib u n g  bei R h eu m a tism u s usw . —  J o d o - V a le r ia n a ł  (C hem .- 
PHARM. L a b . NAGELSTEIN, M annheim ): E x tr .  V alerlan . siccum  desodor. 4 ,0 ; Acid. 
v a le rian . 1,0; A m m on. carb . 2 ,5 ; K J  6 ,0 ; S ir. A u ra n t. c o r t. c. aq . a d  150 g  ( =  125 ccm ). 
Gegen A sth m a , besonders nervóses u . a u f  a rte rio sc le ro t. B asis beruhendes. —  K o la -  
R i e d u s a l - T a b le t t m  ( D ia k o la n )  (A p o ti i .  C a r l  M u l l e r ,  G oppingen, W ttb g .) :  P a s tillen  
a u s  E x tr .  Colae, E laeo sacch aru m  M enth . p ip . oder C itri e t  A u ran tii. B elebungsm itte l. —  
L e c iv a l - P i l l e n  ( F r i e d r i c h - A p o t h e k e ,  G . G e r l a c h ,  B erlin  O 112): D rag ierte  P illen  
au s H am oglobin , L ec ith in , w irksam en  B e stan d te ilen  des B a ld rian s, g lycerinphosphor- 
sau rem  Ca u. M enthol. B ei Schlaflosigkeit, B lu ta rm u t usw . —  L i ł h i s a l  ( F a b r .  c h e m .-  
p h a r m .  P r a p p .  G. m. b . H ., A p o th .  K u t t n e r  u. S t a r k ę ,  B erlin  SW  29): K om bi- 
n a tio n sp ro d . au s C itra tcn , T a r tra te n  u . S u lfa ten  m it  L ith . c itricum , H ex am e th y len - 
te tra m in  u. P ip e raz in . chin ie. G egen G ich t, H y p e ra c id ita t, D iab etes  usw . —  O e k o n o n  
( F r a n c i i e l l  u. Co., H a m b u rg  23): W irksam e K o m p o n en to : Cod. phosph . 0 ,01; P h en - 
a ce tin  0 ,25; A cid. ace ty losa licy l. 0,25. V e rtrag lich k e itsk o m p o n en te : M agn. p e ro x y d a t. 
0,025; P ap av crin . hy d ro ch lo r. 0,001 g. Gegen N euralg ien , D ysm enorrhoe  usw . —  O rb is-  
S to p fs c h o k o la .d e  ( O r b i s - W e r k e  A .-G ., B raunschw eig ): E n th i i lt  je  T eilstiickchcn
0,02 V erto fo rm  a is ad s trin g ie ren d es D arm desinficiens u. 0,08 B olus a lb a . —  P a c y l  
(C. 1927. I I .  1592) w ird  je tz t  a u ch  in  A m pullen  geliefert. —  P e n e lr in e  D r .  L i n k a  
(A lle in v ertrieb : S t r a u s s - A p o t h e k e ,  B erlin  C 2): D unkelg riine  F l. in  S tiftflaschchen .
D . 1 ,025; K p . 154°. „Z e lln a rco ticu m  zu r biolog. D esin fek tion  d e r lebenden  G ew ebe“ , 
d e k la r ie r t ais D im eth y la th y lp y rro liso th io cy a n sa u re -E ste r“ . G egen H erpes zo ster u. 
progen italis , E kzem e, Sycosis, K re b s  usw . —  P e r h y p n o x  ( V a l e n t a - L a b . ,  Kóln-M iil- 
heim ): M an g e lh aft d ek la rie rte s  G em enge aus n a h e  v e rw an d ten  B a rb itu rs iiu re d c riw . 
u. „C o ffe in d eriv v .“ Schm erzstillendes S ch lafm itte l. —  P o r c u l in e  (C hem . F a b r .  
, , B a v a r i a “ , W u rzb u rg ): „C om p. Salicyl. 4 0 % , T am i. 2 0 % , P lv . h e rb . a ro m a t. 2 5% , 
A m yl. 1 5% . Gegen ch ro ń . D u rch falle  de r Saugschw eine (F erk els te rb en ), L aufer- 
schw eine u . K a lb er. —  P r i m u s s i n  (HEINRICH HENNIGSON, I n h .  W . GRUNDMANN, 
CHEM. F a b r . ,  B e rlin -L ich te rfe ld e ): S irup . T h y m . com pos., L iqu . A m m on. a n isa t. 
u . Suce. L iq u ir. G egen H u s te n  usw . —  R e c l ib a s i l y - T r o p fe n  (F . W lLH. R e c h ,  B erlin  
SW  29): hellgelbe F l. au s  S a lp e te r 0 ,5 ; A n tim o n  6 ,5 ; S  1,5; S a lm iak  1,6. Gegen T u b e r
kulose u. L u n g en k ran k h e it. —  R e c h l in  (H erst. de rs .): R h a b a rb c r , W ein ste in  u. K a lk  
prśip. 4 ,7 ; F e  u . Sb p ra p . 3 ,2 ; S 1,6 ; Schw efelól 20. D u n k e lro tb ra u n e  F l. gegen T u b e r
ku lose . — R e s y l  (C. 1931. I I .  1599) w ird  je tz t  ohne Codein fab riz ie rt. —  S a l id o n - T a b le t te n  
(C h e m .-p h a rm . F a b r .  A p o th .  L e o  K e m p e , M ainz): M an g e lh aft d ek la rie rte  K om - 
b in a tio n  von  A n tip y rc tic is  u . A nalgeticis m it P a s ta  G u aran a . Z u r Schm erzstillung , 
F ieb erh e rab se tzu n g  usw . —  S a lo p h o s p h in  (P h o s p h a t- T a b le t łe n ) ( H a g e d a ,  H andelsges. 
d tsch . A p o th . A .-G ., B erlin  N W  21): N a H 2P 0 4. Z u r A bk iirzung  d e r R ekonvalescenz 
usw . —  S c h la f -  u .  N e r v e n te e  „ D r . S c l i i e f f e r “ ( N a t t e r m a n n  u. Cie., K ó ln -B rau n sfe ld ): 
F lo res S tocchados (d. s. F lo r. L av an d u lae , R ef.), F lo r. L av an d u lae , F lo r. A u ran tii, 
F lo r. E ricae , H u m u lu s  L upu lus. —  D r .  S c h o l l 's  M a s sa t /e -C r e m e  ( D e u t s c h e  S c h o l l -  
WERKE G. M. B. H ., B erlin  W  57) liieB fru h e r „ P e d ic o -F u /3 s a łb e “ . Zus. n ic h t angegeben. 
G egen w unde  FuBe. —  S o la ? n in - A s th m a p u lv e r  ( P h a r m . L a b o r .  W a l t h e r  D o b b e l -  
MANN, D o rtm u n d -B a ro p ): A bgeteilte  P u lv e r  au s  „A lkalo iden  zw eier S o lanaceen“ 
(A tro p in g ru p p e) in  h o m oopath . V erreibung  D  4 2,0 ; P h en y lm e th y lam in o p ro p an o l 0 ,25; 
A n a lg e t. com p. 9,748. Gegen A sth m a  bronch ia le  u . nervosum . B ro n ch itis  sicca, sp ast. 
M igriinen. —  S u b -O e k o n o n  ( F r a n c h e l l  u . Co., H a m b u rg  23): W irksam e K o m p o n en tę :
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Phenacetin u. Acid. acetylosalioyl. ana 0,25; Vertraglichkeitskomponente: MgOa 0,025. 
Tabletten. Bei Grippe, Gicht usw. — Tebecesan-Tabletten (CHEM.-PHARM. L a b .  D. 
S t a d t a p o t h .  in  Sehurgast, O.-S.): Ca-Si-P-Praparat m it 0,03 m g  As. Gegen Er- 
kranknngen der A tm ungsorgane, besonders T uberkulose . — Tephralyt (JoSEF T e i f e l ,  
Kóln-KIettenberg): Lsg. von „biolog. Nahrsalzen“ aus Pflanzenasehen. — Thalmann’s 
Radium-Quellm-Auszug (S. T h a l m a n n ,  Frankfurt a. M.) wird au s  der Heidelberger 
Radiumąuelle bereitet (18' 10-7 mg R a im Liter). In  fl. u. fester Form. — Tophimalin 
„Dr. R . J u s tg “  ( E d u a r d  J u n g ,  Heiligenhaus, Bez. Dusseldorf): Salbe in Tuben aus 
Phenylchinolincarbonsaure, s tea rin sau rem  Alkali, Campher, Ol. Pini silv., Melissyl- 
alkokol. Gegen Rłieuma, Ischias usw. zum Einmassieren. — Trachiform-Tabletten 
( F a b r .  c h e m .-p h a rm . P r a p p .  G. m. b . H., A p o t i i .  K u t t n e r  u. S t a r k ę ,  Berlin 
SW 29): Menthol, Anaesthesin Hoechst, Borax u. Paraform. Gegen Pharyng- u. 
Laryngitis usw. -— Ungt. Arthrex ( S a g i t t a - W e r k  G. m. b . H., Miinchen SW 2): 
Borneolsalicylat, Salicylsauremonoglycolester, Menthol, 01. Sinapis, Campher. Zum 
Einmassieren bei Rheumatismus usw. — TJngt. Coste ( A p o t h e k e  in Rankau, Kreis 
Nimptsch): Salbe in Blechdose aus Wachs, Lebertran, Ricinusol u. Eucalyptusol. 
Gegen Uleera, Furunkel, Fleehten usw. — Uviol-Heilsalbe. ( S o l l u x - V e r l a g ,  H anau): 
ZnO, Bolus alba, Adeps Lanao c. aqua, Yaselin. flav. amer., Extr. ipse parat. ex Oleo 
Jecoris Aselli chlorat. In  Tuben. Bei Lichtverbrennungen infolge tJberdosierung, 
besonders Hohensonnc, bei Unterschenkelgesekwuren usw. — Valilexan (Dr. F . L u s t i g ,  
S t a d t - A p o t h e k e ,  Oppeln): Br-Salze u . wirksame Bestandteile des Baldrians. N er- 
v in u m . — Vermachinis-Augenwasser ( K r a n z e l m a r k t - A p o t h . ,  StEGFRlED F i n k ,  
Breslau): Augenwasser auf Basis von ZnS04, Camphor. trit., Nihil. alb. u. Tutia praep. 
( =  ZnO). Gegen Augenschwśiehe u. -entzilndung. — Vivosphin: Hier s ta tt Viphosphin 
(C. 1931. II. 3637). — Vutox (C h esi. W e r k e ,  v o rm . H. u. E. A l b e r t ,  Wiesbaden- 
Biebrich): Glycerin; 0,75% Menthol, Vuzinotoxin 1: 80 000; Benzoesaure 2:1000. 
Zum Eintraufeln in Nasenlocher oder Rachen gegen Schnupfen, Kehlkopfkatarrh 
uswf. Bactericid gegen Staphylo-, Strepto- u. Meningokokken sowie Diphtheriebazillen. 
(Apoth.-Ztg. 46. Nr. 90. Beilage „Neue Arzneimittel ete.“ Heft 10. Lfg. 3. 51—66. 
1931.) H a r m s .

H. Schwarz, Die Haarpflege mit Fełlen. Vorschriften. (Seifensieder-Ztg. 58- 
814. 3/12. 1931.) S c h o n f e l d .

Erich Walter, Schaumpoon und Trockenschaumpoon. Unterschiede, Bestand
teile u. Herst. (Dtsch. Parfumerieztg. 17. 480—82. 10/11. 1931.) E l l m e r .

— , Dauertoellenpraparate. Vorschriften. (Dtsch. Parfumerieztg. 17. 504—05. 
25/11. 1931.) E l l m e r .

Sharit Chemical Co. Inc., ubert. von: George Sergius Shahovskoy, New York, 
V. St. A., Heilmitlel aus Adrenalin. Man lost in 11 W. 0,666 g Adrenalin, femer 20 g 
FeCl3 in 11 dest. W., vermischt gleiche Voll. der Lsgg., wobei Griinfarbung eintritt. 
Man erwarmt bis auf 70°, halt x/, Stde. auf dieser Temp. u. fiillt in Ampullen. Das Prod. 
kann zur Behandlung maligner Tumoren benutzt werden. (E. P. 358610 vom 17/7.
1930, Auszug verdff. 5/11. 1931. A. Prior. 17/7. 1929.) A l t p e t e r .

E. Merck, Darmstadt, Hcrstellung von anlirachitisch wirkenden Praparalen, dad. 
gek , dafi Ergosterin (I) oder dessen Lsgg. so lange bestrahlt werden, bis das I  eine chem. 
nachweisbare Umwandlung erfahren hat, z. B. durch Digitonin (II) nicht mehr fallbar 
ist. — Hierzu vgł. E . P. 283 557; C. 1928. II . 2488. Nachzutragen is t folgendes: Man 
bestrahlt eine Lsg. von 100 g I in 50 1 A., bis eine Probe m it einer l% ig. Lsg. von II 
nur mehr eine gcringc Fallung gibt. Dann wird auf l 1/21 eingedampft; beim Erkalten 
lo-ystallisicrcn etwa 10% unverandertes I  aus. Hierauf dampft man zur Trockne, 
wobei das Yitamin D  ais harziges Prod. erhalten w^ird; wahrend des Eindampfens setzt 
man zweckmaGig ein Ol zu, dam it die volle Wrkg. des Vitamins erhalten bleibt. (Oe. P. 
125 486 vom 5/2. 1927, ausg. 25/11.1931. D. Prior. 14/1. 1927.) A l t p e t e r .

H. Th. Bohme A.-Gr., Chcmnitz, Netz-, Durch-feuchlungs-. Schaum- undDispersions- 
millel. Das zur Herst. von Salben, Kremen u. dgl. geeignete Mittel besteht aus den 
Sulfurierungsprodd. eines zwoi- oder mehrwertigen aliphat. Alkohols m it mehr ais 
10 C-Atomen im Mol., die den iiblichen Grundlagen zugesetzt w'erden. (E. P. 357 650 
vom 20/5. 1930, ausg. 22/10. 1931. D. Prior. 10/7. 1929.) S c h u t z .

Henry James Wilson und William Ernest Martin, Southport, Austr., AnaestUe- 
lictim, besonders fiir zahnarztliche Zwecke. Das Mittel besteht aus einer Lsg. von 10%
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Gampher, 30% Phenol, 30% OHCl3 u. 20% CH3-GO-GH3 u. 10% Amylacctat. (Aust. P. 
12/1931 vom 2/1. 1931, ausg. 2/7. 1931.) S ch u tz .

Henri Baland, Frankreich, Herslellung pulverformiger oder fester geprepter Sloffe. 
Um konservierende, antisept. oder farbende Stoffe in den fcsten Zustand zu uberfiihren, 
werden sie m it 1. Alkalisilieaten gemisclit. (F. P. 698 543 vom 18/6. 1930, ausg. 31/1. 
1931. Belg. Prior. 22/6. 1929.) H o r n .

Paul H. Todll, ICalamazoo, Michigan, Seife mit Ke.imc. lótenden Eigenschaflen. 
Dio Seife enthiilt 1—15% Kresol u. 0,25—3%  Quecksilberchlorid. (A. P. 1835101 
Tom 25/5. 1927, ausg. 8/12. 1931.) E n g b r o f f .

Akt.-Ges. Chemischer Werte, Berlin, D e s in fe k t io n s ló s u n g e n .  Zu Lsgg. von Basen 
oder Sauren, dereń Konzz. zwisehen 1/so- u. 1/s-n. liegen, wird NaCl in Konzz. von mehr 
ais 0,85% bis %-n. oder dio aquivalente iMonge von KG1, CaCl.,, NaHC03 o. dgl., oder 
ein Gemisch dieser Salzlsgg. zugefiigt. Die Erzeugnisse haben stark keimtotende Wrkg., 
okne die Haut, Instrumonte u. dgl. zu schadigen. (Oe. P. 125 415 vom 10/7. 1930, 
ausg. 10/11. 1931. D. Prior. 26/7. 1929.) K u h l i n c .

John W. Cooper and others, A textbook of pliarmaeognosy. (pt. 1-Practical). New York:
Pitman 1931. (308 S.) 8°. $ 3.—.

G. Analyse. Laboratorium.
Harold P. Knauss, Eine Anordnung zur Regulierung der Gasslromung in  ein 

Vakuumsyslem. Bei App., die Anwendung von Gummischlauchen erlauben, wird dic 
Gasstrómung durch einen Druckschlauch reguliert, in den oin D raht eingefiihrfc wurde. 
Einstellen der Stromung durch mehr oder weniger starkes Zusammenpressen des 
Sehlauches. (Rev. scient. 2. 750. Nov. 1931. Columbus, Ohio State Univ.) S k a l ik s .

Herman C. Ramsperger, Ein fettfreies und chemisch inertes Ventil fiir liolie Vakwi. 
Das Ventil enthiilt eine Gaszufiihrungs- bzw. Abfiihrungsrdhre aus Pyrexglas, dio 
durch einen mechan. beweglichen Stopfen aus geschm. AgCl verschlossen wird. Aus- 
fiihrliche Anleitung zur Herst., Zeichnungen. — Kurzer Hinweis auf die zweckmiiBige 
Vorwendung von geschm. AgCl zur Herst. vakuumdichtcr Vorbb. zwisehen Glas u. 
Metali (Ag), zwisehen verschicdenen Glassorten u. fiir die Einfiihrung dickcr D rahtc 
durch Glas. (Rcv. scient. 2. 738—49. Nov. 1931. Pasadena, California Inst. of 
Technology.) _ Sk a l ik k .

John L. Wilson, E in fełtfreier Halin. Es wird ein Hg-Halm beschrieben, der zur 
Einfiihrung kloinor Gasmengen in ein Rk.-System bei niedrigen Drucken (<  1 mm Hg) 
geeignet ist. (Journ. physical Chem. 35. 3353. Nor. 1931.) Co h n .

J. Y. Yee und J. Reuter, E in  Diaphragmenrenlil. Vff. besekreiben ein Vcntil 
zur Regulierung von Gasstrómen yon wenigen Zehnteln eines Kubikzentimeters bis 
zu einigen Litcrn pro Minutę. Es besteht aus einer Glaskammer, in dio zwoi Capillar- 
roliren enden. Die eine der Capillarrohren kann durch eine Al-Membran mehr oder 
weniger fest verselilossen werden, wobei die Einstellung durch eino von auBen zu be- 
dienendo Schraube erfolgt. Fiir Gase, dio Al angreifen, wird eine Membran aus Glimmor 
cmpfohlcn. (Journ. Amer. chem. Soc. 53. 2645—46. Juli 1931. Washington, D. C., 
Fertilizor and Fixed Nitrogen Investigations Bureau of Chemistry and Soils.) D us.

Fritz Roth, Apparat zur Bestimmung geldster fliichtiger Lósungsmittel in  Wasser 
und anderen Fliissigkeiten. E in Łuftstrom wird in feiner Verteilung (Tonzello) durch 
10 1 der zu untersuchenden Fl. (entphenoltes W., Phenolatlauge) u. anschlieBend iiber 
ein Kugelrohr zu einem AbsorptionsgefaB m it akt. ICohle gelcitet. Nach ca. 3 bis
4 Stdn. wird das fliiehtige Lósungsm. (Bzl., Bzn. usw) aus der Kohle in ublieher Weiso 
ausgetrieben u. gemessen. (Gcsundheitsing. 54. 674. 7/11. 1931. Essen-Alten- 
cssen.) R. K. Mu l l e r .

W. E. Loomis, Melhode zur quanlitaliven Sichtbarmachung ostmtisclier Gleich- 
gewichte. (Plant. Physiol. 6. 365—67. 1931. Ames, Iowa, Iowa State Coli.) L i n s e r .

D. C. Broome und A. R. Thomas, Beslimmung der Viscositat von Teer, Pech und 
dhnlichen undurclisichtigen Stoffen. Vff. konstruicren ein Kugelfallviseosimeter fiir dio 
Unters. yon Pech u. anderer undurchsichtiger Substanzen. Der Ort der fallenden 
Stahlkugol wird dureh ihro Einw. auf einen elektromagnot. Schwingungskreis fest
gestellt. Messungen an Teer ergeben eine Abhitngigkeit der ,,Viscositat“ von dem 
Ivugeldurehmesser. Dagegen erweist sich die Viseositat von Petroleum u. von Bitumen 
ais unabhiingig vom Kugeldurchmesser. Dio Temp.-Abhiingigkeit der Yiscositat scheint
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imDoppellogarithmeudiagrammdurch eine Geradewiedergegeben zu werden. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 50. Transact. 424—28. 1931. Limmer & Trinidad Lake Asphalt Co.) E it z .

Karl-Emst Micke, Absolule Bestimmungen der Oberfldchenspannung von Flussig- 
keitm. Es werden fiir dio Verwendung von Stagonometer u. Stalagmometer Eich- 
formeln aufgestellt u. Nomogramme entworfen, um bei Unterss. von Flotationsreagenzien 
u. -triibon absol. Bestst. der Oberflachenspannung zu ermóglichen. (Metali u. Erz 28. 
651—55. 1/12. 1931. Berlin.) K u n o  W o l f .

Wilhelm Kraemer, Beitrdge zur Spektralanalyse mit Hilfe in  der Glasoptik zu- 
gdnglichem Gebiel liegender empfindlicher Linien. Vf. berichtet iiber die Verwendbarkeit 
eines von ihm gemeinsam m it don opt. Werken S e i b e r t  u. LEITZ-Wetzlar entwickelten 
lichtstarken Kleinspektrographen zu analyt. Zweeken. Es wird gezeigt, daB der neue 
App. in vielen Fiillen eine Quarzoptik entbehrlich macht. Zahlreiche, an yerschiedenen 
Edclstahlproben gewonnene MeBorgebnisse werden wiedergegeben u. den internatio- 
nalen Werten gegeniibergestellt. — Die zur Erkennung von Ca, Mg, Cu, Al, C, Si, Ti, 
Zr, Ni, Co, Cr, Mn, Mo, W, V, S, P  u. As geeigneten Linien werden angefiihrt. (Ztschr. 
Elektrochem.' 37. 862—74. Dez. 1931. GieBen.) K u t z e l n i g g .

— , Das Zeiss-Pulfrich-Photometer. Beschreibung u. Schilderung der Anwendungs- 
gebiete. (Dyer Calico Printer 56. 517—19. 13/11. 1931.) F r ie d e m a n n .

Friedrich L. Halin und Rudolf Klockmann, Die Bezeiclmung der Mafigrófien 
in  der polentiometrischen Analyse. VII. Mitt. zur Auswertbarkeit potentiometrischer 
Titrierungen. (V. vgl. C. 1930. II. 948.) Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse iiber 
die Auswertung potentiometr. Titrierungen wird eine Bezeichnungsweise fiir die MaB- 
groBen yorgesehlagen, welehc eine eindeutige Darst. der MeBorgebnisse u. der durch- 
zufiihrenden Berechnungen gestattet. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 157. 203—05. 
Nov. 1931.) Co h n .

Friedrich L. Hahn und Rudolf Klockmann, Die Ermittlung des Potential- 
gradienten potentiometrischer Titrationen bei Verwendung grofierer Reagenszusatze. VIII. 
J litt. zur Auswertbarkeit potentimnelrischer Titrationen. (VII. vgl. vorst. Ref.) Die 
friiher (vgl. V. C. 1930. II. 948) gezeigte Methode zur Erm ittlung des Richtungs- 
koeffizienten der Wendetangente einer Reagens-Potentialkurve wird dadurch yereinfacht, 
daB man gróBere Reagenszusiitzo verwendet u. die gemessenen Differenzenquotienten 
A u/A v ( Quotienten aus der maximalen Potentialanderung A u  bei bestimmtem 
Reagenszusatz A v) rechner. in den Differentialąuotienten (d e/d v)v = o verwandelt. 
Wie dureh Messungen an Pyridin, Phenol, Essigsdure, l-Athyltetrazolol-5-ol, 1-Phenyl- 
tetrazolol-5-ol, Omlsaure, Malonsaure, Bemsteinsaure, Weinsaure u. Phthalsaure gezeigt 
wird, liefert das Verf. in der Einzelmessung gute Nśiherungswertc fiir die Gleichgewickts- 
konstante der Titrier-Rk., bei einigen Wiederholungen genaue Werte, die m it den in 
der L iteratur angegebenen Daten befriedigend tibereinstimmen. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt, A 157. 206—08. Nov. 1931.) " Co h n .

Friedrich L. Hahn und Rudolf Klockmann, Die Bestimmung des Ausgleicli- 
potentials bei potentiometrischen Titrationen. E in Verfahren zur Ermittlung der Disso- 
ziationskonstanten mehrwertiger Sauren und Basen und des isoelektrischen Punktes von 
Ampholyten. IX . Mitt. zur Auswertbarkeit potentiometrischer Titrierungen. (VIII. vgl. 
vorst. Ref.) Es wird ein Verf. zur Best. des Ausgleichspotentials bei potentiometr. 
Titrationen angegeben. Aus diesem Wert, dem Ausgleichsvolumen (vgl. II. C. 1928.
I . 2848) u. dem Potentialgradienten (vgl. vorst. Ref.) lassen sich dureh eine einzige 
Titration das Aquivalentqewicht sowie die beiden Dissoziationskonstanłen einer 2-wertigen 
Saure oder Base oder eines Ampholyten ableiten. Die auf diese Weise aus den Messungen 
errechneten Werte fiir den isoclektr. Punkt u. die Einzelkonstanten der Ampholyten: 
Glykokoll, Leucin, p-, m- u. o-Aminobenzoesaure, p-Aminophenol, y-Oxychinolin stimmen 
gut m it den bekannten Daten iiberein. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 157. 209—12. 
Nov. 1931.) Co h n .

Piero Cella, Erliiuterung des Symbols. (Giorn. Biol. appl. Ind. chim. 1. 
30—38. 1931. Bologna, Univ.) K r u g e r .

J. Mika, Zur Mikrotitration der starken Sauren. (Mikroacidimetrische Studien. III.) 
(I. Vgl. C. 1931. II. 2359.) Vf. besehaftigt sich m it der zahlenmaBigen Best. des Wertes 
der Indicatorkorrektur. Beendet man die Titration einer starken Saure bei einem 
Titrieresponenten yon pn =  4,86, so bleibt ein Teil der Saure in nicht neutralisiertem 
Zustand. Dementsprechend wird der MaBfl.-Verbrauch geringer, folglich die Indieator- 
Korrektur positiy. Die GroBe dieser Koi'rektur bestimmt Vf. fur die von ihm vor- 
geschlagene MaBfl. (0,01-n. Ca(OH)2-Lsg., die 1-molar an CaCl2 ist), indem er m it einer



1 9 3 2 . I . Gr. A n a l y s e . LABORATORIUM. 9 7 7

0,01-n. HCl-Lsg. eine reine m-CaCl2-Lsg. bis zum Farbton einer gepufferten Vergleiclis- 
lsg. (0,05 m in bezug auf Citronensiiure u. 0,1 m in bezug auf Na2H P 0 4) titriert, u. 
zwar fiir die Methylrotindication. Die in Tabcllen wiedergegebenen Korrekturen sind 
von der Temp. prakt. unabhangig. Ihre GroBe betriigt etwa 0,51% des MaBfl.-Yer- 
brauehs. Aus dem Ganzen folgt ais Vorschrift fiir die Titration von starken Sauren: 
Etwa 1 cem der ungefiihr 0,05-n. Saure u. einige cem der Pufferlsg. werden in Titrations- 
gefaBen von 1,4 cm innerem Durchmesser m it je 0,05 cem einer 0,02°/oig. Methylrotlsg. 
yersehen. Nun titriert man die Probe unter łebhaftem Durchriihren m it einer 0,01-n. 
Ca(OH)2-Lsg., die gleichzeitig molar an CaCl2 ist. Die T itration ist beendet, wenn die 
Farben der beiden Lsgg., axial betraehtet, gleieh erschoinen. Bei der Berechnung wird 
der MaBfl.-Verbrauch durch die dem Titrationsendvol. entsprechendo positiye Indicator- 
korrektur richtiggestellt. (Ztschr. analyt. Chem. 86. 54—61.1931. Sopron, Ungarn.) D us.

Robert Janssens, Die Anwendung von Cerisulfat ais volumstrisches Oxydations- 
miltel. (Vgl. F u r m a n  u . W a l l a c e , C. 1930. II. 1255.) Eine vergleichende Unters. 
iiber die Brauehbarkeit der Cerimetrie in Gegenuberstellung zur Permanganat- u. Bi- 
chromatmethode. An Hand der Bestst. yon H 20 2, Fe, FeCN6" " , Sn” , T i" ' ergibt sich, 
dafi die Gleichgewichte sich potentiometr. m it Ćeri raselier ais m it Permanganat oder 
Bichromat einstellen. Die Potentialkurven yerlaufen etwas steiler. Der mit Permanganat 
oder m it Ceri bestimmte Potentialsprung ist fast derselbe, dagegen ergibt sich hierfiir 
ein grofier Unterschied m it Bichromat u. Ceri; die Cerimetrie ist potentiometr. der Bi- 
ehromatmethode vorzuziehen. In  allen untersuchten Fallen ist der Farbenumschlag 
des Indieators m it Cerisulfat am schiirfsten. (Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 13. 
257—70. 7/11. 1931. Gent, Univ.) . K u n o  W o l f .

F. T. Carson, Kontrolle der relativen Feuehtigkeit in  einem kleinen dbgesclilossenen 
Baum. Vf. beschreibt einen Hygrostaten, in dem die relative Feuehtigkeit auf stets 
gleichor Hohe erhalten wird, indem man im Hygrostaten eine FI. von bestimmtem 
Dampfdruck yerdunsten laBt. Hierzu eignen sich Lsgg. von H.2S 04, CaCl2 u. von Glyce- 
rin. Um Dampfdruck u. rclatiye Feuehtigkeit konstant zu erhalten, ist die Temp. im 
Hygrostaten u. der darin stehenden FI. auf móglichst gleiclimaBiger Hóhe zu halten. 
Das Hantieren im Hygrostaten ohne Óffnen desselben wird durch dichtsc.hlieBende 
Gummiarmel ermoglicht. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 18. 71—74. 29/10. 1931.) F r i e d .

Richard Brooke Smith und B. S. T. Friis, Tragbare Impingereinheit mit Motor- 
antrieb zur Bestimmung des Schwefeldiozyds. Querschnittszeichnung u. Beschreibung 
der Anlage, sowie ihrer Anwendung. Einzelheiten im Original. (Journ. ind. Hygiene 13. 
338—42. Dez. 1931. Boston, Mass., Lab.) G r o s z f e l d .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n is c h e  V e r b in d u n g e n .
Lothar Birckenbach und Josef Goubeau, Eine neue Melhode zur Bestimmung der 

Uberchlorsaure und Perchlorale. Zugleich XVI. Mitt. iiber Pseudolialogene. (XV. vgl. 
C. 1931. II. 2144.) Die bei der Analyse des CC13C104 (C. 1 9 3 1 .1 .1600) festgestellte Eig. 
der C104-Gruppe, bei Erhitzen mit konz. H2S 04 u. einem Oxydationsmittel quantitativ  
unter Bldg. von Cl2 (iiber C120 8 ?) zu zerfallen, wird zur allgemeinen quantitativen Best. 
von C104' yerwendet. Die Rk. wird ausgefiihrt in einem 200-ccm-Rundkolben m it ein- 
geschliffenem Waschflaschenkopf, dessen Ableitungsrohr durch Schliff in eine Peligot- 
yorlage eingofiihrt wird. Verd. Perchloratlsgg. werden zweckmiiBig zuerst eingedampft. 
Ais Oxydationsmittel bieten Bichromate (durch Absctzen unl. Sulfochromite) u. N itratc 
(durch Uberdest. yon H N 03) Nachteile, die Persulfaten nicht anhaften, P b 0 2 u. M n02 
wirken zu schwach. Es wird innerhalb ł/2 Stde. auf 200° erhitzt, in weiteren l 1/;, Stdn. 
ist bei 200° die Rk. beendet. Der zunachst langsame N2-Strom (1 Blase in 2—3 Sek.) 
wird gegen SchluB yerstarkt. Dic Vorlage wird m it 10°/oig. Na2S 03- u. 10°/oig. NaOH- 
Lsg. (1: 1) oder alkal. Arsenitlsg. beschickt. Die Cl'-Best. in der Absorptionslsg. erfolgt 
zweckmaBig potentiometr. mit AgN03. Vff. geben Beleganalysen u. zeigen, daB in 
Ggw. von Nitraten diese zugleich ais Oxydationsmittel dicnen kónnen u. die Ergebnisse 
nicht stóren. Cl', CI03' u. C104' kónnen nacheinander bestimmt werden durch Titration 
m it AgN03, Red. des C103', nochmalige Titration u. Ausfiihrung der beschriebenen Rk. 
nach Abtrennung des Nd. u. Eindampfen. Auch B r' u. J '  werden yor der Rk. entfernt. 
Es wird die Anwendung des Verf. zur C104'-Best. in Caliche beschrieben, wobei gc- 
sonderte Jodatbest. nicht erfordcrlich ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 203. 9—17. 
30/12. 1931. Clausthal, Bergakad., Chem. Inst.) R . K . Mu l l e r .

H. A. Bright und G. E. F. Lundell, Die Kohlenstoffbestimmung in  hochschwefel- 
haltigen Stahlen durch direkte Yerbrennung. Bei der direkten Verbrennungsmethode
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werden Sohwefeloxyde gebildet, die, fałls sie niclit entfernt werden, Fehler verursaclien. 
Die ublichen Absorptionsmittel fiir diesen Zweek wie auch einige erfolgyersprechende 
neue wurden geprtiffc. In irgendeiner Hinsieht yersagten bei der Best. m it Fe getrankter 
Asbest, Zn, P 20 5, P b 0 2, ein Gemisch von H2S 04 u. H2Cr04, wss. Lsgg. yon Cr03 u. 
troekene Chromato u. zur Probe zugesetzte Vcrbb. wie Pb30 4 oder Bleichromat. Emp- 
fehlenswert ist das Verf. yon H. E. SLOCUM, bei dem platiniertes Silicagel bei 440° 
zur Uberfiihrung von S 0 2 in S 0 3 u. m it Fe getrankter Asbest zur Entfernung des S 0 3 
angewandt werden. N ur muB man hierbei die Sicherheit haben, daB die Katalysator- 
menge u. die GroBe der Silicagelsaule geniigend groB sind, um alles S 0 2 zu oxydieren. 
Es wird dann eine Beschreibung der Absorptionsapparaturen gegeben, die beim 
B u k e a u  o f  St a n d a r d s  wie bei der J o n e s  & Ł a n g h l in  St e e l  Co. benutzt werden. 
(Burcau Standards Journ. Res. 5. 943—49. Washington.) W lLKE.

N. I. Matwejew, Trennung von Eisen und Thorium mitlels a-Nitroso-fi-iuiyhllwl. 
Es werden Verss. uber die ąuantitatiye Fallung von Fe-Salzen mittels a -Nitroso-fi-napli- 
thol in essigsaurer, alkoh. u. in alkal. Lsgg. mitgeteilt. Die giinstigsten Resultate wurden 
bei der Fallung in der Hitze in essigsaurer Lsg. erzielt. Zur Trennung des Fe yom Th 
wurde folgendes Verf. angewandt: Dio Fe u. Th enthaltende Lsg. wird bis zum Sieden 
crhitzt u. die essigsauro Lsg. des a-Nitroso-/?-naphthol hinzugefiigt, worauf man das 
ausgefalitc Fe-Salz auf dem Sandbade sich absitzen laBt. Nach dem Erkalten wird 
die Lsg. filtriert. Dor Nd. wird zur Fc-Best. yerwendet, wahrend im F iltra t das Th 
bestimmt werden kann. — Zur Trennung des Th yom Fe mittels Cupferron wird folgendes 
modifiziertes Verf. yorgeschlagen: 150 ccm der Fe, Th u. geniigende Mengen Wein- 
saure enthaltende Lsg. werden mittels NH3 schwach alkal. gemacht u. ein geringer tjber- 
schuB von farblosem (NH4)2S hinzugefiigt. Nach dem Absitzen wird das Eisensulfid 
abfiltriert u. m it (NH4)2S enthaltendem W. gewaschen. Zum F iltra t werden 5 ccm 
H 2S 04 hinzugefiigt u. das H 2S durch Kochen entfernt. Nach der Abkiihlung werden 
25 g NH4-Acetat hinzugefiigt, die Lsg. auf 400—500 ccm gebracht u. dio 5%ig. 
Cupferronlsg. im (jberschuB hinzugefiigt. Nach diesem Vcrf. gelingt es, das Th ąuanti- 
ta tiy  ais [C6H5(N 0)-N -0 ]4Th zu fallen. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4 . 275—82. 1931. 
Moskau, Inst. d. Nichteisenmetalle.) K l e v e r .

Ed. Tapp, Analyse von Neusilber oder Niclcelsilber. 1 g wird in 30 ccm H N 03 (1: 1) 
gel., auf 5 ccm eingedampft, 50 ccm H 20  hinzugefiigt, aufgekocht, wenn Sn vor- 
handen, abfiltriert, Nd. gegliiht u. ais SnO„ gewogen (Faktor 0,787). Im  F iltra t 
werden nach Zugabe von 10 ccm HNOa Cu u. Pb elektrolyt. bestimmt. Das Elcktrolysat 
wird m it 5 ccm H 2S 04 yersetzt, HNÓ3 yerjagt, m it H 20  verd., das Ni m it NaOII u. 
Br gefallt, der abfiltrierte Nd. in H 2S 04 (1 :1 ) gel. u. dio Fallung zweimal wiederholt. 
Dio yereinigten F iltrate werden auf 400 ccm eingedampft, in gleicho Hiilften geteilt, 
ca. 7 g NaOH u. 15 g N atrium tartrat hinzugefiigt, gckocht, bis die Lsg. klar wird, 
u. das Zn auf eino Cu-Elektrodo niedergeschlagen. Der Ni-Nd. wird in H ,S 04 (1: 1) 
gel., mit NH4OH das Fe gefallt u. abfiltriert, das F iltrat m it 25 ccm NH4OH yersetzt 
u. Ni elektrolyt. bestimmt. Das Fe wird nach Lsg. in 10 ccm HC1 (1: 1) u. Red. m it 
SnCl2 m it KM n04 titriert. (Chemist-Analyst 20 . Nr. 4. 6. Ju li 1931. Chicago, III . 
Federated Metals Corp.) B e n j . R o s e n .

B e s ta n d te l le  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
Werner Koli, Die quantitałive Bestimmung kleiner Slryclminmengen. Neutrale 

Stryehinsalzlsg. wird m it 3,5-n. H 2S 04 yersetzt, langsam neutralisierte Phosphor- 
molybdatlsg. zugetropft, gut durchmisclit, nach Stehen scharf zentrifugiert. Klarę 
goldgelbe Fl. absaugen, Nd. m it M a n d e l in s  Ragens (1 g Ammonyanadat in 200 g 
konz. H 2S 04 reinst) bedeekt u. unter Riihren yollig gel. Is t die Lsg. wieder orange, 
wird m it W. yord. u. sofort colorimetriert. Methode ist geeignet fiir 0,02—1 mg 
Stryclininbase. Fehlerbrcite 3%- (Arch. exp. Pathol., Pharmakol. 162 . 307—19. 
1931. Berlin, Univ.) G e h r k e . _

Werner Koli, Der Nacliweis des Strychnin in  Organen. Zerkleinertes Organ m it 
ca. 2 mg Stryclininbase wird nacheinander m it Pepsin, Trypsin u. E xtrak t aus Hunde- 
darmschleimhaut yerdaut. Nach Neutralisieren eingeengt, iiber Glaswolle filtriert, 
Filtrate mit 10%ig. H2S 04 yersetzt u. m it Chlf. extrahiert. Mit konz. HC1 auf 3-n. HC1 
bringen, m it Chlf. extrahieren. Beide Chlf.-Lsgg. yereinigt zur Trockne bringen. In  
wenig Chlf. aufnehmen, m it 10%ig- H2SO, unter Ersatz des yerdunstenden W. auf
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W.-Bad digerieren, m it Chlf. extrahieren, m it konz. HCl auf 3-n. HCl bringen, m it 
Chlf. extrahieren, Chlf. abdest., Riickstand nach vorst. Ref. colorimetrieren. Strychnin- 
ausbeuto: 90% . Bcschreibung eines Extraktionsapp. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
162. 320—41. 1931. Berlin, Uniy., Pharmakol. Inst.) Ge h r k e .

Otto Krayer, Der toxikologische Nachweis des Goniins. Nach den bekannten 
Metlioden ist es fast numoglich, Coniin neben den Fiiulnisbasen in Leichenteilen siclier 
zu identifizieren. Die Mikrosublimation des Coniinchlorhydrates wird empfohlen, die 
bereits bei 105° stattfindet u. den Nachweis von 0,01 mg gestattet. Sublimat zeigt 
u. Mk. charakterist., doppelbrcchende Krystalle. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 162. 
342—84. 1931. Berlin, Univ., Pharmakol. Inst.) G e h r k e .

Akiji Fujita und Danzo Iwatake, Bestimmung des ecMen Bluizuckers ohne Hefe. 
Ein neues EnteiweiBungayerf. mittels Cd(OH)2 wird besehrieben. Das F iltra t ist frei 
von Glutathion, welches den allergroBten Teil der Restrcd. ausmacht, sowie yon 
Ergothionein u. von Harnsiiure, selbst nach Zusatz der groBten Menge, dio in patholog. 
Zustiinden gefunden wird. Bei Anwendung dieses F iltrats geben alle bisher angegebenen 
Blutzuckerbest.-Metlioden olino weiteres die echten Blutzuckerwerte. — Eine ver- 
besserte jodometr. Best.-Methode mittels Ferricyankalium wird besehrieben u. V or-u. 
Nachteile der Ferri- u. Cuprimethode werden diskutiert. — Das Red.-Vermógen des 
Glutathions ist jo naeh der Konz. u. bei An- oder Abwesenlieit von Zucker versohieden. 
Boi Ggw. einer gróBeren Menge Glutathion zeigt die Hefenmethode keine richtigen 
Zuckerwerte. Da das nouo F iltra t keine Spur Glutathion enthiilt, fallen diese Fehler- 
ąuellen ganzlieh weg. — Das SoMOGYIscho Zinkfiltrat ist noch nicht ganz glutathionfrei 
u. zeigt, wenigstens bei gewóhnlichcm Blut, nur bei Anwendung der Cuprimethode 
den richtigen Zuckerwert, wahrend nach der Ferrimethodc immer zu groBe Werte 
gefimden werden, da hier das Red.-Vermógen der Nichtzuckerred.-Substanzen viel 
groBcr ist ais bei der Cuprimethode. — Die IIaGEDORN-JEN SEN -M ethode gibt immer 
zu hohe Werte. (Biochem. Ztschr. 242. 43—60. 17/11. 1931. Tokio, Bioehem. Lab. d. 
Kitasato-Inst.) K o b e l .

Gyula VOn Daranyi, Qiwmtitative Milcroanalyse der Serumeiweiftkorper. Dio 
Abhandlung ist inhaltsgleich m it der C. 1931. I I . 3022 referierten Arbeit. (Magyar 
Orvosi Archivum 32. 293—300. 1931.) S a i l e r .

Giulio di Bacco, Vber die Bede.ulung der Harnuniersuchung. Kurze Ubersiclit 
iiber dio quantitative Best. der im Harn n. auftretenden Substanzen u. ihre Bedeutung. 
(Boli. chim. farmac. 70. 841—47. 30/10. 1931. Sulmona.) H e l l r t e g e l .

O. Klein, Ober den Nachweis von latenlem Iklerus durch intradermale Histamin- 
injcktion (intradermale Histaminguaddeln). (Klin. Wchsclir. 10. 2032—3B. 31/10. 1931. 
Prag, II . Dtsch. Medizin. Univ.-Klinik.) F r a n k .

George G. Schaut, Philadelphia, Pcnnsyly, Gdrkolbchen mit graduiertem Ansatz- 
rohrehen fiir bakteriolog. Zweckc. (A. P . 1834 536 vom 5/7. 1927, ausg. 1/12. 
1931.) M. F. Mu l l e r .

H ubert T. S. Britton, Hydrogen ions: their determ ination and im portancc in purc and in- 
dustrial chem istry. 2nd  cd. rev. and enl. London: Chapm an & H all 1932. (605 S.) 8°.
25 s. not.

Das Mikroskop und seine Anwendung. H andb. d. p rak t. Mikroskopie u. Anleitg. zu mikroskop. 
U ntersuchgn. nach H erm ann H ager. Ncu hrsg. von Friedrich Tobler. 14., um gcarb. 
Aufl. Berlin: J .  Springer 1932. (IX , 368 S.) gr. 8°. Lw. M. 16.50.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Hans Freund, . KaltererbundkompressorenZin dcrl chemischen~Industrie. (Chem. 
Fabrik 4..;477—78. 486—88.. 494—95. 30/12. 1931. Berlin-Tegel.) R , K. M u l le r .

Bertil Stilhane,. Uber Selbstentzundung in  faserigem Warmeisolierungsmaterial, 
speziell Rohrisolierungen, welche mit Leinol getrdnkt wurden. Schilderung der yorhandencn 
Arbeiten u. Methoden. Mit Valter Andersson durchgefiihrto Verss. zur Best. der 
Initialtomp. bei verschiedenen Substanzen orgaben, daB oinc Selbstentzundung, weil 
in der Hauptsache von der Leinólmenge abhangig, unter gewohnliclien Verhaltnissen 
kaum stattfinden diirfte. Nur in den Fallen, in welchen dio zu isolierenden Rohro



eine Temp. aufweisen, welche der Initialtemp. des Isoliermaterials nahekommt, ist 
eine Entziindung durch die Einw. des Leinols móglich. Bei eingobauten Rohren ist 
die Gefahr der Ziindung infolge der geringeren Wśirmeableitung noch groBer. Abbildung 
u. Tabellen. (Teknisk Tidskr. 61. 553—56. 17/10. 1931. Stoekholm, Ing. Wissen- 
schafts-Akademie.) E. Ma y e r .

William Seltzer, Passaic, New Jersey, Verfahren zur Herslellung von Emulsionen, 
insbesondere fiir medizinische und Nahrurigsmittelzwecke. Die Emulgierung der Ole, 
Fette u. Wachse erfolgt in wss. Lsg. in Ggw. von freier Metarabinsiiure. (E. P. 361 262 
Tom 8/5. 1931, ausg. 10/12. 1931. A. Prior. 20/6. 1930.) R i c h t e r .

Miroslav Hubmajer, Jugoslawien, Herslellung stabiler wdsseriger Emulsionen 
aus Kohlenwassersloffen, Olen, Wachsen o. dgl. Ais Emulgierungsmittel werden Stoffe, 
die, wio z. B. Proteine, Agar-Agar, Saponinę u. Galie, die Oberflachenspannung or- 
niedrigen, unter gleichzeitigem Zusatz von Stoffen, die, w'ie z. B. Gummi arabicum u. 
Traganthgummi, die Oberflachenspannung erhohen, verwendet. Insbesondere geeignet 
ist die Verwendung von Leim u. Starkekleister. Ferner kónnen noch Stabilisatoren, 
wie Borax u. Glaubersalz, zugesetzt werden. (F. P. 714 853 vom 7/4. 1931, ausg. 
21/11. 1931. A. Prior. 11/4. 1930.) R ic h t e r .

Ernst Erfurt, Straupitz, Riesengobirgo, Verfahren und Vorriclilung zur Gewinnung 
von Olen aus wasserigen Emulsionen. Die wss. Emulsion flicBt langsam Iiber eine geneigte 
erhitzte Flachę, die m it Querloisten versehen ist, worauf die gebrochene Emulsion 
in einen Behiilter gelangt, in dem sich das W. vom 01 trennt. Das abgetrennte Ol 
flicBt zwecks Entfernung der letzten Wasserteilchen erneut uber eine geneigte Flachę. 
Die Yorr. ist an Hand von Zcichnungen erlautert. (E. P. 361728 vom 5/2. 1931, 
ausg. 1/7. 1931.) R ic h t e r .

Otto Rohl, Essen, Verfahren und Einrichtung zum Auswaschen einer Fliissiglceit 
m it einer verhaltnismaBig geringen Menge einer anderen FI. im Gegenstrom, 1. dad. 
gek., daB man die auszuwaschendo FI. mehrorc voneinander getrennte Raume unter 
Anwendung von Umfuhrungsleitungen nacheinandor durcliflieBen liiBt u. hierbei in 
den Umfuhrungsleitungen mit der Waschfl. vcrmischt, worauf die beiden Fil. wieder 
voneinander getrennt werden u. die Waschfl. im Kreislauf auf neue Mengen der aus- 
zuwaschenden FI. zur Einw. gebraoht wird. — 1 weiterer auf die Vorr. beziiglicher 
Anspruch. Das Verf. eignet sich zur Entfernung von Phenolen aus NH3-W., Schwel- 
wasser oder anderem Abwasser m it Bzl. (D. R. P. 540 694 KI. 12c vom 31/1. 1929, 
ausg. 24/12. 1931.) D r e w s .

Handy Cleaner Corp., Detroit, iibert. von: Arthur A. Buli, Detroit, Filtrieren 
ton Ol. Die Filtration erfolgt mittels verhaltnismaBig dicker, polsteriihnlieher Schichten 
von porigem Materiał, wio z. B. Filz. Die Schichtdicke ist so bemessen, daB eine pro- 
gressive Filterloistung gowahrleistct ist, daB also die in dom 01 enthaltenen Fremdstoffo 
zwar mehr oder weniger tief in die Poroń eindringen, sie aber nicht passieren. Die paar- 
weiso angeordneten Filterelemente sind transversal zur Achse des Filtergehauses an- 
gebracht. Die Elemente jedes Filterpaares liegen parallel zueinander; sie sind durch 
einen schmalen Zwischenraum getrennt u. an den auBeren Enden m it einer Querverb. 
vorsehen. (A. P. 1836 308 Tom 18/2. 1928, ausg. 15/12. 1931.) D rew s.

Viktor Merz, Tscliechoslowakei, Extraktionsverfahren. Die vom Extraktor in die 
Dcst.-Kammcr gelangende FI. wird zwecks Gowinnung des Losungsm. verdampft; 
das Losungsm. wird fortsclireitend abgekiihlt, wilhrend das Kondensat in einen oder 
mehrere Warmseparatoren zur Trennung des Losungsm. vom W. flieBt. Das reine aus 
den Separatoren kommende Losungsm. wird bis zur nachsten Verwendung in einem 
Sammelbehalter untergebraeht. Das aus jedein Separator kommende Fl.-Gemisch 
gelangt in die dem Kiihler folgende Stufe u. von hier zwecks Yerrollstandigung der 
Trennung in den nachsten Kalt- oder Warmsoparator. Die vom Warmseparator, 
sowie vom Sammelbehalter stammenden Dampfe gelangen in den Kiihler, so daB 
Losungsm. nicht verloren geht. Luft u. W. entweichen aus dem Kaltseparator. Die 
Vorr. wird naher beschrieben. (F. P. 714 474 vom 10/3. 1931, ausg. 14/11. 
1931.) D r e w s .

William Young Agnew, London, Verfahren zur Wiedergewinnung nicht wdsseriger 
Losungsinittel, wie sie bei der Trockmreinigung Verweiidung finden, dad. gek., daB man 
die naeh dem Gebrauch in den Ldsungsmm. enthaltenen suspendierten Stoffe durch 
Behandeln m it wasserfroien oder stark konz. Sauren ausflockt. Es kónnen z. B. ver- 
wendet werden konz. H 2S04, H 3P 0 4 oder wasserfreies HCl-Gas in einer Menge von 0,05%.

9 8 0  II,. A ł ł g e m e in e  c iie m is c h k  T e c h n o l o g ie . 1 9 3 2 . I .  .
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borechnet nuf die Menge des Losungsm. Die ausgeflocktcn Stoffe werden durch Ab- 
sitzenlassen, Zentrifugieren oder Filtration entfernt. Zur Neutralisation der Siiure 
kann das Losungsm. durch eine Schicht von wasserfreien Alkalien filtriert werden, z. B. 
von ungeloschtem Kalk, wasserfreier Soda oder Pottasche. Man kann die Alkalien 
auch nach dcm Ausflocken der suspendierten Kórper dem Losungsm. zusetzen u. dann 
filtrieren. Behandelt man das Losungsm. nach Abtrennung der ausgeflockten Stoffe 
m it trockenem NH3-Gas, so kann es ohne weitere F iltration wieder venvendet werden. 
(E. P. 350 904 vom 10/3. 1930, ausg. 16/7. 1931.) S c h m e d e s .

Platen-Munters ReJrigerating System Aktiebolag, Stockholm, Bctrieb von Ab- 
sorptionskalteapparaten. D as ausgetriebene Mittel besteht aus Diathylamin, das 
Losungsm. aus W. u. das Kaltemittel aus NH3. (D. R. P. 540 395 KI. 17a voin 21/5.
1930, ausg. 16/12. 1931. A. Prior. 21/5. 1929.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: William Stansfield 
Calcott, New Jersey, und Herbert Warren Walker, Delaware, V. St. A.,) Niclit- 
korrodierende wdprige Kulilfliissigkeit, erhalten durch Zusatz einer geringen Menge 
einer Aminocarbonsaure oder eines Salzes derselben evtl. zusammen m it einem ein- 
oder mehrwertigen Alkohol. Ais Zusatze sind genannt das Na-Salz der Aminoessig- 
sdure oder der Anthranilsaure, sowie Glykol oder Glycerin. Aufierdem konnen noch 
geringe Mengen eines Flotationsmittels, wie Mercaptobenzotliiazol, Phenylthioharn- 
stoff, Benzylmercaptan, Azobenzol, Benzidin, a-Naphtliylamin u. a. zugesetzt werden. 
(Aust. P. 28877/1930 vom 8/9.1930, ausg. 26/2.1931. A. Prior. 7/9.1929.) M. F. Mir.

H.D. Nyberg, Stockholm, Impragnieren von porigen Korpern mit schmćlzfliissigen
Substanzen. Eine Seite des Kórpers wird m it dem Impragnierungsmittel nicht in Be- 
riilirung gebraeht, sondern vielmehr der Einw. von Kiihlmittcln ausgesetzt. (Schwed. P. 
68472 vom 19/11. 1927, ausg. 19/11. 1929.) D r e w s .

N. V. de Bataafscke Petroleum Maatschappij, Holland, iibert. von: Martin 
de Simó, Berkeley, Herslellung von katalytischem Materiał. Kohlenstoffhaltige Sub
stanzen werden m it Lsgg. katalyt. wirkender Stoffe, z. B. m it Nickelnitratlsgg. im- 
pragniert, getrocknet u. bei erhohten Tempp., z.B. bei 800°, zuniichst in reduzierender 
u. sodann in oxydierender Atmosphare behandelt. (E. P. 355008 vom 6/8.1930, ausg. 
10/9. 1931. A. Prior. 7/1. 1930.) H o r n .

Gustav Mackert und Josef Mackert, Tauberbischofsheim, Verfahren zur Dar- 
stellung von Aluminiumoxyd enlliallenden Mischkatalysatorcn. Amalgamiertes Al-Metall 
oder Al-Legierungen lafit man m it Salzlsgg., z. B. m it einer Ca(N03)2-Lsg., reagieren. 
Die dabei in feinyerteilter Form entstandenen Uberzuge aus Metalloxydhydraten 
werden durch Uberleiten yon inerten Gasen oder Dampfen entwassert. Der Katalysator 
soli z. B. zur Umsetzung von Essigsaure m it W.-Dampf in Aceton dienen. (D. R. P. 
529 219 KI. 12g vom 4/10. 1928, ausg. 9/7. 1931. Zus. zu D. R. P. 486 597; C. 1930. I. 
2136.) H o r n .

Verein fiir chemische Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M., Katalysatoranordnung 
fiir Diffusionskatalysen. Die UngleiehmaBigkeit der Porositat von Scheidewanden, 
insbesondere der Diffusionskatalysatoren nach D. R. P. 471267; C. 1929. I. 2691 soli 
durch einen feingepulyerten Katalysator in der Weise ausgeglichen werden, daB bei 
grobporigen Scheidewanden der feingepulverte Katalysator in die groben Poren ein- 
gelagert wird, wahrend man ilm bei feinporigen Scheidewanden ais Schicht auf diese 
auflagert. (D. R. P. 532880 KI. 12 g vom 12/4. 1927, ausg. 5/9. 1931.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Mathias Pier,
Kurt Wissel und Walter Dinkler, Deutschland), Verfahren und Vorrichlung zur 
Ausfiihrung katalytischer JReaktionen mit Wasserstoff. E s wird ein Verf. zur Ausfiihrung 
katalyt. Rkk. mit H , unter Druck beschrieben, das in einer Apparatur ausgefuhrt 
wird, die zum Sehutz der Eisenwiinde gegen H 2 u. ELS mit einer bei iiber 500° schmelzen- 
den Zn-Cu-Legierung ausgekleidet ist. Bei S-haltigem Materiał richtet sieh dio an- 
zuwendende H 2-Konz. nach dem S-Geh. des Ausgangsmaterials. — Beispiele werden 
gegeben fiir die katalyt. H 2-Behandlung yon S-haltigen Mineralolen, sowie von S-hal
tigem Braunkohlenteerdestillat, ferner fiir die NH3- u. Methanolsynthese. Dazu eine 
Abb. (Aust. P. 28 068/1930 yom 28/7. 1930, ausg. 20/8. 1931.) E b e n .

O. H. Hougen and K. M. W atson, Industria l chcmical calculations. New Y ork: W iley 1931.
(502 S.) 8°. $ 4.50.

Sydney Young, Theorie und Praxis der Destillation (Fraotional D istillation. 2. Aufl.). Gc-
kurztc  d t. u. m it Anm . yers. Ausg. von W alter Prahl. B erlin: J .  Springer 1932. (X III ,
3C3 S.) gr. 8°. Lw. M. 20.— .
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III. Elektrotechnik.
H. P. Fruth, Technische Anwendung der Kathodenzersiaubung. Es werden 

Kathodenzerstaubungsapp. beschrieben zur Herst. von goldenen Kontaktfliichen fur 
Rundfunkmikrophondiapliragmen. Die auf diese Weise liergestellten Goldschichten 
sind freier von Ldchern, Blascn u. Korrosionen u. sind im Gobrauch besser ais die 
die durch Elektrolyse hergestellten Uberziige. (Physical Rev. [2] 37. 1690. 1931. 
Western Electric Company, Ilawthorne Stat.) K l e v e r .

E. R. Mann und D. R. Morey, Herslellung von hochóhmigen Widerstanden aus 
Metallozyden. Die Widerstande von 108 bis 1012 Ohm wurden durch Mischen von 
Metalloxyden m it isolierenden Bindemitteln hergestellt u. danach gealtert. Diese 
Widerstande sind kurz nach der Herst. yerwendbar, andern sich jedoch stark m it der 
Temp. (Physical Rev. [2] 37. 1692. 1931. Cornell Uniy.) K l e y e r .

Glob ar Corp., Niagara Falls, iibert. yon: American Resistor Co., Milwaukee, 
und Ernst Hediger, Buchs bei Aarau, Scliweiz, Elektrisch.es Widerstandsmaterial. Ein 
Gemisch von Si-Carbid, Metali u. einem geeigneten Bindemittel wird geformt u. sodann 
in Ggw. eines O abspaltenden Stoffes auf eine zur Oxydation des Metalles crforderliche 
Temp. erhitzt. (Can. P. 283 869 vom 12/6. 1924, ausg. 9/10. 1928.) D r e w s .

Hanovia Chemical & Mfg. Co., Newark, New Jersey, V. St. A., Quecksilberdampf- 
lampe. Durch einen Flussigkeitsstrom gekiihlte Quecksilberdampflampe m it um- 
manteltem Lichtbogenrohr u. Gasfullung des Mantels, dad. gek., daB ais Gasfiillung 
H 2, dieser in Mischung m it anderen Gasen oder ein Gas, welches unter der Einw. von 
ultrayioletten Strahlen geringer Wellenlange H 2 liefert, z. B. NH3, yerwendet wird. — 
Die Lichtintensitat wird erhoht. AuBerdem soli eino gleichmaBige Lichtausstrahlung 
erzielt werden. (D. R. P. 536 822 KI. 21g vom 23/8. 1927, ausg. 28/10. 1931.) Ge i s z l .

General Electric Co. Ltd., London, iibert. von: Patent-Treuhand Ges. fiir 
elektrische Gliihlampen m. b. H. (Erfinder: Marcello Pirani, Martin Reger und 
Georg Gaidier), Elektrische Leuchlróhren mil Ca-Dampffiillung. Hierzu vgl. C. 1931.
I I . 888; D. R. P. 525 215. Nachzutragen ist, daB Oxyde des La oder Didyms yerwendet 
werden kónnen, um die S i02 zum Teil zu ersetzen. Die Borosilicatróhre kann in  eine 
gewohnliche Glasróhrc eingeschlossen werden, da die eretere weniger gegen W. oder 
Laugen bestandig ist. ZweckmaBig wahlt man ein infrarote Strahlen stark absorbierendes 
Glas, z. B. ScHO TT-Glas B. G. 9 oder B. G. 10. (Aust. P. 603/1931 vom 7/2. 1931, 
ausg. 2/7. 1931. D. Prior. 8/2. 1930.) A l t p e t e r .

Associated Electrical Industries Ltd., Westminstcr, iibert. yon: Emil Gideon 
Widell, Bloomfield, Newr Jersey, Yerdampfen von Allcali- oder Erdalkalimetallen in 
Yakuum<jefaPen, vorzugsweise in Entladungsróhren. Zur Erzielung reiner Dampfe mischt 
man eino sekwer reduzierbare Verb. des betreffenden Metalles, z. B. die Fluoride, 
Carbonatc, Oxalate oder Oxyde m it einer zur Red. iiberschiissigen Menge an Th, ver- 
preBt dio Mischung, fuhrt sie in das VakuumgefaB ein u. setzt sie hier um. Die Dampfe 
schlagen sich in der Róhre nieder u. dienen alsFangstoff fiir die Gasreste. (E. P. 360 003 
vom 21/7. 1930, ausg. 26/11. 1931. A. Prior. 20/7. 1929.) G e i s z l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Verfahren zur Her- 
stdlung von Uberzugsmassen fiir Oxydkathoden von Eleklronenrohren. Es ist bekannt, 
aus Erdalkalimetallearbonaten u. einer wss. Lsg. von Acetaten eine Pastę herzustellen, 
die auf don Kathodenkern aufgetragen wird. GemaB Erfindung wird ein besonders 
zuverlassiger tlberzug dadurch erreicht, daB man eine Mischung von gleichen Ge- 
wichtstei-lon der Carbonate von Ba, Sr u. Ca m it der Acetatlsg. anpastet. An Stelle 
der Carbonate kónnen auch andere geeignete Verbb. wie die Oxalate yerwendet werden. 
Ebenso kann die Acetatlsg. durch Essigsauro oder Ameisensaure, bzw. H N 03 oder 
eine Nitratlsg. ersetzt werden. (D. R. P. 537 790 KI. 21g yom 19/8. 1927, ausg. 6/11. 
1931. A. Prior. 3/1. 1927.) G e is z l e r .

Union Switch & Signal Co., Swissvale, Pexmsylvanien, iibert. von: PaulH. Geiger, 
Ann Arbor, Michigan, Kupferoxydulgleichricliter. Vor der Erzeugung der Cu20-Schicht 
bohandelt man die Cu-Platte m it einer Lsg. von NaCl. Die Gleichrichterwrkg. soli 
yergroBert, der W iderstand des Gleichrichters yerringert werden. (A. P. 1834275 
vom 9/10. 1929, ausg. 1/12. 1931.) Ge i s z l e r .

Kodel Radio Corp., Cincinnati, V. St. A., Verfahren zur Herslellung von Kupfer- 
oxydulgleichrichtern durch Oxydation einer Kupferplatte u. nachfolgende Red. der 
auBer der roten Cu20-Schicht mitgebikletcn sehwarzen CuO-Schiclit, dad. gek., daB
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die Red. nur soweit gefiihrt wird, daB nock eine Schieht von Schwarzem CuO erhalten 
bleibt. — Es soli m it Sicherheit eine Zerstórung der Cu20-Schicht, was bei der bekannten 
yollstandigon Entfernung der CuO-Schicht leicht eintritt, yerhindert werden. AuBerdem 
braucht die Red. unter weniger scharfen Bedingungen durchgefuhrfc zu werden. (D. R. P. 
537123 KI. 21g vom 6/5. 1928, ausg. 30/10. 1931.) G e i s z l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Emil 
Duhme, Berlin-Sicmensstadt), Verfahren zur IJerslellung der Elektroden trockener Melall- 
gleichrichter, bei dem die Oxydschicht eines an seiner Oberflacho oxydierten erhitzten 
Metallkórpers dureh Einbringen in ein fl. Reduktionsmittel oberflaehlieh reduziert 
wird, nach Patent 533446, dad. gek., daB oxydierte u. darauf bis unter 100° abgekiihlte 
Metallkorper dureh Erhitzen auf iiber 500° angelassen u. dann erst in das reduzierende 
Mittel eingebracht werden. — Das Gefiige der Oxydschicht soli dureh das Erhitzen auf 
iiber 500°, vorzugsweise auf 850—900° verbessert werden. (D. R. P. 536 910 KI. 21g 
vom 4/9. 1927, ausg. 28/10. 1931. Zus. zu D. R. P. 533 446; C. 1931. II. 2913.) Ge i s z l .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Photozelle. Dio akt., 
aus Alkalimetallen bestehendo Schieht der Elektrode wird auf eine Alkalimetalloxyd- 
schicht aufgebraeht. Zur Erzeugung des akt. tlberzugs bringt man auf die Elektrode 
eine Alkalimetallschicht auf u. fiihrt in die Zello 0 2 ein. Das Alkalimetall wird dureh 
diese Behandlung in ein 0 2-reicheros Oxyd, ais der Formel R ,0  entsprieht, oxydiert. 
Zur Erzielung eines Oxydes m it der Formel R 20  u. zur Aufbringung eines Alkalimetall- 
hiiutehens fiihrt man ein Alkalimetall u. gegebenenfalls ein Red.-Mittel ein. Die so 
hergestellte Zeile besitzt hohere Empfindliehkeit u. Konstanz ais dio n. Alkalizellen. 
(F. P. 711 007 vom 11/2. 1931, ausg. 1/9. 1931. Holi. Prior. 25/2. 1930.) G e i s z l e r .

Vereinigte Telephon- und Telegraphenfabriks-Akt.-Ges. Czeija, Nissl & Co., 
Wien, Verfahren zur Herstellung photoelektrischer Zellen der Art, bei weleher der akt. 
Belag im Innern der Zeile dureh Elcktrolyse eines Bades von geschmolzenem Alkali- 
metallsalz kergestellt wird, dad. gek., daB zuorst oin Alkalimetall (z. B. K) in die innere 
Wand einer Róhre dureh Eloktrolyse eingebracht wird u. sodann die Richtung der 
Elektrolyse umgekehrt wird, um das Alkalimetall von der Wand bis zur inneren Ober- 
flache der Rohro frei zu machen. (Oe. P. 124 891 vom 5/7. 1930, ausg. 10/10. 
1931.) G e i s z l e r .

International Standard Electric Corp., New York, Verfahren zur Herstellung fein  
zerteilier, magnetisierbarer Legierungen fu r  Massekerne, insbesondere Eisen-Nickel-Kobalt- 
Legierungen, dad. gek., daB dio noch fl. Legierung in W. abgeschreckt u. sodann zer- 
kleinert wird. — Zur Erhóhung der Sprodigkeit konnen der Legierung Stoffe wic Fo20 3 
oder FeS zugesetzt werden. (D. R. P. 536 824 KI. 21g vom 8/9. 1929, ausg. 27/10. 
1931. A. Prior. 31/1. 1929.) Ge i s z l e r .

International Standard Electric Corp., New York, Verfahren zur Herstellung 
ton Massekernen aus Pulvern einer magnetisierbaren Legierung besonders aus Permalloy- 
pulter, dad. gok., daB zwei Pulyersorten, die hinsiehtlich ihrer prozentualen Zus. um 
einen geringen, aber ontgegengesetzten Betrag yon dem Normalwert der Legierung 
abweichen, in derart bemessenen Mengen vor dem Gluhon miteinander mechan. ver- 
mischt werden, daB das Gemiseh dem Normalwert der Legierung entsprieht. — Man 
ist nicht mehr genótigt, die Gehalto der Ausgangslegierung an Ni, Fe u. Verunreinigungen 
genau einzuhalten, so daB die AusschuBmenge geringer wird. (D. R. P. 536 825 KI. 21g 
vom 1/2. 1930, ausg. 27/10. 1931. A. Prior. 6/2. 1929.) G e i s z l e r .

International Standard Electric Corp., New York, Verfahren zur Herstellung 
ton Massekernen aus druckempfindlichen, pulterfórmigen Eisen-Nickellegierungen, ins- 
besondere mit 7S,5°/0 Nickel, dad. gek., daB die magnetisierbaren Pulyerteilehen einer 
Warmebehandlung unterzogen, darauf in an sich bekannter Weise unter Zusatz von 
erstarrenden Bindemitteln, wie z. B. Kunst- oder Naturharz, isoliert u. sodann, ge
gebenenfalls unter Warmeanwendung, dureh Pressen m it einem derart niedrig be
messenen PreBdruck in die endgiiltige Form gebracht werden, daB keine Verschlechterung 
des magnet. Materials eintritt. (D. R. P. 537124 KI. 21g vom 22/4. 1927, ausg. 30/10. 
1931. A . Prior. 24/4. 1927.) G e i s z l e r .

International Standard Electric Corp., New York, Verfahren zur Herstellung ton  
Massekernen aus magnetisierbarem Pulter, das noch tor seiner Verarbeitung in  Kernform 
mit einem hitzebestdndigen, unmagnełischen Pulter, z. B . Kieselerde, gemischt und ge- 
gliiht wird, dad. gek., daB das unmagnet. Pulver prakt. ganz wieder entfernt wird u. 
das magnetisierbare Pulver in an sich bekannter Weise unter Zusatz von weiteren 
Isolations- u. gegebenenfalls von Bindemitteln, mit oder ohne PreBdruck, in Massekern-
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form gebracht wird. — Ein Zusammensintern des Pulyers bei der Vorwarmbehandlung 
soli durch den Zusatz von S i02 yermieden werden. (D. R. P. 537 625 KI. 21g vom 
29/6. 1929, ausg. 6/11. 1931. A. Prior. 30/6. 1928.) G b is z l e r .

Callender’s Cable and Constructing Co. Ltd., London, Sidney Beckinsale und 
Harold John Allcock, Belvedere, Kent, Magnetkern. Ais Isoliermittel fiir die Pulver- 
teilchen der magnet. Legierung wird Mg(OH)2 yerwendet. Man kann das Mg(OH)„ 
aus Mg-Pulver, das dem magnet. Pulver beigemischt wurde, durch Einw. von Dampf 
bilden. (E. P. 359 933 vom 25/7. 1930, ausg. 26/11. 1931.) G b is z l e r .

Western Electric Co. Inc., New York, iibert. von: Paul P. Zimmerman, 
Chicago, Behandlung von magnetischen Pulvern fiir Massekerne. Zur Verhińderung der 
Sinterung des yorzugsweise aus Permalloy bestehenden Pulyers mischt man demselben 
Schweróle in Mengen von etwa 0,9% zu. (A. P. 1 826 856 vom 22/8. 1930, ausg. 13/10. 
1931.) G b is z l e r .

IV. Wasser; Abwasser.
H.Ainsworth Harrison, Die kontrollierle Chlorierung des Wassers ais Mittel zur 

Verhiitung von Schleimbildung in Papierfabriken. I.—III. Mitt. Vf. beschreibt einen 
fiir die Erzeugung des Chlors zweckdienlichen Apparat u. die analyt. Uberwachung 
der Anlage. (Paper-Maker 82. Suppl. LX—LX II. LX X IX —LXXX. Transact 4—5. 
2/11. 1931.) F r i e d e m a n n .

R. H. Kean und H. Gustafson, Einige Fakloren, welche die Hdrleprobe mit Seife 
beeinflussen. Die Hartebest. in dem durch Basenaustausch erhaltenen Weichwasser 
mit Seifcnlsg. nach B o u t r o n -B o u d e t  ergibt bei Temp. unter 10° bis um 12 mg/l 
CaC03 zu hohe Werte. Der Geh. des W. an freier C02 bedingt einen Mehrverbrauch an 
Seifenlsg., den die Vff. bei der Betriebskontrolle des Weichwassers durch Zusatz yon 
NaOH zur Seifenlsg. ausschalten. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 355—56. 
15/10. 1931. Chicago, 111.) Ma n z .

E. V. Mills, Die Bestimmung von organischem Kólilensloff im Abwasser. Um Ver- 
luste an organ. C bei der yorherigen Beseitigung des gol. CO;, u. eine umstandliche 
Reinigung des bei der nassen Verbrennung entwickelten C02 zu vermeiden, saugt 
Vf. durch die angesiiuerte Probe Luft u. wagt das aus der Absorptionsfl. ausgefallte 
BaC03. In  dem (im Original beschriebenen) App. setzt man zu 50 ccm Abwasser 
150 ccm konz. H2S 04 bzw. 75 ccm m it P20 5 gesatt. konz. H 2S 04, saugt unter Ein- 
stellen in k. W. 15 Minuten C02-freie Luft hindurch, erwarmt nach Zusatz von 0,5 ccm 
gesatt. wss. AgN03-Lsg. u. 10 ccm gesatt. wss. CrOa-Lsg. bis zur regelmafiigen Gasentw. 
u. fangt das in gesatt. wss. Cr03-Lsg. gewaschene C 02 in 3 hintereinandergeschalteten 
Absorptionsflaschen m it jo 100 ccm h. l% ig . Barytlauge auf. Man lal3t die Lauge 
abkiilien, wiischt das im Goochtiegel filtrierto BaC03 m it li. dest. W. aus, troeknet 
u. wagt. Die Sulfite im Nd. werden durch nachtragliclie Behandlung m it Bromwasser, 
dann Bromsalzsiiure, herausgewaselien, ais B aS04 gewogen u. abgezogen (desgleichen 
das Ergebnis des unbedingt erforderlichen blinden Vers.). Bei Malonsaure wurden 
100,95 ±  0,3%, bei Zucker 99,98 ±  0,2% des organ. C gefunden. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 50. Transact. 375—77. 2/10. 1931. London, Univ.) Ma n z .

Chemische Fabrik Budenheim Akt.-Ges., Mainz, Verfahren und Einrichlung 
zum Entharten von Wasser. Zunachst wird alkal. Kesselwaśser oder Kesselsehlamm- 
wasser zugesetzt u. dami wird ein alkal. reagierendes Alkaliphosphat, z. B. Na3P 0 4,
zugegeben. (E. P. 361810 vom 2/5. 1931, ausg. 17/12. 1931. D. Prior. 29/7.
1930.) M. F . M u l l e r .

Permutit Co., New’York, iibert. von: Arthur C. Spencer, Washington, V. St. A., 
Reinigung von Wasser unter Durchleiten durch eine Scliieht von natiirlichem oder yon 
inakt. Materiał befreitem Griinsand derart, daC Basenaustausch stattfindet. Das 
Filter wird zeitweise regeneriert. (Can. P. 284 454 vom 6/10. 1917, ausg. 30/10.
1928.) M. F. M u l l e r .

Arthur Griffith, Sydney, Australien (Erfinder: Frederick Denison Campbell 
Allen, England), Verfahren und Einrichlung zur Kontrolle beim Sterilisieren von Wasser 
mittels Chlor, ferner beim Entchloren, Entfernen der Verunreinigungen u. beim E n t
harten unter Verwendung von Indicatoren u. einer photoelektr. Zelle. Mehrere Abb. er- 
lautern die Einrichtung. (Aust. P. 829/1931 vom 21/2.1931, ausg. 17/9.1931.) M.-F.Mu.

Carbo-Norit-Union Verwaltimgs-Ges. m. b. H., Frankfurt a. M., Verfahren 
zum Reinigen von Wiissern, insbesondere von Abwassern, die bei der Destillation yon
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Brennstoffen anfallcn, unter Abscheidung yon in diesen enthaltenen Bestandteilen, 
durch Behandlung der Abwiisśer m it festen Adsorptionsmitteln, Extraktion der letzteren 
mit organ. Losungsmm. u. Entfernung der Losungsm.-Reste von den Adsorbentien, 
z. B. mittels Dampf, gemaB Pat. 534204 bei Anwendung des Adsorptionsmittels in 
mehreren Teilmcngen, die in yerschiedenen Behaltern oder getrennt yoneinandor im 
gleichen Behaltcr untergebracht sind u. nacheinander m it don Abwassern in Beriihrung 
kommen, dad. gek., daB man die einzelnen Teilmengen des festen Adsorptionsmittels 
getrennt extrahiert u. so unmittelbar versehiedenartige Stoffe gewinnt. Evtl. kommen 
verschiedene Adsorbentien getrennt zur Anwendung. (D. R. P. 540 054 KI. 85c vom 
3/5. 1929, ausg. 5/12. 1931. Zus. zu D. R. P. 534 204; C. 1931. II. 3025.) M. E. Mu l l e r .

L. Kendi Finały und St. Kendi Finały, Budapest, Rcinigung von Abicassem, 
besonders phenolhalłigen, dad. gek., 1. daB man in den Abwassern groBoberflachige 
koagulierende Ndd. in statu  nasccndi herstellt. — 2. GroBoberflachige Ndd. ergebende 
Metalle (Fe, Al) oder Salze werden in den Abwassern gel. u. mittels oxydierend wirkender 
Gase (Luft, 0 2, Cl2), oder durch Zugabe fl. oder fester Stoffe die Ndd. hergestellt. Die 
Reinigung phenolhaltiger Abwiisscr wird durchgefiihrt, indem man Fe oder -Salze in 
der Fl. lost u. mittels Luft oder Cl2 oder bciden einen Nd. erzeugt, der einen Teil des 
Phenols mitreiBt. (Ung. P. 102744 vom 14/10. 1930, ausg. 1/6. 1931.) G. K ó n ig .

Friedrich Schimrigk, Weimar, Biologische Reinigung ton Abwasser unter Ver- 
wendung von Schwimmkorperehen ais Bakterientrager, die leichter ais W. sind, z. B. 
leichte Koksstiickchen, Bimsstoinstiickchen, Holzringe, Faserbundel, z. B. aus Bast. 
Mehrere Abb. erlśiutern die Einrichtung zur Durchfiihrung des Verf. (E. P. 360 272 
vom 16/1. 1931, ausg. 26/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

V. Anorganische Industrie.
— , Fiinfjahresiibersichl uber die Mineralgewinnung in Indien fiir die Jahre 1924 

bis 192S. (R ecords geol. S u rvey  In d ia  64 . 1—446. 1930.) K l e v e r .
Emil Baur, BemerJcung zur Kinetik der Kontaklschiuefelsaure. Vf. zeigt durch 

rechner. Priifung, daB die Messungen von TAYLOR u. L e n h e r  (C. 1931. II. 
2114) uber die Gcschwindigkeit der Bldg. u. Zers. von S 03 an geheiztem P t-D raht 
mit der klass. Formulierung der Rk.-Geschwindigkeit in Ubereinstimmung stchcn. 
Dagegen wird nach der gleichen Methode an Messungen von Ma r c  (Ztschr. physikal. 
Chem. 79 [1912]. 71) iiber dic Geschwindigkeit der Auflósung u. des Waehstums von 
Krystallen gezeigt, daB hier kein Gleichgewicht kinet. N atur vorliegt. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A 157. 315—19. Nov. 1931.) Cohn.

General Chemical Co., New York, iibert. von: Raymond C. Benner, Niagara 
Falls, und Alfred Paul Thompson, Long Island, Gewinnung von elementarem Schwefel 
aus Schwefeldiozyd durch Reduktion mit kohlehaltigen Brennstoffen. Man laBt ein Ge-, 
misch von S 0 2 in Mengen von móglichst nicht iiber 12% u - Oa bei erhóhter Temp. auf 
C-haltige Brennstoffe einwirken, so daB die gasformigen Red.-Prodd. wenigstens eben- 
soviel CO ais C02 enthalten. In  einem anderen Teil des Gasgemisches wird der S 0 2- 
Geh. angereichert, u. das so erhaltene Gas m it den erwahnten gasformigen Red.-Prodd. 
zusammengebraeht. Der entstandene S wird aus den Gasen in geeigneter Weise ab- 
geschieden. (A. P. 1836 357 vom 2/11. 1927, ausg. 15/12. 1931.) D r e w s .

Chemical Construction Corp., Delaware, iibert. von: Ingenuin Hechenbleikner 
und Nicolay Titlestad, Charlotte, Kalalytischer Apparat, insbesondere zur Ozydation 
von Schwefeldioxyd. Das ,,Konverter“-System cnthśilt einen Rk.-Raum, welcher mit 
Offnungen zum Ein- u. A ustritt der Gase verselien ist. Die Kontaktmasse ist in in 
diesem Raum angeordneten saulenartigen Vorr. eingelagert. tlberdies ist ein Kiihler 
vorhanden, welcher eine Temp.-Kontrolle der Kontaktmasse ermoglicht. Die Vorr. 
■\vird naher beschrieben. (A. P. 1 836166 vom 9/2. 1929, ausg. 15/12. 1931.) D r e w s .

Arthur Hough, Passaic, Konzentrieren und Entfarbm von organische Substanzen 
enthaltender Schwefelsaure. Die ILSO., wird konz. u. m it NH4N 0 3 versetzt. Die Siiure 
wird solange warm gehalten, bis die Entfarbung erfolgt ist. (A. P. 1 836 849 vom 11/1.
1930, ausg. 15/12. 1931.) D r e w s .

Chemische Werke vorm. H. & E. Albert, Wiesbaden (Erfinder: Hans Huber, 
Wiesbaden), Herstellung ton wasserfreiem, saurem Natriumpyrophosphat durch Um- 
setzung der erforderlichen Mengen neutralen Na-Pyrophosphats m it Sauren, dad. gek., 
daB man die Umsetzung in der Warnie bei solchen Konzz'. bcwirkt, daB gesiitt. oder 
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liochkonz. Lsgg. des gcbildeten Na-Salzes der benutzten Saure entstehen unter Ab- 
scheidung des erzeuglen wasserfreien, sauren Na-Pyropliosphatcs. (D. R. P. 540 531 
KI. 12i vom 14/2. 1931, ausg. 18/12. 1931.) D r e w s .

i MetallgeseUschaft A.-G., Frankfurt a. M., Herstellung ion Alkaliphosphaten aus 
Meiallphosphorterbindu7igen, insbesondere aus Ferrophosphor. Ais Ausgangsstoffe dienen 
Si-arme Metallphosphoryerbb., welche m it Alkalisulfat u. Kobie zusammengeschmolzen 
werden. Beispiel: 100 Teile Ferrophosphor (22% P  u. 0,S%  Si) werden bei ca. 1160° 
m it 135 Teilen NasS 04 u. 10 Teilen Kohle geschmolzen. Die erhaltenc homogene M. 
wird mit W. ausgelaugt. Die Lsg. enthalt 9S% des angewendeten P  in Form von 
NaJPO,. (F. P. 715 046 vom 10/4. 1931, ausg. 24/11. 1931. D. Prior. 19/5.
1930.) D r e w s .

American Potash & Chemical Corp., Trona, Californien, iibert. von: William
E. Burkę, Charles F. Ritchie und Robert B. Peet, Trona, Sdekihe Kryslallisation. 
Aus der in bezug auf die eine Substanz im metastabilen Zustand der tlbersattigung 
befindlichen Lsg. wird zunachst die andere Substanz in Form von ycrhaltnisinaBig 
kleinen Krystallen abgeschieden, wahrend die erstere Substanz grobkrystallin. aus- 
fallt. F iir die Anwesenheit von Krystallisationszentren ist zu sorgen. Das Verf. eignet 
sich insbesondere zur Tremiung von N a.B  f i - ■ 10H„O u. Na-PO^-NaB03- lSH.O. Ein 
Krystallisator zur Durchfuhrung des Verf. wird besehrieben. (A. P. 1 835 271 vom 
3/3. 1930, ausg. 8/12. 1931.) D r e w s .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: John C. Woodruff, Terre Haute, 
Indiana, Herstellung ron Kohlenoxyd. Gekómte Kohle wird durch ein geneigt an- 
geordnetes Drehrohr unter Erhitzung auf 800—1500° gefiihrt, wahrend in entgegen- 
gesetzter Richtung CO. durch das Drehrohr geleitet wird. (Can. P. 283 913 vom 
2/8. 1927, ausg. 9/10. 1928.) Ł D r e w s .

Georges Hugel, StraBburg, Maurice Boistel, Brebach, Saar, und Marcel Paul, 
Nancy, Frankreich, Yerfahren zur Herstellung ton AddUionsterbindungen aus Alkali- 
und Erdalkalihydriiren mit Kohlenoxyd, dad. gek., daB die Hydriire m it CO unter 
hóherem Druek bei Tempp. iiber ca. 200° behandelt. werden. — Z. B. wird beim Leiten 
von CO bei niederem Druck, wie z. B. 20—30 at, u. bei Tempp. von 280—300° 
iiber Natriumhydriir auf 1 Mol Natriumhydrur ca. 1 Mol CO aufgenommen. Die so 
ąuantitatiy  entstandene Verb. stellt ein leichtes, graues, an der Luft bestandiges Pulver 
dar. t)ber 300° Zers. unter C-Abscheidung, wobei man das Auftreten von geschmolzenem 
Na beobachten kann. Die Additionsverb. wird durch W. unter Gasentw. u. Cu-Aus- 
scheidimg zers. In  der Lsg. ist Natrium hydrur neben auf KMnO, reduzierend wirken- 
den oraan. Substanzen yorhanden. (D. R. P. 538763 KI. 12o vom 14/4. 1928, ausg. 
16/11. 1931.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscliland, Haltbare Suspensionen. Feste 
Stoffe, die zur Herst. von Carbonylen dienen sollen, werden in einem Fl.-Gemisch 
suspendiert, welches mindestens zwei ineinander nicht 1. FE. enthalt. Es werden 
z. B. reduzierte Pyrite oder Ni-Pulver in einem Gemisch von Eisencarbonyl u. W. oder 
Glycerin suspendiert. Die Suspensionen konnen unter anderem zur Carbonylherst. 
benutzt werden. (F. P. 713 873 vom 26/3. 1931, ausg. 4/11. 1931. D. Priorr. 29/3. u. 
29/11. 1930.) H o r n .

American Magnesium Metals Corp., Pittsburgh, iibert. von: Fritz Hansgirg, 
Wien, Herstellung ton Wasserstoff. Man laBt ein Gemisch von CO u. W.-Dampf mit 
einem innigen Gemisch von C-haltigem Materiał u. einer O-Yerb. des Mg reagieren. 
Besonders eignet sich MgO oder MsC03. (A. P. 1 836 919 vom 29/5.1930, ausg. 15/12.
1931. Oe. Prior. 18/6. 1929.) “ D r e w s .

Soc. Industria Chimica delle Salinę, Mailand, Yerarbeitung ton Muiterlaugen
der Meencassersalinen (Salzteiche) o. dgl. unter Gewinnung von Kochsalz, Calcium- 
sulfat, Magnesiumhydroxyd u. Chlorkalium, dad. gek., daB die Mutterlauge zwecks 
Desulfatisierung m it CaCl. rersetzt u. dann zur Abscheidung von NaCl u. Camallit 
eingedampft wird, worauf die Bestlauge m it gebranntem oder gelóschtem Kalk behandelt 
u. nach der Trennung von Mg(OH). zur Desulfatisierung neuer Mengen von M utter
lauge zuruckgefuhrt wird. (D. R. P. 540473 KI. 121 vom 1/11. 1928, ausg. 16/12. 1931. 
I t.  Priorr. 7/11. 1927 u. 24/5. 1928.) _ D r e w s .

American Potash & Chemical Corp., Trona, iibert. von: William H. Allen, 
William A. Gale und Charles F. Ritchie, Trona. Trennen ton Natriumsalzen, ins- 
besondere ton Xatriumcarbonat und Natriumsulfal. W. wird bei einer Temp. unterhalb 
des tibergangspunktes von Glaubersalz in wasserfreies Na.SO, m it dem zu yerarbeitenden



Mischsalz gesatt. Alsdann wird der Sattigungspunkt der Lsg. uberscliritten u. der 
Geh. des Na2C03 in der Lsg. erhóht, wahrend sich eine feste Phasc von Glaubersalz 
bildet. D as Verf. eignet sich besonders zur Verarbeifcung von naturlich vorkommenden 
Salzmischungen. (A. P. 1836 426 vom 1/2. 1930, ausg. 15/12. 1931.) D r e w s .

American Potash & Chemical Corp., Trona, iiberfc. von: William H. Allen, 
William A. Gale und Charles F. Ritchie, Trona, Herstellung ton Natriumbicarbonat 
und ton Nalriumsulfat aus ihren Oemischen. Die Na.SO., u. N a2C03 enthaltende Aus- 
gangslsg. wird auf cinc Temp. erhitzt, welche oberlialb des Umwandlungspunktes des 
N a2C03 u. Na:S 04 in das Doppelsalz Burkeit, Na2C03-2 Na2SO„ liegt. Die Lsg. ent- 
lialt eine gróBere Menge von Na2C03 ais dem Verhaltnis beider' Salze im Burkeit ent- 
sprieht. Durch Zusatz von NaCl wird das Burkeit ausgefallt. Zwecks Gewinnung von 
NaHC03 wird dio Lsg. alsdann m it C 02 behandelt. (A. P. 1 836 427 vom 1/2. 1930, 
ausg. 15/12. 1931.) D r e w s .

Alfred Mentzel, Berlin-Schóneberg, Herstellung von Nalriumcarbonat und Chlor- 
ammonium, dad. gek., daB das in Durchfuhrung des NTI3- Sodaprozesses anfallende feste 
NaHC03 in Mischung m it C durch Einw. von N2 in NaCN iibergefuhrt, letzteres durch 
Behandlung m it W.-Dampf unter Gewinnung von Na2C03 gespalten u. das hierbei 
gleichzeitig anfallende NH3 in den NH3-SodaprozeB eingefuhrt u. ais NH,C1 gewonnen 
wird. (D. R. P. 530 648 KI. 121 vom 21/5. 1930, ausg. 14/12. 1931.) D r e w s .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de St. Gobain, 
Chauny & Cirey, Paris, Herstellung von Natriumsilicat. Das aus dem Wannenofcn 
kommende Silicat wird kontinuierlieh in eine diinne Schicht gebracht, welche sich 
schnell verfestigt u. zerkleinert werden kann. (E. P. 361 823 vom 16/6. 1931, ausg. 
17/12. 1931. F. Prior. 21/7. 1930.) D r e w s .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, iibert. von: Edward A. Taylor, Cleveland, 
und Worthington T. Grace, Willoughby, Reinigen von Natriumsilicatlosungen. In  
der Lsg. wird eine Fallung eines Erdalkalimetallsalzes hervorgerufen, wodurch dio 
suspendierten unl. Venmreinigungen mitgerissen werden. Die Silicatlsg. wird z. B. 
m it geringen Mengen von Ca(OH)2 u. N a2C03 versetzt. (A. P. 1 836 093 vom 30/8. 
192S, ausg. 15/12. 1931.) D r e w s .

Jean-Joseph-Pierre Demeuran, Frankreich, Gewinnung von Calciumcarbonat ais 
Nebenprodukt bei der Herslellung ton Eau de Javel aus Chlorkalk und Nalriumcarbonat. 
D e r Chlorkalk wird zunachst durch Waschen oder Auskneten von Verunreinigungen 
befreit. Alsdann werden klare Lsgg. von Chlorkalk u. NaCl vermischt. Das ausgefallte 
u. abgetrennte CaC03 wird zwecks Zerstorung anhaftenden Na-Hypochloritcs mit 
H 20 2 o .  dgl. behandelt. Das hierbei entstandene NaCl wird durch Auswaschen aus 
dem CaC03 entfernt. (F. P. 714 684 vom 2/8. 1930, ausg. 18/11. 1931.) D r e w s .

Kali-Chemie A.-G., Berlin, Zerlegung ton Engelschem Salz. D ie Zerlegung e r
folgt durch Behandeln m it w. W. Hierbei entsteht MgC03- 3 H 20  neben einer Lsg. 
von K jC 03. Das Trihydrat wird abgetrennt u. auf meehan. Wege weitestgehend von 
der anhaftenden Mutterlauge befreit. Die dem Trihydrat noch anhaftende geringe 
Menge von K H C03 stort den Kreislauf nicht. Bei diesem Verf. wird die Zwischenbldg. 
von wasserfreiem iIgC 03, welehes unter Anwendung von Druck mittels W.-Dampf 
u. CO. in das Trihydrat iibergefuhrt werden miiBte, vermieden. Das Trihydrat kehrt 
in den Kreislauf zuriick u. wird m it KC1 u. CO. von neuem umgesetzt. (F. P. 715 007 
Yom 9/4. 1931, ausg. 24/11. 1931.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
E. F. Werner, Reinigen und EmaiUieren metaUischer Oberflaclien. Beschreibung

eines modernen Emaillierbetriebes. (Metal Clean. Finish. 3 . 237—3 9 .1 9 3 1 .) K u t z .
F. P. Knight, Feldspat und seine Verwendung. (Ceramic Ind. 17. 453—55. Dez.

1931.) SALMANG.
Silbert GnB, Slórungsąuellen bei der Erzeugung ton Qualilalsglas in  Dauerwannen. 

Schilderung der Schwierigkeiten bei der Wannenfuhrung, die durch die neuen Hilfs- 
m ittel vermindert, aber nicht beseitigt werden kónnen. (Keram. Rdsch. 39. 625— 28. 
656—59. 5/11. 1931.) Sa l m a n g .

A. Dietzel, Die Priifung ton Wannensleinen gegen den A ngriff schmelzender Gldser 
in  der ModeRicanne. In  eine Modellwanno wurden Wannensteine oder dereń Teile 
eingebaut u. die Korrosion im Betriebe gemessen. Die Ergebnisse stimmen mit den
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Erfahrungen der Glashiitten uborein. (Sprcchsaal 64- 828—32. 846—51. Karlsruhe, 
Techn. Hochsch. Silicathuttenlab.) SALMANG.

E. J. C. Bowmaker und J. H. Partridge, Weitere Unlersuchungen iiber die Lós-
lichkeitsprobe in Flujisaure als Fiihrer zur Schatzung der Daucrhaftigke.il von Wannen- 
blócken. (Vgl. C. 1929. II. 1959.) Die vom erstgenannten Vf. besehriebene Methode 
gab bis ± 5 ° /0 ubereinstimmende Verss. Abb. von Apparatur. 27 Wannenblocke wurden 
nach der Methode untersueht u. im Wannenofen eingebaut. Es stellte sieh heraus, 
daB die Methode das Verli. des Blocks richtig Yorauszusagen -gestattet. (Journ. Soc. 
Glass Technol. 15. 255—62. Sept. 1931. Wembley, Middlesex, Canning Town Glass 
Works, Ltd. London E. 16. General Electrical Co. Wembley.) S a l m a n g .

A. W. Laubengayer, Die Vermtterung und das Irisieren einiger allrómischer 
Glaser aus Cypem. Dic Verwitterung der 1800 Jahre lang im Erdboden ruhenden 
Glaser ist auf die langsame Herauslósung der 1. Anteile zuriickzufuhren. Die Iris ist 
auf Interferenzeffekte der diinnen Hautclien zuriickzufiihren, welche sieh auf dem 
Glas gebildet haben. (Journ. Amer. ceram. Soc. 14. 833—36. Nov. 1931. Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ.) SALMANG.

H. Hermann, Beitrag zur Physik der Verpackung. G e h l h o f f  (C. 1927. II. 
1747) hatte auf die Bedeutung der Adsorption von W. im Packpapier bei Schiidigung 
von Glaswaren liingewiosen. Vf. fiihrt dies weiter aus. Temp.-Anderungen in der 
Umgebung Yeranlassen bei Yerpackten Waren Wanderungen des im Packmittel u. in 
der Ware adsorbierten W., welche zu Schiidigungen fiihren konnen. Ais wichtige 
Punkto bei der Beurteilung packtechn. Fragen komracn in Betracht: Beliiftung u. 
die Warmeiibertragung durch das Paekmaterial u. in der Ware. (Ztschr. techn. Physik
12. 686—S8. 1931. Aussig.) L o r e n z .

— , Glasersatz auf Cellulose- und Kunslharzbasis. Splitterfreies Verbund- oder 
Sicherheitsglas. Drahtglas. Celluloidtriehter. Kunstharz „Pollopas". Glastapeten. 
Bauglas. Zuckerglas oder „Sakaloid“ . Naelitrag iiber letzteren Kunststoff. (Glas 
u. Apparat 13. 1—2. 10/1. 1932.) K o n ig .

A. Deubel, Die Korrosion von Zement. In  Erganzimg zu neueren Arbeiten, be- 
sonders von P r o b s t  u . D o r s c h  (C. 1929. II . 2594) werden Angaben iiber die Eignung 
der Zemente gegen die verschiedenen Korrosionsursachen gemacht. (Ztschr. angew. 
Chem. 44. 589—90. 11/7. 1931.) S a l m a n g .

Wallace C. Riddell, Die Geschwindigkeit des Gipsbrennens. Schnitte durch Gips- 
stiicke zeigen, daB der Brennvorgang von auBen nach innen m it scharfer Grenzlinie 
fortsehreitet. 128° kann ais Zers.-Temp. angenommen werden. Die Temp. der Stiieke 
hangt stark Yon der Temp. im Brennkessel ab. (Rock Products 34. Nr. 23. 64—65. 
7/11. 1931. San Francisco, Cal., Standard Gipsum Co.) SALMANG.

F. L. Brady und B. Butterworth, Beitrdge zum Studium der Ausblilhungen-.
V. Die Flecken auf Fassadenziegeln. (III. vgl. C. 1931. II . 1334.) Fe-reiche, dunkle 
Fassadenziegel konnen FeS04 ausbluhen lassen. Gelbbraune Flecken ruhren nicht 
vom Sand, sondern nur vom Ton her. Die nur durch S 0 3 verursachten Ausbluhungen 
konnen zum Teil durch Wahl S-armer Kohle Yermindert werden. Durch scharfen 
Brand kaim die Sulfatzerstorung auch hervorgerufen werden. (Brit. Clayworker 40. 
263—65. 15/10. 1931.) Sa l m a n g .

Slobodjanik, Froslschutz der Ziegełformlinge durch Koclisalzzusatz. Durch Zusatz 
von 1—7%  NaCl kann man den F . des W. im Formling bis unter die Frostgrenze senken. 
Zerstorung desselben findet dann nicht mehr sta tt. Eine Menge, welche die Temp. 
bis — 2° senkt, andert ani Ziegel nichts. Bei hóherem Geh. wird dio Farbę dunkler, 
an einigen Stellen tr i t t  Abblassung auf. (Tonind.-Ztg. 55. 1274—75. 16/11. 1931. 
Kiew.) S a l m a n g .

Thurmer, Die technische Analyse von Mineralien und Silicaten und die Bestimmung 
selten vorkommenderElemente. Analysengąng. (Glashiitte 61. 833—36.10/11.1931.) Sa l m .

E. Herlinger und A. Ungewiss, Uber die Durchfiihrung polarisationsmikro- 
skopischer Untersuchungen an keramischen Stoff en. Anleitung zu mkr.Unterss. m it vielen 
Abb. u. alphabet. Schlagwortverzeichnis der Fachausdrucke. (Ber. Dtsch. keram. 
Ges. 12. 487— 523. Okt, 1931. Berlin.) Sa l m a n g .

Corning Glass Works, iibert. von: Harrłson Porter Hood, Corning, V. St. A.,
Fur idtraviolette Strahlen durchlassige Glaser. Teilreferat nach E. P. 298 908 vgl. C. 1929-
I. 1142. Nachzutragen ist: Der Geh. der Glaser an PbO soli nicht mehr ais 0,020/„ 
betragen. Der Zusatz von B20 3 zu oxydierend geschmolzenen Glłisern setzt zwar die
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Anfangsdurclilassigkeit der Gliiser fiir ultraviolette Strahlen herab, erhohfc aber dio 
permanente Durchlassigkeit. (A. P. 1830 902 vom 21/9. 1928, ausg. 10/11. 1931.
F. Prior. 4/6. 1926.) K u h l in g .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Verfahren zur Herstellung von Verbund- 
korpern. Feste Kórper, wie z. B. Holz, Porzełłan. Ton, Steinzcug, Metali, Ghjmmi, 
Spiegelglas, werden m it einer Sehicht aus polymeren, organ. Verbb., z. B. Acrylsdure- 
esżerpolymerisaten, miteinander yerbunden. (Schwz. P. 148 128 vom 20/7. 1928, ausg. 
16/9. 1931. D. Prior. 21/9. 1927.) E n g e r o f f .

Thomas Hughes, London, Formbare Massen. Mischungen des Oxydes u. des 
Sulfates eines ein Osychlorid bildenden Metalles, wie Mg oder Zn, von CaCl2 u. einem 
EiweiBstoff, wie Casein, werden m it W. vermengt. Die MM. kónnen unter gewohnlichem 
oder verstarktem Druck geformt werden. Die bei gewohnlichem Druck geformten Er- 
zeugnisse sind nach dem Abbinden etwas porig, die unter Druck geformten fliissigkeits- 
dicht. (E. P. 359 031 vom 17/7. 1930, ausg. 12/11. 1931.) K u h l in g .

Martin Wilhelm Jensen, Syendborg, Danemark, Geformłe Massen. Asbestpulver, 
Kies, Zement u. die erforderliche Menge W. werden gemischt, geformt u. abbinden 
gelassen. Die Erzougnisse sind wasserdicht. /E. P. 360 226 vom 29/11. 1930, ausg. 
26/11. 1931.) ' ' K u h l in g .

Umberto Issmann, Triest, Formkorper. Mit W. erhartende Stoffe, wie Zement, 
hydraul. CaO, Gips u. dgl., bzw. Mischungen solcher Stoffe m it Fiillstoffen werden 
trocken oder in wenig feuchtem Zustande in Formen gepreBt, dereń Innen- oder AuBen- 
wande oder Innen- u. AuCenwande gelocht, geschlitzt o. dgl. sind. Durch dio .Wand- 
óffnungen wird dann W. eingepreCt, welches das Erharten der Formstucke bewirkt. 
(Oe. P. 125 391 vom 4/11. 1930, ausg. 10/11. 1931. I t. Prior. 3/2. 1930.) K u h l i n g .

Cement Mortars Ltd., Alexandria bei Sydney, Australien (Erfinder: Kenneth 
Charles Styles, Neusiidwales), Herstellung einer Stuckmischung. 5 Pfd. 9 Unzen ge- 
pulyerter Leim werden in kochendem W. gel., worauf 1/2 Unze Glycerin u. 2 Unzen 
K 2Cr20 7 hinzugefiigt werden. Dann wird unter Riihren m it 112 Pfd. CaCOs u. 4 Pfd. 
gemahlenem Asbest zu einer homogenen M. yermischt. Die anzuwendende Menge W. 
wird so bemessen, daB die Stuckmischung eine dicke Pastę darstellt. (Aust. P. 28188/ 
1930 yom 2/8. 1930, ausg. 27/8. 1931.) E b e n .

Cement Mortars Ltd., Alexandria bei Sydney, Australien (Erfinder: Kenneth 
Charles Styles, Neusiidwales), Herstellung einer Stuckmischung au f Ólbasis. 28 lbs 
weiBer Portlandzement, 20 lbs Feinsand, 8 lbs fein gepulyerter Quarz, 10 lbs CaC03, 
6 lbs gemahlener Asbest, 4 lbs T i0 2, 1 1 Terpentinól, 3,75 1 Leinol u. 3,75 1 Terpentin 
werden zu einer Pastę yerarbeitet, wobei das Verhiiltnis der festen zu den fl. Bestand- 
teilen so gehalten wird, daB auf 100 lbs der ersteren 15 1 der letzteren kommen. (Aust. 
P. 28190/1930 vom 2/8. 1930, ausg. 27/8. 1931.) E b e n .

I. F. Laucks, Inc., iibert. von: Irving F. Laucks, Harry P. Banks, Glenn 
Davidson, Hugh F. Rippey und Charles N. Cone, Seattle, Washington, Wasser- 
feste plastische Masse zum Ausbessern oder Uberziehen von Steinwanden, Holz, Gips- 
u. Steinflachen, bestehend aus Stoffen, die pflanzliche Proteine enthalten, z. B. Soja- 
bohnenpreBruckstande, Sojabohnenmehl, ferner aus Kalkhydrat, Na2CO;: u. Fullmitteln, 
z. B. Gips, Talk, Kaolin, Lithopone, Pb-WeiB u. andere Pigmente. Das Prod. wird 
m it W. angeriihrt. (A. P. 1 835 713 vom 23/10. 1925, ausg. 8/12. 1931.) M. F. Mii.

Arthur A. Thoretz, New York, Anstriche au f Gebaudeteilen. Die Gebaudeteile 
werden m it konz., Wasserglas u. CH20  enthaltenden wss. Lsgg. bestrichen oder be- 
spritzt. Die nach dem Trocknen entst-andenen Schutzmassen haften fest u. dienen ais 
Untergrund fiir Farbanstriche, besonders mittels Bleifarben herzustellender. (A. P.
1 832 752 vom 1/8. 1927, ausg. 17/11. 1931.) K u h l in g .

West Coast Kalsomine Co. (Australia) Ltd., Param atta, New South Wales, 
iibert. von: Clyde Wingo Norvell, Californien, ZementMltiges Anstrichmittel fu r poróse 
Wandę, Steine und Oberfladien, das frei von organ. Bindemitteln u. troeknenden Olen 
ist, bestehend aus 45 Tin. Portlandzement, 39 Tin. gelóschtem Kalk, 7 Tin. NaCl,
0,5 Tin. Al-Stearat u. 9 Tin. Asbest. Das Stearat erhoht die Wasserfestigkeit des 
Anstriches. (Aust. P. 30 847/1930 vom 23/12. 1930, ausg. 30/7. 1931. A. Prior. 26/12.
1929.) M. F. Mu ller .

Alexander Newton Winchell, The microscopic characters of artificial inorganio solid sub- 
stances and artificial minerals. 2nded. London: Chapman & Hall 1931. 8°. 31s.6d.net.
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Building Research Ctte., Special reports. 17, Estimation of free calcium oside and hydroxide.
London: H. M. S. O. 1031. 6d. net.

Vn. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
Gerlach, Kaikaninumphosphat. Kalkammonphosphat entsteht, wenn man gas- 

fórmiges NH3 iiber Superphosphat leitet, welches in eino rotierende Trommel gefiillt ist. 
Die Umsetzung geht nach CaH4(P 0 4)2 +  4NHS =  Ca(NH,,)4(P 04)2 yor sich u. in Ggw. 
von W. weiter nach:

Ca(NH4)4(P 04)2 +  2CaS04-2H20  =  Ca3P 0 4 +  2(NH4)2S 04 +  4H20  
Das durch Umsetzung m it dem Gips des Superphosphates entstandene Tricalcium- 
phosphat ist yermutlich in  so feiner Form yorhanden, daB es von der Pflanzenwurzel 
gol. werden kann. Eine Reihe von Feld- u. GefaBverss. m it Ammonsuperphosphat u. 
einem Kalkammonphosphat, welches 7,15% NH,-N u. 16,73% Gesamt-P20 6 enthielt. 
bestatigen dies. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. B. 10. 532—43. Nov. 
1931.) W. S c h u l t z e .

T. S. Buie, Der EinflufS verschiedener Boden- und Pflanzenfaktoren au f die Loslich- 
keił von Phosphorsaurediingern. Zusammenfassende Darst. iiber den EinfluB von 
Temp., Feuchtigkeit, Rk., A rt u. Textur des Bodens sowie des Wurzelsystems auf 
die Wrkg. von Superphosphat, Knochenmehl u. Rohphosphat. Pflanzen m it hohem 
Kalkbediirfnis reagieren auf Rohphosphatdiinger am besten. (Amer. Fertilizer 75. 
Nr. 10. 13—14. 32—40. 7/11. 1931. Washington, Superphosphate Inst.) W. S c h u l t z e .

F. Miinter, Zur Bodensdurefrage. Feld- u. GefaBverss. m it sauren Sand- u. 
Lehmbóden unter Verwendung folgendor N-Diinger: schwefelsaures Ammoniak, salz- 
saures Ammoniak, Kalksalpeter, Natronsalpeter, Kalkammonsalpeter, Kalkstickstoff u. 
Nitrophoska. Salzsaures Ammoniak wirkte in den meisten Fallen schlechter ais schwefel
saures Ammoniak, wahrend beide Diinger nach der Abkalkung gleiche Etrage lieferten. 
Der Wasserstoffgeh. des Bodens ist nicht allein maBgebend fiir das Pflanzenwaehstum. 
Die Bodenart u. ihre puffernden Substanzen haben erheblichen EinfluB. Ebenso 
begiinstigte ein Zusatz yon organ. Substanz (2 g Rohrzucker +  2 g Mehl +  2 g trockene 
Riibenblatter pro 6 kg Boden) die Wrkg. yon schwefelsaurem Ammoniak u. K alk
stickstoff auf stark samem Boden. Die Kraut- u. Wurzelentw. von Riiben, Tomaten, 
Bohnen, Weizen u. Hafer m it steigender pn-Zahl wird bildlich dargestellt. (Ztschr. 
Pflanzenernahr. Diingung Abt. B. 10. 505—31. Nov. 1931. Vers.-Stat. Halle.) W. S c h u .

F. E. Allison, Die relative Wirkung von konzenirierten Stickstoffdungern auf die an- 
hallende Bodenaciditat. Zusammenfassende Darst. Die Entkalkung des Bodens wird nicht 
nur durch die zuruckbleibende Saure eines Ammonsalzes yerursacht, sondem auch 
dadurch, daB die aus dem NH4 gebildete H N 03 Kalk bindet u. ein Teil hiervon aus- 
gewaschen wird. Vielfach wird iibersehen, daB jeder N-Diinger indirekt auf die Ent- 
basimg des Bodens wirkt, da er das Wachstum der Pflanzen fordert, diese aber ins- 
gesamt dem Boden mehrKationen aisAnionen entziehen. (Journ. amer. Soc. Agronomy 
23. 878—908. Nov. 1931.) W. S c h u l t z e . ‘

W. Winkelmann, Ober die Bedeutung des Kalkes fiir die Waldbaume. 3 yer- 
schieden alte Kiefernbestande (7-, 17- u. 30-jahrige Pflanzung) weisen ein ph von 6,1, 
5,9 u. 5,1 auf. Die Abnahme im durchschnittlichen Jahreshohenzuwaehs weist auf 
den zunehmenden Kalkmangel der altesten Pflanzung hin. (Ztschr. Pflanzenernahr. 
Diingung Abt. B. 10. 543—44. Nov. 1931.) W. S c h u l t z e .

W. B. Albert und w. R. Paden, Calciumarsenat und Unfruchtbarkeit in  gewissen 
Boden. Holie Caleiumarsenatgaben (20—50 Pfund/acre) auf Baumwollbóden be- 
wirkten bei der nachsten F rucht Ertragsschadigungen. Hoher As-Geh. der Wurzeln.
(Science 73. 622. 1931.) W. S c h u l t z e .

T. R. Sathe und V. Subrahmanyan, Zu&ammenhang zwisehen Samen und Mikro- 
organismen. Eine Sterilisation der Samonhaut m it NaCl, Milchsaure oder Thymol 
beeinfluBte weder den KeimprozeB noch die Samenentw. Ein ebenso geringer EinfluB 
konnte durch Zusatz yerschiedener Reinkulturen (B. coli, lactis, Aspergillus, Actino- 
myces) erzielt werden. (Journ. Indian Inst. Science Serie A. 14. 119—39. 1931. 
Bangalore.) t _  W. S c h u l t z e .

H. Kemper, Sprilzmitlcl, die sich zur Bekampfung ron^gesundheitsschadlichen 
Insekten ais geeignet erwiesen haben. F ur die Beurteilung der Eignung eines Spritzmittels 
gelten folgende Gesichtspunkte: Biol. Wirksamkeit auf die Schadlinge, Einw. auf 
Menschen, Nutztiere u. Gebrauchsgegenstande, Entflammungspunkt bzw. Explosions-
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u. Feuersgefahr, Geruch, D., Konsistenz. Im  Original 23 Spritzmittel von geeigneter 
Beschaffenheit. (KI. Mitt. Ver. Wassor-, Boden-, Lufthygiene 7- 283—85. Sept./Okt.
1931. Berlin-Dahlem.) Gbim m e .

R. S. Woglum, Industrieller Pflanzenschutz: Die Bohnenspinnen. Zur Bekilmpfung 
eignet sich vor allem eine Begasung mit HCN. (Journ. econ. Entomology 24. 1013 
bis 1018. 1931.) Gr im m e .

F. C. Bishopp und R. D. Wagner, Nicotin bei der Bekampfung der Hiihner- 
parasiten. Nicotinsulfat- bzw. Nicotinlsgg. in Seifenwasser erwiesen sieli ais sehr wirksam. 
(Journ. eeon. Entomology 24. 56—62. 1931.) GRIMME.

E. A. Mc Gregor, Die Sterbliclikeit des Gilruswicklers durcli Schwefelbestauhrmg.
Dreimalige Bestiiubung m it Schwefelpulver wirkte sehr gut. (Journ. econ. Ento
mology 24. 1066—70. 1931.) G r im m e .

Roger B. Friend, Lebensbedingungen und Bekampfung der Birkenblattsagefliege, 
Fenusa Pumila Klug. Bekampfung dureh Nicotinsulfatspritzungen. (Journ. econ. 
Entomology 24. 171—77. 1931;' New Haven [Conn.].) G r im m e .

W. E. Loomis, Russell Bissey und E. V. Smith, Clilorate ais Unkrautverlilgungs- 
miUel. 3-jiŁhrige Bekampfung von Aekerdistel, Ackerwinde u. Quecke mit NaC103 
in Gaben bis zu 1000 Pfund pro aere. Hinweis auf die Bedeutung der Ausrottung 
dureh Wurzelbekampfung s ta tt der iiblichen Pflanzenbespritzung. Eine giftige Naeli- 
wrkg. gróBerer Gaben auf die Entw. des Wurzelsystems in den unteren Bodenschichten 
(3—5 FuB Tiefe) konnte noch nach 2 Jahren festgestellt werden. (Science 74. 485. 
13/11. 1931. Iowa State College.) > W. S c h u l t z e .

L. R. Streeter und G. W. Pearce, Reaktionen bei der W irhmg von Hydratcn in  
Bleiarseniatspritzmitleln. Das Rk.-Prod. von Ca(OH)2 auf saures Pb-Arseniat ist in 
W. 1. u. entsprieht der Zus. CaHAs04. Die Lósungsbegiinstigung ist bei Mg(OH)2 gróBer 
ais bei Ca(OH)2. CaC03 u. MgC03 fiihren aueh zur Bldg. 1. As-Verbb., wobei die Wrkg. 
der Mg-Verb. wiederum starker ist. Yf. folgem, daB es besser ist, die Spritzmittel mit 
reinem Ca(OH).2 ais mit dolomit., also Mg-reichem Bad herzustellen. Hoher C02-Geh. 
verhindert die Bldg. 1. As-Verbb. (Ind. engin. Chem. 23. 1140—44. Okt. 1931. Geneya 
[N. Y.].) G r im m e .

L. R. Streeter, P. J. Chapman und G. W. Pearce, Versuche zur Entfernung 
von Spritzmiltdriiekstanden. (Vgl. yorst. Ref.) Ais brauchbar erwies sich ein 
kombiniertes Wasch- u. Polieryerf., wobei nicht nur die 1. As-Verbb., sondern auch 
Schwefel, Staub u. ahnliche Verunreinigungen von dom Obst restlos entfernt wurden. 
(Journ. econ. Entomology 24. 240— 44. 1931.) G r im m e .

F. L. Campbell und Charles Lukens, Eine radioaktive Methode zur Bestimmung
der Loslichkeit vcm saurem Bleiarseniat im  Verdauungslraklus des Seidenumrms. Die 
Bestst. ergaben, daB bei todliehen Gaben ca. 25% des gegebenen As noch unausgeniitzt 
waren, sowie daB saures Pb-Arseniat leichter 1. im Verdauungstraktus ist ais das bas.
Salz. (Journ. econ. Entomology 24 . 88— 94. 1931. Takoma Park [Md.].) Gr im m e .

H. Neubauer, Die Keimpflanzenmelhode und die neuen chemischen Metlioden der 
Bodenuntersuchung. (Vgl. C. 1932. I. 730.) Die Ubereinstimmung zwischen Em te u. 
Keimpflanzenmethode ist be3ser bei Pflanzen, dereń Nahrstoffaufnahme sich iiber 
einen kurzeń Zeitraum erstreckt (A-Typ, Getreide), weniger gut bei Pflanzen mit 
langer Aufnahmezeit (B-Typ, Ruben, Kartoffel), da diese auch die schwerer L K- u. 
P-Formen angreifen. Bei Ubertragung auf das freie Feld muB auch die Textur des 
Bodens beriicksichtigt werden. Die Leistungsfahigkeit der Keimpflanzenmethode bei 
der P20 6-Best. wird mit den Methoden von L e m m e r m a n n , D ir k s  u. v . WRANGELL 
vergliehen. (Ernahrung d. Pflanze 27. 505—11. 15/12. 1931. Dresden.) W . S c h u l t z e .

S. Goy und O. Roos, Vergleichende Untersuchungen iiber die Ermittelung des 
Saurezustandes eines Bodens mit der eleklrometrischen Messung nach Trdnel und der 
colorimetrischen Schnellmethodc nach Kiihn und Scherff. (Vgl. C. 1931. II. 1907.) An 
gleichen Bodenproben wird von 3 verschiedenen Beobachtern die pH-Zahl nach der 
Methode K u h n  u. S c h e r f f  bestimmt, wobei untereinander erheblieho Differenzen 
auftreten. Beim Vergleich m it der Methode T r e n e l  werden Abweichungen bis zu
2 pH -E inheiten  fe stg es te llt. Die kleinen Bodcnmengen, w elche die Methode K u h n  u. 
SCHERFF verwendet, lassen B eein trach tig u n g  des pH -W ertes dureh Zufalligkeiten zu. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung Abt. A. 23. 63—68. 1931. Landw. Vers.-Stat. 
Konigsberg.) _ W . SCHULTZE.

C. Fraschina, Zur Bestimmung des Phosphorsaurebediirfnisses des Bodens. B est. 
n a ch  de r M ethode von  D ir k s  u . S c h e f f e r , verglichen m it d en  E rgebn issen  von
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GefaB- u. Felclverss. Die Methode wird fur die laboratoriumsmaBige Ermittlung ais 
gut brauchbar bezeichnet. (Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 45. 633—38. 1931. Eidg. 
agrikulturcliem. Anst. Liebefeld-Bern.) W. ScHULTZE.

Ruhrchemie Akt.-Ges., Oberhausen, DungemUlcl. Hoeliofensehlacke wird mittels 
HNO:1 bei hoher Temp. u. gegebenenfalls erhóhtem Druck aufgeschlossen, um die 
Silicate ganz oder teilweiso in kolloide Si(OH)4 umzuwandeln. Die M. wird dann 
neutralisiert u. m it Ammonsalzen gemischt. Die Erzcugnisse sind lagerbestandig u. 
gut streubar. (E. P. 359 919 vom 25/4.1930, ausg. 26/11.1931. D. Prior. 26/4. 
1929.) K u h l in g .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Dungemiltel. Feste saure Calcium- 
pliospliate, vorzugsweise Rohphosphat, werden m it ŃH3 enthaltenden Lsgg. oder 
Selimelzen von NH.jN03 behandclt. Das NH(1N 03 kami in wss. oder fl. NH3 gel. sein; 
die Konz. der Lsg. soll so bemessen werden, daB unmittelbar feste Erzeugnisse ge- 
wonnen werden. (E. P. 359 020 vom 14/7. 1930, ausg. 12/11. 1931. A. Prior. 13/7.
1929.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M ., Dungemittel. Mischungen 
von KC1, H3PO.i u. CaSO, werden bei 500—800°, zweokmaBig 650—800° erhitzt. Der 
Zusatz yon CaS04 erlcichtert das Austreiben des HC1. Es entstehen Gemische von 
KoSO., u. je nach den Mengenyerhaltnissen Ca3(P04)2, CaHPO., oder Ca(HaP 0 4).. 
An Stelle von H 3P 0 4 kann Ammoniumphosphat verwendet werden. Die Umsctzung 
erfolgt dann unter Entweichen von NH4C1 bei 200—350°. (E. P. 360 147 yom 2/10.
1930. ausg. 26/11.1931.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mischdungemittel. Mit hoch 
konz. Lsgg. oder Schmelzen yon Hamstoff oder Harnstoff enthaltenden Doppelyerbb. 
werden bei Tempp. von 75 bis 130° fein gepulverte, unl. oder wl. Calciumsalze, wie 
CaC03, CaS04, Ca3(P 04)2 oder CaHP04 moglichst gleichmaBig gemiseht u. die Mi- 
schungen, z. B. durch Verspritzen yerfestigt. Die gegebenenfalls nachgetrockneten 
Erzeugnisse cntmischen sich nicht, Zers. des Harnstoff es erfolgt nicht. (E. P. 359 962 
vom 30/5. 1930, ausg. 26/11. 1931.) K u h l in g .

Alfred Mentzel, Berlin, Herslellung von Mischdungern. Wss. NH3 wird bis zur 
beginnenden Ausfallung yon NH4HC03 m it C02 gesatt. Alsdann gibt man (NH4)2S04- 
Lsg. hinzu u. behandelt SchlieBlich m it NH3 u. C 02. Der erhaltene Mischdiinger be- 
steht aus 65% (NH4)2S 04 u. 35% NH4HC03. (E. P. 361267 vom 14/5. 1931, ausg. 
10/12. 1931. D. Prior. 14/5. 1930.) D rew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff, 
Kaspar Pfaff und Robert Kramer, Frankfurt a. M.-Hoclist), Saatgutbeizmillel. Ab- 
ąnderung des Gegenstandes des D. R. P. 531 783, dad. gek., daB hier fiir die Saatgut- 
beizung mercurierte Arylarsinoxyde oder dereń Substitutionsprodd. vom Typ des 
Quecksilbcrdiphenyls, bei welchen in dem einen der beiden aromat. Kerne eine AsO- 
Gruppe yorhanden ist, yerwendet werden. — Z. B. yerwendet man ein Gemisch von
7,5 Teilen DichlorquerJ:silberdiphenylarsinoxyd, 10 Teilen naphtholpechsulfosaures Ca 
ii. 82,5 Teilen Talkum oder Schlemmkreide. (D. R. P. 537 512 KI. 45 1 vom 27/1. 
1928, ausg. 4/11. 1931. Zus. zu D. R. P. 531 783; C. 1931. II. 2924.) Sa r r e .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller, Berlin-Char- 
lottenburg und Karl Gomitz, Berlin-Zehlendorf), Saatgulbeize, gek. durch die Ver- 
wendung von Verbb. ąuecksilberfreier Fungicide m it EiweiBstoffen oder dereń Spalt- 
prodd., gegebenenfalls im Gemisch m it .anderen fungicid wirkenden Stoffen oder Inert- 
pulyern. — Z. B. lóst man 75 g Silbergelatose in 150 ccm W., yerreibt m it 1000 g Talkum, 
trocknet u. mahlt, oder man lóst 150 g Kwpferalbumose in 150 ccm W., yerreibt m it 
800 g CaC03 u. yermischt das Prod. m it 500 g CuCO«. (D. R. P. 539 936 KI. 451 
vom 14/2. 1926, ausg. 3/12. 1931.) Sa r r e .

Dr. Alexander Wacker, Gesellschaft fur elektrochemische Industrie G. m. 
b. H., Miinchen (Erfinder: Franz Xaver Schwaebel, Munchen), Saatgutbeizmittel. 
Anwendung des nach D. R. P. 403 782 erzeugtcn Kupferoxychlorids ais Saatgutbeize 
fiir sich oder unter Zus. inerter oder anderer fungicider Stoffe. — Z. B. behandelt man
1 Zcntner Weizeń m it 200 g C u f i l f i  in der Trockenbeizmaschine. Das nach dem 
Yerf. des D. R. P. 403 782 (C. 1924- II. 2694) hergestellte Cu2CLO beeintrachtigt nicht 
die Keimkraft der Samen. (D. R. P. 538 238 KI. 45 1 yom 24/6. 1926, ausg. 12/11.
1931.) S a r r e .
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Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Fritz Wolff, Laubenheim 
b. Mainz), Saatguttrockenbeize, insbesondere zur Bekampfung von Helminłhosporium 
gramineum, gek. durch die Anwendung von (juecksilbercyanidammonialc, durch Ira- 
pragnieren von Kaolin usw. zu einer Troekenbeize yerarbeitet. (D. R. P. 536 124 
KI. 451 vom 31/5. 1930, ausg. 26/10. 1931.) Sa r r e .

Chemische Fybrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Fritz Wolff, Laubenheim 
b.Mainz), Saatguttrockenbeize, dad.gek., daB kemmercurierte Phenole, inPhenolengel. u. 
in Triiger impriigniert, zur Anwendung kommen. — Z. B. verwendet man Oxyphenyl- 
mercuriacetat oder l,3,4-Oxyxylylmercuriacetat, gel. in Phenol. Man kann auch natiir- 
liche Phenolgemische verwenden, wie man sie aus dem Braunkohlenteerol gewinnt. 
(D. R. P. 540109 KI. 45 1 vom 13/9. 1930, ausg. 10/12. 1931.) Sa r r e .

A. L. Quaintance and others, Lubricating-oil sprays for use on dorm ant fru it trees. W ashing
ton : Gov’t  P r. Off.; Sup’t  of Doc. 1931. (20 S.) 8°. pap. 5 c.

E. John Russell, Soil conditions and p lan t growth. 6 th e d . London: Longmans 1932. (644 S.)
8°. 21 s. net.

MinistryoE Agriculture and iisheries, Bulletins. 36, m anures and manuring. London: H . M. S.
O. 1932. 1 s. 3 d.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
W. H. Hatfield, Rost- und sdurebestdndige Stahle vom Standpunkl des Cliemie- 

ingenieurs. Es wird die Anwendbarkeit von austenit. Cr-Ni-Stahl (18% Cr, 8%  Ni) 
ais idealer Werkstoff fiir die Brauindustrie, die Milchwirtschaft u. die Farberei be- 
sprochen. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 7. 477—79. 14/11. 1931.) Co h n .

— , Eltoas iiber Hartę- und Vergiiteóle. Riehtlinien fiir die Bewertung der zum 
Harten von Stahl verwendeten Ole. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 28. Nr. 23. Mineralole 4. 
49—50. 10/12. 1931.) S c h ó n fe ld .

O. W. Roskill, Die Tunisanlage des Coleyprozesses fiir Zinkgewinnung. (Vgl. 
C. 1931. II. 2206.) Die Anordnung der Maschinen u. Ofen u. die Gewinnung des Zink- 
oxyds aus den Ofengasen wird besehrieben. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 7. 
449—52. 14/11. 1931.) Co h n .

P. R ontgen und R. B uchkrem er, Beilrag zur Kenntnis der Grundlagen fiir die 
lechnische Zinkelektrolyse. (Vgl. C. 1930. I. 1037.) Bei Stromdiehten yon 100 bis 
4000 Amp./qm werden Stromdichte-Potentialkurven aufgenommen, welche in diesem 
MeBbereich der Gleichung: s =  a +  b log ijq [e =  Abscheidungspotential, i — Strom- 
stiirke, q — Katliodenflaehe, a u. b =  von den Arbeitsbedingungen abhangige Kon- 
stanten] entspreehen. Es wird die zeitliche Einstellung der Wasserstoff-Uberspannung 
an Zn yerfolgt. Diese hangt von der Stromdiehte, der Temp., dem Siiuregeh. des Elek- 
trolyten u. besonders von der Oberflachenbeschaffenhcit der Kathodc ab. Der Faktor b 
der Gleichung ist um so gróBer, je glatter die Kathodenoberflache ist. Der Faktor a 
wird durch die Saurekonz. beeinfluBt; bleibt letztere konstant, so andert sich a pro- 
portional der Temp. Der Abfall des Potentials m it steigendem Sauregeh. laBt sich 
gleichfalls durch eine logarithm. Funktion: e — c +  d - log e ausdriicken, wro c von der 
Stromdiehte u. e von der Saurekonz. abhiingig ist. Durch eine analoge Formel wird 
der Abfall des Kathodenpotentials m it der Anreieherung des Elektrolyten an Zn wieder- 
gegeben. In  Zn-haltigen Elektrolyten wird das Potential m it steigender Temp. edler. 
Die Kurven yerlaufen aber nicht linear, sondern der Temp.-Koeffizient wachst mit 
steigender Stromdiehte. Der EinfluB der Saurekonz. auf das Kathodenpotential nimmt 
m it steigendem Zn-Geh. des Elektrolyten ab. — Bei niedrigeren Stromdiehten 
(<  100 Amp./qm) yerliert die obige Gleichung ihre Giiltigkeit. Die Kurve der Wasser- 
stoffiiberspannung fallt bei etwa 50 Amp./qm sprunghaft auf den Wert des Zn-Potentials. 
Bei Zugabe von wenig ZnS04 zum Elektrolyten wird das Potential edler, der Sprung 
weniger ausgepragt u. nach niedrigeren Stromdiehten verschoben. An Zn, Cd u. Cu 
konnte gezeigt werden, daB das Wasserstoffpotential vom Ruhepotential des Metalls 
ausgeht, u. daB die Wasserstoffiiberspannungskurye einen ausgepragten Potential- 
sprung aufweist. — Die Versuchsergebnisse werden fiir die techn. Zn-Elektrolyse aus- 
gewertet. (Metall-Wirtschaft 10. 931—36. 11/12. 1931.) Co h n .

P. Rontgen und R. Buchkremer, Einflufl von Kobalt auf die technisclie Zink- 
elektrolyse. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird der EinfluB des Co-Geh., der Saurekonz., der 
Temp. des Elektrolyten, der Elektrolysendauer u. der Stromdiehte auf die Stromaus- 
beute untersucht. In  kolloidfreien Elektrolyten sinkt m it steigendem Co-Geh. die
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zulassige Hdehstkonz. an H2S 04 u. die zulassige Hóchsttemp. F ur Stromdichten 
ro n  2000 Amp./qm; Zimmertemp. u. 10% H ,S 0 4 sind 10 mg Co/l unschadlich bei 
hoheren Stromdichten (4000 Amp./qm) sind hóhere Tempp. (bis 60°) erlaubt. Es'w ird 
weiter der EinfluB von Kolloidzusatz zum Elektrolyten untersucht. Bei richtig gewahltem 
Yerhaltnis Y o n  Gelatine zu Co hebt das an sich die Stromausbeute schadlicli beein- 
flussende Kolloid die gleichfalls schadliche Wrkg. des Co auf. Bei Temp.-Erhóhung 
(auf 60°) kann sogar aus Co-haltigem Elektrolyten (100 mg/l) eine gróBere Strom
ausbeute erfolgen ais aus Co-freiem, aber kolloidhaltigem bei niedrigerer Temp. (20°). 
Dies ist an einen maximalen Co-Geh. gebunden, der m it dem Sauregeh. stark  abfallt. 
Bei einer Stromdichte von 2000 Amp./qm liegt der zulassige Co-Geh. im Elektrolyten 
fur 30%  H2SOj weit unter 10 mg/l, fur 20% H2S 04 unter 100 mg/l, -wahrend fur 
10% H .S 04 noch bis zu 500 mg Co durch Kolloidzusatz u. Temp.-St-eigerung aus- 
geglichen werden kónnen. — Die Beschaffenheit der kathod. Zn-Ndd. bei den Y er-  
schiedenen Yerss. wird gezeigt. Es wird auf den EinfluB Y o n  Co- u. Kolloidgeh. auf 
dieselben hingewiesen. (Metall-Wirtschaft 10. 963— 67. 25/12. 1931.) Co h n .

V. Engelhardt, Zur Frage der elelirolytischen Yerhuttung von sulfidischen Antimon- 
crzen. Im AnschluB an die Yeróffentlichung Yon ISGARYSCHEW u. PLETENEW (C. 1931.
II . 14S0) weist Yf. auf ein in den Jahren 1894—1896 ausgearbeitetes Yerf. hin, naeh 
welchem direkt aus Erz m it Hilfe von Ca(SH)s ais Laugungsmittel in einem geschlossenen 
KreisprozeB in Diaphragmenapparaten kompaktes reines Antimon [ >  99,9%ig] in 
gróBeren Mengen industriell hergestellt worden ist. (Ztschr. Elektrochem. 37. 813—14. 
N o y .  1931.) Co h n .

E. M. Hamilton, Cyanide in der Metallurgie von Gold und Silber. (Metal Ind. 
[London] 39. 465—67. 13/11. 1931.) — C. 1931. II. 3148. K u t z e l n ig g .

— , Die Metalle fiir  Lagerschalen. Die Eigg. Yon Lagermetallegierungen (83,33% 
Zinn, 11,11% Antimon u. 5,56% Kupfer) werden in  Hinsicht auf Sicherheit u. Yer- 
minderung der Reibung besprochen. (Techniąue mod. 23. S03.1/12. 1931.) K. O. Mi}.

C. B. Hollabaugh und w. P. Davey, Róntgenstrahlenbestimmung der Krystall- 
orieniierung in Niclcel, Kupfer und Aluminium, hergestellt durch. Kaltwalzen. Ni, Cu u. 
Al Yon groBer Reinheit- u. frei von jeder Yorzugsorientierung wurden so kalt gewalzt, 
daB keine Temp.-Erhdhung eintrat. Naeh jedem Walzdurchgang wurden die Orientie- 
rungen róntgenograph. bestimmt. Ni u. Cu zeigten ident. Orientierungen sowohl hin- 
sichtlich der Grenzen der Bereiche der Yorzugsorientierungen ais auch der Mittellagen. 
Al zeigte eine Yerwandte Yorzugsorientierung, aber m it sehr abweichenden Winkel- 
grenzen, die von der Zahl der Walzgange abhangen. Es zeigt sich, daB entgegen der 
allgemeinen Annahme, mit Ausnahme von Ni u. Cu, die gewóhnlichen flachenzentrierten 
kub. Metalle Unterschiede in der Yorzugsrichtung zeigen, sowohl hinsichtlich der 
Grenzen des Yorzugsbereichs, ais auch der Mittellagen der Orientierung. (PhYsical 
ReY. [2] 37. 1697. 1931.) ' K l e y e r .

— . Yerbesserungen an X  iehteisenmelallen und Legierungen fu r  chemiscke Appara- 
turen. Es wird eine Obersicht uber die Yerbesserung der mechan. Eigg., des Korrosions- 
widerstandes u. der Schweifibarltit Yon NichteisenmetaUen u. dereń Legierungen ge- 
geben. Es werden besonders die Eigg. Y o n  Cu, Al-Bronzen, Cu-Si-Legierungen, N i  u. 
m it N i  cerwakłen SlaMplatten, Ag, A l, Al-Legierungen, Pb, Ta, hochhiizebestandigen 
Legierungen u. von elektro]yt. niedergeschlagencn Uberzugen behandelt. (Ind. Chemist 
chem. Manufacturer 7- 435—37. 14/11. 1931.) Cohn.

R . W . M itchell, Ausrustung fu r  die MeiaUreinigung. I—VJLI. Die Eignung ver- 
schiedener Holzartcn zur Herst. von Beiztrógen wird besprochen, wobei Zypresse, 
Fichte, Kiefer, Rotholz, Ahom u. Eiche in Betracht gezogen werden. Ih r  Verh. gegen 
Yerschiedene Chemikalien, Absorption der Lsgg. u. einiger Fil., Yorubergehende u. 
bleibende Ausdehnung sind tabellar. zusammengestellt. Ais bester YTerkstoff ist Red 
Gulf-Zypretee anzusehen. F ur gro Be u. schwere Tanks wird gern Long Leaf Tellów Pitie 
Yerwendet. — Nachdem noch Yerschiedene AnstrichYerff. zur Dichtung Yon Holztrogen 
erwahnt werden, wird auf Eisen- u. Stahltanks eingegangen. Diese sind fur alle alkal. 
Lsgg., ausgenommen Sulfide u. Cyanide, geeignet. Es werden femer besprochen: 
Blei- u. Hartgummiauskleidungen, Glasemailuberzuge, Materialien fur die Herst. Yon 
Tanks, Anordnung der BeizgefaBe, Armaturen, Heizungsarten. (Metal Clean. Finish.
3. 64 Seiten. 1931.) " ” K u t z e l n ig g .

C. L. Mantell, Ungetcohnliche Anwendungtn der eleldrołytischen Reinigung. Das 
Yerf. Yon C. G. FlNE zur Wiederherstellung antiker Bronzen, das heute in Yielen 
Museen in Anwendnng steht, wird besprochen. Die m it Patina bedeckten Bronzen
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werden in 2 %  NaOH-Lsg. eingehangt u. es wird bei einer Stromdichte yoti etwa 
0,05 Amp. pro Quadratzoll so lange elektrolysiert, bis die Patina in eine lockere 
Cu-Sehichte ubergefuhrt ist. Diese kann dann leicht abgeburstet werden. — Erwahnt 
werden femer die Yerff. des elektrochem. Schutzes von Kondensatorrohren u. von 
Dampfkesseln, die Entfem ung u. Yerhutung des Kesselsteines, die elektrochem. 
Reinigung des angelaufenen Ag. (Metal Clean. Finish. 3. 883—86. N o y . 1931. Bloom- 
field, X. J.) K u t z e l x ig c .

C. L. Mantell, DieZusammenseizung und die Eigenschaflen ton Grobreinigern (hm vy 
duły metal cleaners). Ais Bestandteile kommen NaOH, Na2C03-H20 , NajC03-10 HjO, 
KOH, Xa2P 0 j, Na-Silicate, Boras n. Seife in Betracht. Sie wirken zum Teil verseifend, 
zum Teil emulgierend u. werden in geeigneter, dem bestimmten Zwecke an- 
gepaCter Mischung angewendet. (Metal Clean. Finish. 3. 305—06. 1931. Bloomfield, 
X . J . )  K u t z e l n ig g .

A. K. Graham, Bemerbungen Uber die Nieder-pjj-Nickelbdder. Die bekannten 
Vorteile stark saurer Ni-Bader werden besprochen. (M etal Clean. Finish. 3. 911—14. 
N or. 1931.) K u t z e l k i g g .

E. J. Dobbs, Cyanide in Beziehung zu Siiber- und Goldbadern. (Metal Clean. 
Finish. 3. 889—91. Nov. 1931. — C. 1931. I I . 2507.) K u t z e l n ig g .

W. Blum, Die Definierung und die Beiłimmung ton „freiem Cyanid“ in Elekiro- 
plattierlósungen. (Metal Clean. Finish. 3. 907—10. N oy. 1931. — C. 1 9 3 1 . I I . 2507.) K c t z .

L. C. Pan, Chemische KontroUe der cyanlalischen Kupferbader. Genaue Anleitung 
zur Best. des Cu-Geh. fOberfuhrung des Cyanides in das Sulfat durch Erhitzen m it einer 
Mischung von konz. Salpetersaure u. konz. Schwefelsaure, jodometr. Titration), des 
Geh. an freiem Cyanid (Titration m it AgNOa) u. des Carbonatgeh. (Fallung ais BaCOj, 
T itration m it 1/s-n. HCl). (Metal Clean. Finish. 3- 391—96. 565—69. 1931. New 
York.) '  K u tz e lk ig g .

L. C. Pan, Chemische KontroUe saurer Kupferbader. Anleitung zur jodometr. Best. 
des Cu-Geh. u. zur Erm ittlung der H.SOj-Konz. durch Titration m it NaOH. K urren- 
tafeln zur graph. Berechnung der Analysen. (Metal Clean. Finish. 3- 217—22. 309— 14.
1931. New York.) KUTZEŁNIGG.

C. L. M antell, Prufterfahren fiir die Gule galtanischer Niederschlage. Die bekannten 
Prufrerff. Yerschiedener A rt, wie Ferricyanid-Agar-Probe, Salzsprtihprobe usw. werden 
zusammenfassend besprochen. (Metal Clean. Finish. 3. 189—92. 203—04. 1931. 
Brooklyn, X. Y.) K u t z e l k ig g .

L. C. Pan, Grundzuge der chemischen Analyse, angewendei a u f die Galtanosłegie. 
F u r den Nichtchemiker Yerstandliche Darst. der gebrauchlichsten analyt. Yerff. (Metal 
Clean. F inish. 3. 37— 40. 129—32. 1931. New York.) K tttz e lx ig g .

— , Die KoniroUe der Acidiiat und Allyiliniiat in  der galtanoslegischen Industrie. 
E rklarung des pn-BegriEfes, Tafel der Indicatoren, Beschreibung eines Kom- 
parators zur colorimetr. pH-Messung, Zusammenstellung der giinstigsten pn-Werte 
fur Terschiedene gahran. Bader. (Metal Clean. Finish. 3. 281—84. 302. 477—80.
1931.) KUTZELJaGG.

R. J. Piersol, Historischer Uberblich uber die Chromplattierung. H istor.Entw . der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die fur die Yerchromung grundlegend sind (von 
VOLTA bis zu der Arbeit von F e sk  u . SCHTTAETZ). (Metal Clean. Finish. 3- 29—34. 
1931. Pittsburgh, Pa.) K u t z e l x ig g .

R. J. Piersol, EUmenie der Chemie und Physil: des Elektroplailierens. (Ygl. Y o r e t .  
Ref.) Die zum Yerstandnis des YerchromungsYerf. notwendigen chem. u. elektro
chem. Grundbegriffe werden erlautert. (Jletal Clean. Finish. 3- 119—26. 1931.) K u tz .

R. J. Piersol, Theorie der Chromabtcheidung. (Ygl. Yorst. Ref.) Yf. gibt ein 
Schema der Cr-Abscheidung, das durch die folgenden Gleichungen ausgedruckt 
werden kann:

HjCrOj -f  3 H  =  CrfOH)* -f  HjO HtCr04 +  4 H  =  CrtOHJj - r  2 HjO
Das entstehende Chromhydroxyd reagiert sofort m it Chromsaure unter Bldg. 

von Chromichromat:
Cr(OH)j 4- 3 H,CrOł =  CrfHCrO,^ 4- 3 H .0  
Cr(OH)i - f  13 HjCrO, =  4 Cr(HCr04)3 - f  10 HlO 

Der Schwefelsaure kommt nach Yf. lediglich die Rolle zu, aus dem unl. Chromichromat 
Chrom-(3)-Ionen in Freiheit zu setzen:

2 Cr(HCrO<), -  3 H.SO, =  Crr(SO,)j - f  6 Ł C iO ,
(Metal Clean. Finish. 3. 207—14. 1931.) K u t z e l s i g g .
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R. J. Piersol, Die Stromdichte bei der Verchromung. (Vgl. vorst. Ref.) Elektr. u. 
magnet. Eigg. des Elektrolytcn, OHMsches Gesetz. Wio Yf. empir. fand u. spater von 
H a r i n g  u . B a r r o w s  bestatigt wurde, ist die Summę der Polarisationsspannungen in 
dem iiblichen Verchromungsbereich konstant (etwa 3 V) u. von der Stromdichte un- 
abhangig. Das OHMsche Gesetz kann daher in der F orm : I  =  (E  — 3) r,s angewendet 
werden (rs  =  spezif. Badwiderstand). (Metal Clean. Finish. 3. 327—32. 1931.) K u t z .

R. J. Piersol, Die Krystallstruklur der Chromniederschlage. (Vgl. yorst. Ref.) 
Entstehungsbedingungen fiir glanzende, milehige u. yerbrannte Cr-Abscheidungen. — 
Die t)berspannung des H am Ni zeigt eine logarithm. Abhangigkeit von der OiiMschen 
Spannung; es ist wahrscheinlieh, dati diese Beziehung auch fiir Cr gilt. (Metal Clean. 
Finish. 3. 369—74. 1931.) K u t z e l n ig g .

R. J. Piersol, Logarithmisches Verhallnis zwischen Stromausbeute und Stromdichle 
bei der Chromplattierung. (Vgl. yorst. Ref.) Die Stromausbeute wachst linear m it dcm 
Logarithmus der Stromdichte. (Metal Clean. Finish. 3. 469—74. 1931.) K u t z e l n i g g .

R. J. Piersol, MetaUverteilungskoeffizient bei der gahanischen Verchromung. (Vgl. 
yorst. Ref.) Histor. u. allgemeines zu C. 1931. II. 3151. (Metal Clean. Finish. 3. 
587—90. 1931. Pittsburgh Pa.) K u t z e l n i g g .

R. J. Piersol, Die Bestimmung des Glanzverchromungsverhallnisses bei der Chrom
plattierung. (Vgl. C. 1932- I. 443.) Zwei einfache Proben zur Ausfuhrung im Betriebe 
werden beschrieben. (1. Bewegliche u. fixe Kathode, 2. Kathode m it keilformiger 
Rinne.) (Metal Clean. Finish. 3- 863—65. Nov. 1931.) K u t z e l n i g g .

W. Pfanhauser und G. EIBner, Verchromungspraxis und Theorie. EinfluB des 
Kathodenmaterials: Das Bildungspotential des Diaphragmas wird in der Reihenfolge: 
Cu, Messing, Alpaka, Ni, Fe (abnehmende t)berspamiung des H) nach negativeren 
W erten yerschoben. Dio Potentialkurven naeh dem Sprung liegen jedoch dicht bei- 
einander. Mit steigender Temp. wird sowohl bei Messing ais bei Ni das Knickpunkt- 
potential etwas positiver, wobei die zur Erreichung des Knickpunktes erforderliche 
Stromdichte crhóht wird. Der Verlauf der Stromdichte-Potentialkurve fiir Messing 
unterhalb des Knickpunktes ist abnormal, indem das Potential bei Steigcrung der 
Stromdichte iiber einen bestimmten W crt hinaus wieder positiver wird. Die grofiten 
Abweichungen bei Temp.-Steigerung wurden bei Ni-Kathoden gefunden. —: Weitere 
Verss. betreffen die Unterschiede beim Verchromen alter u. neuer Ni-Ndd. Auf mehrere 
Tage alten Vernickelungen, besonders solchen m it m atter Oberflache laBt sich Cr oft 
nicht abscheiden. Die H-Entw. tr i t t  bereits bei sehr positiyem Potentialwert auf. 
Werden die alten Ni-Uberziige yorgebeizt, so lassen sie sich aber in normaler Weise 
yerchromen. — Bei langsamer Steigerung der Stromdichte erfolgt die Einstellung 
der Potentialc vor der H-Entw. sehr langsam u. dio Cr-Abscheidung daim erst bei 
yerhaltnismaBig hoher Stromdichte. Wird die Stromdichte rasch gesteigert, so laBt 
sich das Cr-Abscheidungspotential schon bei weit geringerer Stromdichte erreichen. — 
In  theoret. Hinsicht ist interessant, daB unterhalb des Potentiales der H-Entw. am 
Ni gesetzmaBige, period. Potentialschwankungen auftreten. — Im  Hinblick auf die 
Schwierigkeit, nicht gedeckte Stellen nachtriiglich zu yerchromen, untersuchen Vff. 
das Verh. teilweise yerchromter Messing- u. Ni-Bleche. Aus den aufgenommenen 
Potentialkuryen ergibt sich, daB die verchromten Stellen dasselbe Potential aufweisen, 
wie dio noch ungedeckten. — SchlieBlich werden noch Besonderheiten untersucht, 
die in der Eigonart des Chrombades liegen. — Dor Geh. an H2SO., ist ausschlaggebend 
fiir die Lage des Knickpunktes u. fiir die GroBe des Potentialsprunges. Der Geh. an 
Cr-Oxyd hat nur eine minimale Einw. auf die Gestalt der Reduktionskurve vor dem 
Potentialsprung. — Zur Kennzeichnung des Streuyermógens bedienen sich Yff. des 
Potentialunterschiedes zwischen yerschiedenen Stellen einer Winkelkathode, bei ge- 
gebencn Arbeitsbedingungen. Auf Grund der ausgefiihrten Messungen wird der EinfluB 
des H 2S 04-Geh., der Badtemp. u. des Kathodenmetalles auf das Streuvermogen er- 
ortert. — Bzgl. weiterer Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. (Ztschr. 
Elektrochem. 37 . 874— 86. Dez. 1931.) K u t z e l n ig g .

Meyer Roter, Bemerlcungen zur Verchromung. Bemerkungen betreffend Reinigung, 
Tankauskleidung u. pn-Wert des Ni-Bades. (Metal Clean. Finish. 3. 151—52.
1931.) K u t z e l n ig g .

W. H. Rowe, Einige Bemerkungen uber Verchromun<j. Notizen uber die Ver- 
nickelung, das Polieren, die Korrigierung des S 04"- u. des Crin -Geh. (Metal Clean. 
Finish. 3. 571—73. Juli 1931. W aterbury, Conn.) K u t z e l n i g g .

Richard Justh, Die Entfeltung in der Chromgalvanotechnik. Bei der elektrolyt. Ent-
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fettung nimm t das Grundmetall H auf, was die Gefahr des Abplatzens der Ni- oder 
Cr-Schichten zur Folgę hat. — Alkal. Lsgg. greifen minerał. Fette nieht an. — Dem- 
gegeniiber wird auf die Vorteile der Entfettung m it Triehlorathylen hingewiesen, das 
sowohl pflanzliche ais minerał. Fette lóst u. die Eigg. des Grundmetalles nieht ver- 
iindert. „T ri“ ist durch Dest. wiedergewinnbar, so daB der Verbrauch an Lósungsm. 
fur jo 100 kg Waschgut nur etwa 0,5—1 kg betragt. (Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 
29. 549—50. 15/12. 1931. Berlin-Sehoneberg.) KUTZELNIGG.

H. Krause, Vercadmierung. Bespreehung der Eigg. des Cd u. Anleitung zur Herst. 
von Cd-Uberziigen. (Piast. Massen 1. 230—33. Dez. 1931. Schwab. Gmiind.) K u t z .

Ernst Beutel und Artur Kutzelnigg, Notiz iiber das Einsinken eleklrolytischer 
Cadmiumniederschlage. An diinnen, aus einem cyankal. Bade auf Messing abgeschiedenen 
Cd-Uberziigen wurde Einsinken des Cd in das Grundmetall beobachtet, was ais 
Diffusionsvorgang erklarbar ist. (Ztschr. Elektrochem. 37. 886. Dez. 1931. Wien, 
Technolog. Inst. der Hochsehule f. Welthandel.) KUTZELNIGG.

Lawrence E. Stout, Silber-Cadmiumlegierungen ais Metalliiberziige. (Vgl. C. 1931.
II. 385.) Eino ungefahr 24% Ag enthaltende Legierung von Ag u. Cd hat silberahnliches 
Aussehen, liiuft in H 2S-haltiger Luft kaum an, haftet fast auf allen Metallen gut, deckt 
schon in geringer Schichtdicke sehr gut u. gibt sehr duktile Ubcrziige. — Badzus.
u. Arbeitsbedingungen fiir die elektrolyt. Abscheidung werden angegeben. (Metal 
Clean. Finish. 3. 457—59. 1931. St. Louis, Washington Univ.) K u t z e l n ig g .

Wallace G. Imhoff, Eigenscliaflen von Feuerverzinkungen. Die Faktoren, welehe 
das Aussehen u. den Korrosionswiderstand der Zn-Uberziigo bestimmen, werden 
besprochen. Von groBem EinfluB sind die Tempp., bei denen yerzinkt wird, u. 
Ggw. von Fremdmetallen. — Die Uberziige werden eingeteilt in solche m it u. solcho 
ohno eisblumenartige Zeichnung (spangles). Die GroBe der Krystalliten (spangle) 
kann sehr versehieden sein; sehr groB entstehen sie aus Schmelzen, dio Sn enthalten. 
Nach ihrem Aussehen werden die Krystalliten ais blockfórmige (bloek spangle) u. 
farnartige (flowor spangle) unterschicden. — Reines Zn gibt blauliehe, Sn- u. Al- 
haltiges silberweiBe Uberziige. (Metal Clean. Finish. 3. 251—53. 1931. Yincland,
N . J . ,  W . G. I m h o f f  Co.) K u t z e l n ig g .

E. A. Anderson, Der gegenwdrlige Stand der Platlierung au f Zink. Zu stark  alkal. 
Beiniger miissen yermicden werden. Nach dem Entfetten tauelit man noch in ein 
verd. Saurebad (1%  HF, 5-—10% HCl, 10—20% 11,80,,). Um dio spontane Ni-Ab- 
seheidung auf dem Zn beim Eintauchen in dasNi-Bad (nicht haftender Belag!) zuyer- 
meiden, setzt man dem Bade Na„SO., zu, das die Dissoziation des Ni-Salzes yerringert. — 
Entfernung von im Bade angereicherten Zn-Salzen gelingt durch Behandlung m it einer 
geringen Menge von bas. Ni-Carbonat. — Ein Verf. zur direkten Glanzvercliromung 
von Zn ist nicht bekannt. Die Cr-Uberziige auf Zn miissen daher stets poliert 
werden. (Metal Clean. Finish. 3. 101—04. 1931. Palmerton, Pa., New Jersey Zine
Co.) K u t z e l n ig g .

Ralph W. Harbison, Zur Vergoldung und Versilberung von Zinkgerałen. Dio Zn- 
Waren werden meehan. gereinigt u. poliert, in kochend h. Trinatriumphosphatlsg. 
galvan. entfettet, in verd. HCl oder H F gebcizt u. sodann mindestens 0,01 mm stark 
vernickelt, worauf in iiblicher Weise versilbert oder vergoldet werden kann. — Rezepte 
fiir Ni-, Ag- u. Au-Bader. (Dtsch. Goldschmiede-Ztg. 34. 533. 19/12. 1931. Pitts- 
burgh, Pa.) KUTZELNIGG.

Wallace G. Imhoff, Die cliemische Zusammenselzung der Stahlunterlage ais Faktor, 
der die Ausbildung guter Zinkflitter beeinflupt. Ais Ursache von sclilechter Flitterbldg. 
wurde in bestimmten Fallen die Besehaffenheit des Stahlbleches erkannt. W ar dieses 
stark oxydiert, so erhiilt es beim Beizen eine raulie Oberflaehe, dio zahlreiche 
Krystallisationszentren bietet. Es bilden sich daher viele u. sehr kleine Kry- 
stalliten. (Metal Clean. Finish. 3. 429—30. 432. 1931. Vineland, N. J ., W. G. I m h o f f  
Co.) K u t z e l n ig g .

Edwin M. Baker und George E. Holbrook, Studien zur Metallpolierung. I. Be- 
schreibung einer Vers.-Poliermasehine, m it dereń Hilfe eine Analyse des Poliervor- 
ganges durchgefuhrt wird. Zunachst wird die Beziehung zwisehen Arboitsdruck u. 
Poliergeschwindigkeit studiert. Mit zunehmendem Druck wrachst die Poliergeschwindig- 
keit, jo nach KorngroBe u. Zcitpunkt des Vers. verschieden stark. — Mit steigendem 
Geh. des Bindemittels an Leim waelist die Wirksamkeit der Polierscheibe. Auf weiteres 
Vers.-Material der Vff. kann nicht niiher eingegangen werden. (Metal Clean. Finish. 3. 
297—302. 1931. Michigan, Univ.) K u t z e l n ig g .
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Edwin M. Baker und. George E. Holbrook, Sludien zur Mełallpolierung. II . 
(I. vgl. vorst. Bef.) Beziehungen zwischen Kratzertiefe u. KorngróBe des Selileif- 
mitteis. — Best. der Viscositat des Leimes. — Beschreibung des App. der Ge n . Spring  
B um pek  C orp. (Luftblasenmetkode). Die Viscositat des Leimes ist unter anderem 
von der Dauer der CJuellung in W. abhangig. Diese soli nicht weniger ais 2 Stdn. be- 
tragen. (Metal Clean. Finish. 3. 385—88. 1931.) K utzeln ig g .

Edwin M. Baker und George E. Holbrook, Sludien zur Mełallpolierung. I I I .  
(II. vgl. vorst. Ref.) Beschreibung einer Vorr. zur maschinellen Fertigstellung der 
Polierscheiben. (Metal Clean. Finish. 3. 485—87. 1931.) K u t z e l n ig g .

Edwin M. Baker und George E. Holbrook, Sludien zur. Mełallpolierung. IV. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Besprechung der Siebanalyse zur Best. der KorngróBe des Polier- 
m ittels; Diskussion der Fehlerquellen u. der Standardisierungsverss. (Metal Clean. 
Finish. 3. 555—60. Ju li 1931.) K u t z e l n ig g .

Henry R. Power, Die Kornslruktur der Polierscheibe. Erórterung uber die giinstigste 
Beschaffenheit des Schleifmittelkornes. (Metal Clean. Finish. 3. 427—28. 432. 1931. 
Niagara Falls.) KUTZELNIGG.

Russell W. Brandt, Fiir Vollendungsarbeiten verwendete weipe Pigmenie. Kurze 
Besprechung des SulfobleiweiBes, der Lithopone u. der rerschiedenen Streckmittel. 
(Metal Clean. Finish. 3- 583—85. Juli 1931.) K utzelnigg .

Alfred Salmony, Das Atramenlverfaliren. Sekilderung des auf Einw. von phos- 
phorsauren Salzlsgg. beruhenden Korrosionsschutzverf. (Seifen-Fachblatt 3. 274—75. 
1/12. 1931.) _______________  Sc h o n p e l d .

Louisville Cment Co., Louisville, iibert. von: Eugene J.Wechter, Speed,
V. St. A., Verarbeiten komplezer Erze, welcbe neben Fe z. B. Cr enthalten. Die, zweck- 
maBig auf SandkorngróBe u. moglichst gleichfórmig zerkleinerten Erze werden in 
einem Drehrohrofen m it Alkali gemischt u. mittels im Gegenstrom flieBender Heiz- 
m ittel auf Temp. von 430 bis 570° vorerhitzt, dann in einem zweiten Drehrohrofen 
mittels im Gleichstrom unter Druck zugefuhrter Brenngase plótzlieh auf Tempp. 
von 800 bis 900° erhitzt u. in sich verdiekender Scliicht etwa 3 Stdn. bei diesen Tempp. 
erhalten. Cr geht in Alkalichromat iiber u. wird vom Fe in bekannter Weise getrennt. 
(A. P. 1 832 069 vom 18/6. 1928, ausg. 17/11. 1931.) K u h l in g .

Gyorgy Kerekgyarto, Budapest, Bearbeilung von Eisen und Stahlgegenstanden, 
besonders Staben, Pfeilern, Róhren o. dgl. Die Gegenstande werden bei gewóhnlicher 
oder erhohter, aber unterhalb 600° bleibender Temp. drehenden u. ziehenden Einww. 
unterworfen, ihre physikal. u. mechan. Eigg., besonders ilire Festigkeit werden dureh 
diese Behandlung yerbessert. (A. P. 1 830 550 vom 2/8. 1928, ausg. 3/11. 1931. 
Ung. Prior. 11/8. 1927.) K u h l in g .

Howard J. Pardee, New York, Eisenschwamm. Fein verteilte, gegebenenfalls 
abgeróstete Eisenerze werden, zweckmaBig m it Kolile gemischt, auf beweglichen 
Rosten in ziemlich diinnen Schichten ausgebreitet, auf Tempp. von 850 bis 1150° 
erhitzt, in Kohle enthaltenden Mischungen mittels yorerhitzter Luft, dann m it redu- 
zierenden Gase, wie CO, H 2, gasfórmigen KW-stoffen o. dgl., behandelt u. anscblieBend 
unter nicht osydierenden Bedingungen abgekiihlt. Das reduzierende Gas wird nach 
der Benutzung wieder in den ursprunglichen Zustand yersetzt u. zur Red. neuer Er- 
mengen verwendet. (A. P. 1 832 731 vom 25/8. 1927, ausg. 17/11. 1931.) K u h l in g .

New Jersey Zinc Co., New York, iibert. von: Lloyd Edgar Teter, Palmerton,
V. St. A., Cadmium enthaltende Zinkerze, Zinkkonzentrate u. dgl. Die gegebenenfalls 
abgerósteten Rohstoffe werden in moglichst inniger, feuchter Misehung m it einem 
chlorierenden Mittel, z. B. NaCl unter oxydierenden Bedingungen gesintert. Dabei 
gehen yorhandenes Zn, Cd u. Pb in Chloride iiber, ZnCl2 wird aber unter Bldg. yon 
ZnO zers., wahrend CdCl2 u. PbCl2 unverandert bleiben u. sich yerfliichtigen. Der 
Vorgang wird, wenn notig, wiederholt, gegebenenfalls unter Zusatz von Brennstoff. 
(E. P. 359 923 vom 22/5. 1930, ausg. 26/11. 1931. A. Prior. 14/6. 1929.) K u h l i n g .

Handy & Harman, New York, iibert. von: Robert H. Leach, Fairfield, V. St. A., 
Legierungen, bestehend aus etwa 10—25% Ag, 67—88% Cu u. 2—8%  P. Die Le- 
gierungen sind yorzugsweise zum Lóten von Cu u. Legierungen des Cu geeignet. (A. P. 
1 829 903 vom 14/5. 1931, ausg. 3/11. 1931.) K u h l in g .

New Jersey Źinc Co., New York, iibert. yon: Willis M. Peirce und Edmund
A. Anderson, Palmerton, V. St. A., Zinklegierungen. Zn wird nacheinander m it 
mindestens 2 der nachstehenden Metalle legiert, um seine Formbestśindigkeit bei



Belastung zu verbessern. In den meisten Fallen legiert man dem Zn zunachst 0,05 bis 
hochstens 5%  Cd u. dann 0,05 bis hóchstens 5%  Cu, 0,005 bis 0,05°/o Mg oder Li,
0,1 bis 2%  Mn u. 0,05 bis 1% Ni oder mehrere dieser Metalle bei, vorzugsweise 
zunachst etwa 0,5% Cd u. dann etwa 0,01% Mg, 0,05% Li, 0,4% Mn, 0,3% Ni oder 
mehrere von ihnen. (A. P. 1 832 653 vom 18/3. 1929, ausg. 17/11. 1931.) K u h l i n g .

New Jersey Zinc Co., New York, iibert. von: Willis M. Peirce und Edmund
A. Anderson, Palmerton, V. St. A., Zinklegieruiu/m. Die Legierungen enthalten 
neben Zn 0,05— 2%  Cu u. 0,05—0,5% Li. Sie erleiden keine Fornweranderungen 
durch Belastungen, welche die Form von Gegenstiinden aus Zn oder anderen Le
gierungen des Zn dauernd verandern. (A. P. 1 832 733 vom 18/3. 1929, ausg. 17/11. 
1931.) K u h l in g .

Cyril S. Taylor, New Kensington, und Junius D. Edwards, Oakmont, V. St. A., 
Legierungen. Die Legierungen enthalten neben Al etwa 0,5—8%  Mn u. 0,05—3%  Zr u. 
gegebenenfalls Ti, V oder Cr. Sie besitzen verhaltnismal3ig sehr geringe elektr. Leit- 
fahigkeit. (A. P. 1 830142 vom 19/6. 1931, ausg. 3/11. 1931.) K u h l in g .

James B. Grenagle, iibert. an: William W. Varney, Baltimore, V. St. A., 
Legierungen, bestehend aus 30—50 bzw. 30—60% Ta, 12—26% Nb u. je die Hiilfte 
der an 100% fehlenden Menge von Y u. U. Bei der Herst. setzt man zweckmafiig 
das Ta zu der Sehmelze der ubrigen Bestandteile. Die Legierungen werden von HC1, 
H N 03, H 2S 04, Hypochlorit-, -sulfit- u. Kochsalzlsgg. kaum angegriffen, sind bei 
geniigender Festigkeit leicht bearbeitbar, eignen sich zur Herst. von Elektroden fiir 
Radiorohren u. infolge ihrer Gasabsorptionsfahigkeit ais ,,getter“ fiir luftleere GcfaCe. 
(A. P. 1 831241 vom 17/10. 1929, ausg. 10/11. 1931.) K u h l in g .

Hirsch, Kupfer- und Messingwerke Akt.-Ges., Messingwerk, Abbeizen von 
Metallen. Die abzubeizenden Metalle werden m it persulfathaltiger H ,S 04 oder nach- 
einander m it Persulfat u. H 2S 04 behandelt. Die Oxydschichten werden yollstandig gel., 
die Metalle bleiben unangegriffen. (E. P. 360 126 vom 18/9. 1930, ausg. 26/11. 1931.
D. Prior. 19/10. 1929.) KUHLING-

B.F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Waldo L. Semon, Kuyahoga Falls, 
V. St. A., Beizen von Metallen. Den Beizsauren werden organ. Verbb. zugesetzt, 
welche durch Einw. yon Halogen- bzw. Dihalogenalkylen auf diarylierte oder aryl- 
alkylierte Thioharnstoffe erhalten werden. Diese Verbb. leiten sich von den Imino- 
formen der Thioharnstoffe ab, enthalten den eingefuhrten Alkylrest an das Schwefelatom 
gebunden u. gegebenenfalls einen aus diesem S-Atom, dem benachbarten C-Atom, 
einem diesem C-Atom benachbarten N-Atom u. 2 oder mehr C-Atomen des eingefiihrten 
Alkyls bestehenden 5- oder mehrgliedrigen Ring. Die Zusatze verhindern bzw. ver- 
zógern den Angriff der Beizsaure auf unverandertes Metali. (A. P. 1 830 566 vom 
5/12. 1928, ausg. 3/11. 1931.) K u h l i n g .

Francis Richard Glenner, Brooklyn, V. St. A., Schulzuberziige auf Metallen. 
Das Yerf. dient vorzugsweise zum Verbleien von Fe oder Stahl. Die zu iiberziehenden 
Metalle werden mechan. geremigt, gebeizt, gewaschen u. getrocknet, dann innerhalb 
einer geeigneten Vorr. unter Verdrangung der Luft durch ein nicht oxydierendes Gas, 
besonders H 2, auf die Schmelztemp. des tlberzugsmetalles erhitzt u. dieses in ge- 
schmolzenem Zustande zugefiihrt. (A. P. 1 830 652 vom 6/7.1929, ausg. 3/11. 
1931.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., liostschutz ciserner Gegen- 
slande. Die zu sehiitzenden Gegenstande werden etwa 24 Stdn. lang boi 300—900, 
zweckmafiig 400—600° in der Atmosphiire eines P  oder Verbb. des P, wie PH 3, ent
haltenden, nicht oxydierenden Gases, wie N2, H 2, CO o. dgl., oder in unyermischtem 
PH 3 erhitzt. (E. P. 3 5 9  9 8 7  vom 2/5. 1930, ausg. 26/11. 1931.) K u h l in g .

Rudolf Traut, Miilheim a. Ruhr, Rostschutzmittel fu r  Eisenrohre, bestehend aus 
Bitumen, Asphalt u. dgl., dem etwa 40% Kohlcnstaubasche zugesetzt werden. Dio 
Massen werden z. B. bei 250° zusammengeschmolzen. Die M . besitzt auch gute 
isolierende Eigg. (E. P. 361564 vom 30/10. 1930, ausg. 17/12. 1931. D. Prior. 14/2.
1930.) __________________  M . F. M u l l e r .

G. Pichon, Nouvelle mćthode d’cssais industriels des mćtaux. Nancy: Impr. des arts graplii- 
ques. 1031. (24 S.) 8°.

Engineering Research Ctte, Special reports. 17, Strength at high temperatures of a cast and 
a forged Steel as used for turbinę construction. London: H. M. S. O. 1931. 9 d. net.
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IX. Organische Praparate.
Charles E. Mullin und Howard L. Hunter, Essigsaure aus Acetylen. I. II. 

Obcrsicht iiber die techn. Yerff. an Hand der Patentliteratur. (Chem. Markets 28. 
597—601. 29. 44—47. 268—72. 1931.) H e l l r ie g e l .

I. G. Farbenindustrie, Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Theodor Wallis,
Dessau-Ziebigk, Oscar Falek, Wiederitzsch b. Leipzig, Erich Lehmann, Wolfen, 
Kreis Bitterfeld), Verfahren zum Entwassern organischer Fliissigkeiten durch Caleium- 
sulfat, dad. gek., daB man ais Entwasserungsmittel ein CaS04, das aus handelsiibhchem 
Stuckgips durch Erhitzen auf ca. 160° yollig vom Krystall-W . befreit wurde, in solcher 
Menge verwendet, daB durch dio W.-Aufnahme das Semihydrat CaS04 +  1/ 2H 20  
erhalten wird. Zweckmafiig wird das gebrauchte CaS04 nach dem Entwassern bei 
ca. 160° wiederverwendet. — Z. B. werden 100 Teile einer 94,2°/0ig. Essigsaure m it 
125 Teilen entwassertem Stuckgips nach 1/4-std. Stehen bei 90—95° unter Anwendung 
eines geringen Unterdruckes dest., wobei 90 Teile einer 99,6%ig. Essigsaure ( =  95% 
der Theorie) erhalten werden. (D. R. P. 537 612 KI. 12o vom 26/10. 1929, ausg. 
14/11. 1931.) EBEN.

Franz Hofwimmer, Blumau, Osterreich," Herstellung von Salpetersaureestern. 
Mehrwertige Alkohole werden bei vermindertem Druck u. niedriger Temp. m it H N 03 
verestert, wobei das freigemaclite W. durch Verdampfen entfernt wird. (E. P. 360 394 
Tora 1/5. 1930, ausg. 3/12. 1931. Oe. Prior. 2/5. 1929.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Josef Binapfl, 
Krefeld), Verfahren zur Oxydation von Kohlemvasserstoffen oder solchen, die neben 
Einfachbindungen wenigstens eine Mehrfachkohlenstoffbindung enthalten, in fl. Phase 
mittels 0,-haltiger Gase, dad. gek., daB man ais 0 2-t)bortrager Cellulose u. Cellulose- 
deriw . yerwendet. ZweckmiiBig wird Cellulosenitrat verwendet u. werden geringe 
Mengen von Metallen oder Metallverbb. zugesetzt. — Z. B. werden 1000 Teile Totra- 
liydronaphthalin m it 2 Teilen Nitrocellulose in einem schmalen GlasgefaB bei 100— 110° 
m it 0 2 behandelt. Nach 9 std. Versuchsdauer erwarmt sich dio ReaktionsmasSe spontan 
auf 150°, u. gleichzeitig entstróm t reichlieh W.-Dampf. Dieser wird kondensiert 
(24 Teile), das Kondensat zeigt eine starkę Peroxydrk. Nach Beendigung der W.-Ab- 
spaltung wird kurz boi 90—100° m it 0 2 nachbehandelt u. hierauf durch Dest. im
Vakuum vom unverandert gebliebenen Tetrahydronaphthalin befreit. Ausbeuto
280 Teile Oxydationsprod. vom Kp.15 130— 135°, welches zu 80% aus a-Keto- 
tetrahydronaphthalin u. zu ca. 20% aus a-Oxytetrahydronaphthalin besteht. (D. R. P. 
537434 KI. 12o vom 21/3. 1929, ausg. 3/11. 1931.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Joseph Binapfl, 
Krefeld), Verfahren zur Ozydation organischer Verbind.ungen in fliissiger Phase mittels 
sauerstoffhaltiger Gase, dad. gek., daB man ais 0 2-tJbertrager Ester von Stiekstoff- 
sauerstoffsauren verwendet. — Z. B. werden aus Tetrahydronaphthalin m it Benzyl- 
nitrat, Amylnitrit oder Glykoldinitrat ais 0 2-t)bertrager a-Kelohydronaphlhalin, a-Oxy- 
tetrahydronaphthalin u. geringe Mengen Dihydronaphthalin gewonnen. Weitero Bei- 
spiele behandoln die Oxydation von Diphenylmetban zu Benzophenon u. Diphenyl- 
carbinol u. anderen Oxydationsprodd., sowie die von Benzylalkohol zu Benzaldehyd. 
(D. R. P. 539 476 KI. 12o vom 24/3. 1929, ausg. 26/11. 1931. Zus. zu D. R. P. 537 434; 
vgl. vorst. Ref.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther 
und Hans Klein, Mannheim), Verfahren zur Verl>esserung von Ozydationsprodukten 
von Paraffinkohlenwasserstoffen, Wachsen u. dgl. durch Behandlung mit Oxydations- 
mitteln, dad. gek., daB man die Oxydationsprodd. bei einer den Warmegrad der yoraus- 
gegangenen Oxydation nicht erreichenden Temp. einer oxydierenden Nachbehandlung 
m it 0 2 oder 0 2 abgebenden Gasen oder 0 2 enthaltenden Gasgemischen unterwirft. — 
Z. B. wird ein heUbraunes Oxydationsprod. aus Weichparaffin (Samrezahl 82, Vor- 
seifungszahl 200), das durch Blasen m it einem Luftstrom von 1 cbm je Stunde u. kg 
Ausgangsmaterial bei 150° erhalten wurde, in einem m it Fiillkorpem beschickten 
ReaktionsgefaB m it einem Luftstrom von 0,250 cbm je Stunde u. kg Oxydationsprod. 
1 Stde. bei 115° behandelt. Man erhalt aus 100 Gewichtsteilen Ausgangsmaterial 
99,5 Teile eines hellgelben Prod. (Saurezahl 85, Verseifungszahl 214). Bei der Ver- 
seifung mit Alkalien tr itt  eine erheblich geringere Yerfarbung auf, ais bei dem nicht



nachbehandelten Prod. (D. R. P. 539 572 KI. 12o vom 16/3. 1928, ausg. 28/11. 
1931.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christoph Beck, 
Ludwigshafen a. Rh., Helmut Weissbach, Mannheim, und Franz Kremp, Ludwigs- 
hafen a. Rh.), Verfahren zur A U rm m ng unter seif bar er Beslandleile aus Orydations- 
•produkten ton Kohlenwassersloffen, Wachsen usw. durch Behandlung m it konz. Sauren 
in der Wiirme, dad. gek., daB hierzu konz. H 2S04 oder H3P 0 4 in solcher Konz. u. Mengo 
yerwendet werden, claB sich 2 Schichten bilden, die nach ihrer Trennung die darin ent- 
haltenen Bestandteile liefem. ZweckmaBig werden indifferente organ. Lósungsmm. 
fiir dio saureunl. Anteile yerwendet. — Z. B. werden 10 kg eines Oxydationsprod. bei 
60° m it 11 kg HoSO., (96°/0ig.) u. 5 kg Ligroin kurzo Zeit gut geruhrt. Nach Trennung 
der entstandenen Schichten wird die untero Schicht in 6 1 k. W. eingetragen: die sich 
abscheidenden sauren Bestandteile werden von der wss. Saurelsg. getrennt u. mit 
W. H 2S04-frei gewaschen. Es werden 9 kg an sauren Bestandteilen m it der Ver- 
scifungszahl 290 erhalten, dio nur noch 3,0%  Unverscifbares enthalten. (D. R. P.
538 646 KI. 12o vom 6/6. 1930, ausg. 17/11. 1931.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf v. Friedols- 
heim und Hans Beller, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Gewinnung organischer 
Sauren oder ihrer Salze aus den durch Oxydation yon hochmolekularen niehtaromat. 
KW-stoffen, Wachsen u. dgl. erhaltenen Rohprodd. durch Behandlung dieser mit 
alkal. wirkenden Mitteln u. Trennung des Unyerseifbaren von den entstandenon Seifen 
durch Estraktion  in Ggw. wasserlóslicher organ. Lósungsmm., dad. gek., daB man 
der zu extrahierenden Seifenlsg. vor Zugabe des Estraktionsm ittels fiir das Unyerseif- 
bare ein solches wasserlósliehes organ. Losungsm., zweckmaBig eine stark verd. wss. 
Lsg. von niedrigmolokularen Alkoholen, u. in einer solchen wss. Verdiinnung zusetzt, 
daB bei Zugabe des Extraktionsmittels eino Treimung in dio vom Unverseifbaren 
befreite Seifenlsg., die die Hauptmcnge des Losungsm. enthiilt, u. eine im wesentlichen 
nur dio Resto des Unvcrseifbaren u. das Extraktionsm. enthaltende Schicht eintritt, 
u. die Extraktion nach Abtrennung des H auptanteils des Unverseifbaren vorteilhaft in 
kontinuicrlichem Betriebe, im Gegcnstrom in m it Fiillkorpern beschickten Kolonnen 
durchfiihrt. ZweckmaBig entfernt man aus der extrahierten Seifenlsg. das Losungsm. 
fiir dic Seife kontinuierlich u. fiihrt es in den ProzeB zuriick. Dazu eine Zeichnung. 
(D. R. P. 538 374 KI. 12o vom 25/5. 1930, ausg. 14/11. 1931.) E b e n .

Negoitza Danaila und Joan A. Atanasiu, Bukarest, Verfahren zur Herstellung 
ton Fettsauren durch kalalylische Oxydation ton Mineralolen oder Paraffin, dad. gek., 
daB Mineralólc oder Paraffin in verd. H 2S04 bei Ggw. yon Katalysatoren emulgiert 
u. anod. oxydiert werden. ZweckmaBig werden dio Mineralólc oder Paraffine nicht 
auf einmal, sondern sukzessiy u. nach der Entfernung der Oxydationsprodd. der elcktro- 
lyt. Oxydation imterworfen. — Z. B. werden 400 g Paraffin vom F. 53° mit 6 1 H.SO., 
(spez. Gewicht 1,2), in  der 0,4°/o Cerisulfat gel. sind, verriihrt u. m it Bleianoden u. 
einer Stromdichte von 0,36 Amp-/qdm bei 100° elektrolysiert. Ausbeute nach 56 Stdn. 
38,4% Fettsauren. Die W irksamkeit der verschiedenen Katalysatoren ist verschieden 
stark. KW-stoffe, die bereits der Elektrolyso ausgesetzt waren, sind reaktionsfahiger 
ais frische. (D. R. P. 539 472 KI. 12o vom 29/3. 1929, ausg. 26/11. 1931. Rum. Prior. 
30/3. 1928.) E b e n .

Consortium fiir ełektrochemische Industrie G. m. b. H., Munchen (Erfinder: 
Martin Mugdan und Josef Wimmer, Munchen), Verfahren zur Darslellung ton Alkali- 
acetat aus Alkalihydroxyd, W. u. C2H 2 bei erhohter Temp., dad. gek., daB Alkalihydr- 
oxyd oberhalb 200° m it Ć2H 2 u. mindestens soviel W. behandelt wird, ais zur Bldg. 
des n. Acetats erforderlieh ist, wobei der W.-Geh. des angewandten Alkalihydroxyds 
40% nicht iibersclireiten darf. Zur Emiedrigung des F. wird yon yornhorein Alkali- 
acetat zugesetzt. (D. R. P. 540 207 KI. 12o vom 20/4. 1930, ausg. 10/12. 
1931.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer 
und Karl Keller, Frankfurt a. M.), Verfahren zur Herstellung schwefelhalliger Deritate 
lioherer Feltsauren, dad. gek., daB man auf Polylialogenfettsauren u. ihre Derivate 
Lsgg. von Sulfiden oder Polysulfiden m it oder ohne Zusatz yon Katalysatoren, ge- 
gebenenfalls durch Erhitzen unter Druck, zur Einw. bringt. — 65 kg Tetrachlorolsaure 
werden m it einer Lsg. von 30 kg KSH in 100 kg W. 3 Stdn. im Autoklayen boi 120 
bis 180° erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Rk.-M. m it etwa 100 kg h. W. verd. u. 
filtriert. Aus dem F iltrat wird mittels H.SOi c*10 r̂e’e Saure oder mittels Kochsalz
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das Na-Salz ausgesalzen. Die Saure ist prakt. chlorfrci, bcsitzt ungesatt. Charakter 
u. enthalt etwa 2 S-Atome. (D. R. P. 539 449 KI. 12o vom 4/6. 1929, ausg. 26/11. 
1931.) M. F. Mu l l e r .

Chemiselie Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden (Erfinder: Oskar 
Schlenk, Radebeul), Verfahren zur Herstellung von Salzen der Thiodiglykolsdure mit 
Erdalkalimetallen, dad. gek., daB man Lsgg. der entsprechenden Salzo der Monohalogen- 
essigsauren m it der berechneten Menge eines 1. Alkali- oder Ammonsulfids behandelt. 
Beispiel: Zu einer m it Calciumcarbonat neutralisiorten k. Lsg. von 15 kg Chloressig- 
saure in 80 1 W. lauft eine Lsg. von 19 kg krystallisiertem Natriumsulfid. Die Lsg. 
erwarmt sich maBig, u. die Rk. ist in kurzer Zeit yollendet, so daB sich Bleiacetatpapier 
nicht mehr sehwarzt. Das ais H ydrat in Lsg. befindliche thiodiglykolsaure Ca wird dureh 
Erhitzen der Lsg. in wasserfreier Form ausgeschieden, abgesaugt u. getrocknet. (D. R. P.
539 330 KI. 12o vom 13/2. 1930, ausg. 27/11. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Rudolf Engel- 
hardt, Leverkusen a. Rh., Herstellung von die Haut nicht reizenden lmlogenierten Kohlen- 
wasserstoffen. Man setzt den halogenierten KW-stoffen zwecks Verwendung ais form- 
bare, isolierende u. impragnierende Mm. entweder Paraffin, Ceresin, Pech, Kautschuk, 
Harz o. dgl. oder bas. organ. Substanzen, Erdalkalioxyde oder alkal. reagierende Salze 
wie Na3P 0 4, CaO, MgO, Pyridin, Tetrahydroohinaldin, Harnstoff usw. oder Misehungen 
der genannten Substanzen zu. — Z. B. vermischt man 100 Teile Tetrachlornaphthalin 
bzw. -toluol m it 10 Teilen MgO oder m it 10 Teilen Paraffin u. 5 Teilen MgO oder m it
9 Teilen Pech u. 2 Teilen Harnstoff. (A. P. 1 820 607 vom 30/3. 1927, ausg. 25/8.1931.
D. Prior. 12/4. 1926.) Sa r r e .

Roosevelt Chemical Co., iibert. von: Victor V. Utgoff, Herstellung von Amino- 
pyridinen. In  eineni m it kraftigem Riilirwerk u. Sehaber versehenen geschlossenen 
MetallgefaB wird Na-Metall auf 350° erhitzt u. trockenes NH3-Gas eingeleitet. Dann 
laBt man auf eine Temp. abkiihlen, die gerade unterhalb der Entziindungstemp. eines 
ais Yerdiinnungsmittel zuzusetzenden Oles liegt, z. B. 250°, setzt k. Vaselinól unter 
sturkem Riiliren zu, riihrt 1%  Stdn. u. fiigt bei 135° wasserfreies Pyridin  zu (1 Tcil auf 
1 Teil NaNIIj), wobei H 2 frei wird. Nach 10-std. Riihren zers. man dureh Einleiten 
von C 02 u. krystallisiert das erhaltene Prod. unmittelbar aus Bzl., Toluol oder Xylol 
um. — Geeignete Vorr. sind dureh Zeichnung erlautert. (A. P. 1 832 799 vom 4/5.
1927, ausg. 17/11. 1931.) A l t p e t e r .

Theodore B. Wagner, New York, V. St. A ., Herstellung von organophosphorsaurem 
Calcium. Man engt Einąuellwasser von Getreide auf etwa 24° Bó ein, erwarmt die mit 
W. auf 18° Be eingestelltc Lsg. auf 180° F, filtriert h. nach Zugabe von Kieselgur u. 
gibt zu dem F iltra t eine Lsg. von Ca-Acetat, worauf man den Nd. wascht u. trocknet. 
E r enthalt etwa 25% Ca. — Hierzu vgl. A. P. 1 716 286; C. 1929. II. 1348. (A. P. 
1833 506 vom 19/5. 1928, ausg. 24/11. 1931.) A l t p e t e r .

Hugo Gerdolle, Willing b. Bad Aibling, Verfahren zur Herstellung von Humus- 
kolloiden neutraler oder nur schwach alkal. N atur u. dereń Rupplungsprodd., dad. 
gek., daB man auf humose Stoffe wasserlosliche, organ., von NH3 sich ableitende, Stiek- 
stoffgruppen enthaltende Yerbb. neutraler oder nur schwach alkal. Rk. einwirken 
laBt, wie wasserlosliche NH3-Salze organ. Sauren, Aminoverbb. (Aminę, Imine usw.), 
welche an sich oder durcli den Geh. an negativen bzw. aeidifizierenden Gruppen neutral 
oder schwach alkal. reagieren, also scliwacher bas. sind ais NH3 oder Alkalien, weiter- 
hin Amidę u. Imide mehrwertiger melirbas. Sauren, ferner Aminosauren, Amido- 
phenole u. Azole, wie auch dereń sinngemafie wasserlosliche Verbb. u. Abkommlinge 
allein oder in geeigneter Mischung, gegebenenfalls in Ggw. von Verbb., die eine Kupp- 
limgsrk. m it den entstekenden Humuskolloiden einzugehen vermógen. ZweckmaBig 
werden solche Yerbb. der angefiihrten chem. Kórper benutzt, welche auch S enthalten 
u. werden die in krystalliner Form abgeseliiedenen Humuskolloidc m it solchen Verbb. 
behandelt, die eine Kupplungsrk. m it den Humuskolloiden einzugehen yermogen, 
z. B. Resorcin, Chlorophyll u. a. (D. R. P. 537766 KI. 12o vom 13/5. 1928, ausg. 
6/11. 1931.) E b e n .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
— , Zur Frage der IJilfsprodukte fiir die TexliUndustrie. Die I. G. F a r b e n 

in d u s t r ie  A. G. bringt vielseitig anwendbare Textilhilfsstoffe in den Handel, die sich 
von den sauren phosphorsauren Estern hoherer aliphat. Alkohole ableiten. Man wendet
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sie in sauror Lsg. oder ais anorgan. oder organ. Salze in alkal. Lsg. an; besonders wert- 
voll sind Salze substituierter Aminę. Ais Beispiel wird z. B. das Salz des Triathanol- 
amins m it dem sauren Phosphorsdureesler des Cetylalkohols genannt. Man benutzt die 
Prodd. zum EntschwcifJcn von Wolle, zum Weielimachen von Kunstseide, ais Spinnole 
u. ais egalisierenden Zusatz von Farbebadern. (Rev. gen. Teinture, Impression, 
Blanchiment, Appret 9. 1169—71. Nov. 1931.) F r ie d e m a n n .

— , Anwendung von Igepon und von Cardinoherbindungen. Das kalk- u. metallfeste 
Igepon A P  exlra (1. G.) wird neben Seife in der Wollwasche gebraucht, wahrend die 
Markę T  hauptsachlicli ais Zusatz zu sauren Farbebadern dient. Bei der alkal. Walko
leistot Igepon A P , bei der sauren T  gute Dienste. Die Gardinole li  u. CA werden in
der Wollwasche, ais Netzmittel u. in der Walkę angewandt; l i  netzt bessor, wahrend 
CA eine hohere W aschkraft hat (beide: H . Th- B o e h m e , Chcmnitz). Lanaclarin 
(B o e h m e ) ist eine Lsg. oines organ. LOsungsm. in Gardinol. (Wool Beeord textile 
World 40. 1369—70. 1423—25. 10/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

Harold Schroeder, Umfarben von Schwarz. Vorschriften fiir das Um- u. Ubor- 
farben einer bunten Nuance auf Baumwolle zu einem tiofen, wraschechtcn Schwarz.

Leonhard Voigt, Die Baymwollfarberei. Vf. schildert zuniichst die Anwendung 
bas. Farbstoffe unter Verwendung der Beize Katanol ON u. des neuen Prod. Auzanin  B, 
das die Lichteehtheit vieler bas. Farbstoffe um 2—3 Grado erhoht. Dann geht Vf. auf die 
fiir Baumwolle wenig gebrauchten sauren Farbstoffe, die direkten u. die Diazofarben ein. 
Fiir das Fiirben yon Naphtliol AS-Farben empfiehlt Vf. ais Ersatz des Tiirkischrotols 
bei liartem W. das Eunaphthol K . Zum Annetzen von Hydronfarben wird Eulysin A  
empfohlcn. Weiter wird das Fiirben m it Indanthrenfarben unter Beifiigung ausfiihr- 
lieher Farbetabellen, u. anschlieGend das Kalt- u. HeiBvulkanisieren gef&rbter Stoffe 
besproehen; Farbstoffe, die das Kaltyulkanisieren oder— wie die meisten Indanthrene — 
beide Verff. aushalten, werden genannt. Zum SchluB geht Vf. auf die Apparaten- 
fiirberei, sowie die Filrberei- u. Appreturhilfsmittel cin. Fiir Schlichte, Apprctur u. 
Beuche erwiihnt er Tallosan S, K  u. S T , Nekal A E M , Igepon T  u. (zum Entschlichten) 
Laventin BL. Beim Flammensiehermachen von Textilien benutzt man Akaustan, beim 
Wasserdiclitmachen Ramasit TVD konz. (Ztschr. ges. Textilind. 34. 597. 17 Seiten. 
16/12.1931.) F r i e d e m a n n .

B. D. Varma, Das Fdrben von Baumwolle mit Scliwefelfarben. Allgemeine Uber- 
siclit iiber Konst., Geschichto u. Eigg. der Schwefelfarbstoffe, sowio iibor ihre An
wendung auf loser Baumwolle, Garn u. Stiick, dio Nachbehandlung m it Metallsalzen, 
das Uberfarben m it Anilinschwarz u. die Ursaclien des Bronzierens yon Schwefelfarben. 
(Indian Textile Journ. 42. Nr. 494. 66—67. 30/11.1931.) F r ie d e m a n n .

George Ricę, Das Fdrben von indigoblauen Serges. (Textile Colorist 53. 739—40. 
Nov. 1931.) ■ F r ie d e m a n n .

J. Barker, Die Ubertragung von Farbprozessen vom Laboratorium in die Betriebe. 
N atur u. Verhaltnisse der reagierenden Substanzen. Physikal. Faktoren: Temp., 
Konz., Zeit. Mechan. Unterschiede in Bewegung, Waschen, Filtration, Mahlen u. 
Pulverisieren. AuBere Einflusse ohno Anteil an der Hauptrk. (dispergierende Agention 
u. physikal. Zustand). (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 14. 351—61. Nov. 
1931.) K on ig .

Noel Heaton, Moderne Enlwicklungen anorganisclicr Pigmente. BleiweiB. Zink- 
weiB. Titanpigmente. Bleirot. Quecksilberpigmente. Antimonfarben. Emerald- 
griin. Chromoxyd. Cadmiumfarben. Kobaltfarben. Schwarzen. (Oil Colour Trades 
Journ. 80. 1399—1403. 13/11. 1931.) K o n ig .

Hans Hadert, Kreide. Anwendung von Kreide ais Substrat u. ihre Wrkg. auf 
Farbton, Haltbarkeit u. Deekkraft von Farben. Tabellen u. Mikrophotographien. 
(Paint Manufacture 1. 231—34. Dez. 1931.) K o n ig .

F. C. Berling, Eisenoxydpigmente. (Paint Manufacture 1. 166—67. Sept.

M. Luckiesh und L. L. Holladay, Farben fiir die Riickstrahlung biologisch wich- 
tiger ulłraviolelter Lichtwellen. Messung der Riickstrahlung. Tapeten. Handelsfarben. 
Spezialfarben fiir Ultraviolettreflex. Tabellen. Zusammenfassung. Am besten eignen 
sich fiir ultraviolett riickstrahlende Anstriehe Magnesiumoxyd, Magnesiumcarbonat 
u. Aluminiumoxyd fiir sich oder gemischt in Casein- oder Nitroeellulosebindemitteln. 
Auch Kieselsiiure, Calciumcarbonat, Kaolin u. Asbest sind verwendbar. (Journ. 
Franklin Inst. 212. 787—95. Dez. 1931. Nela Park, Cleveland.) K o n ig .

(Cotton 95. 1232—34. N or. 1931.) F r ie d e m a n n .

1931.) S c h e i f e l e .
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E. Markowicz, Feltsaure Aluminiunwerbindungen und ilire Quellung in orga- 
nischen Losungsmitteln. II. (I. ygl. C. 1 9 2 9 . I. 944.) Einleitung. Die untersuchten 
Al-Verbb. (Aluminiumpalmitat u. -stearat, gefallt u. geschm.; Aluminiumlinoleate, 
geschm.). Bei der Unters. benutzte Lósungsmm. (Bzl., Xylol, Dekalin, Terpentinol, 
Sangajol). Tabelleu. (Farben-Ztg. 36 . 2050—51. 1931. Taucha.) K o n ig .

E. MaaB und R. Kempf, Bericlit iiber die Ergebnisse einer R&ihenuntersuchung 
von Weififarben-Auflenanstricheii a u f )Vetterbestandigkeit und Rostschutzrermógen. 2. Teil. 
Ergebnisse nach 21/2- bzw. 3-jahriger Dauer. (1. vgl. C. 1932. I. 586.) Maueranstriehe. 
Holzanstriche. Eisenanstriche. Tabellen. (Korrosion u. Metallsebutz 7. 293—302. 
Dez. 1931. Berlin.) K o n ig .

— , Der EinflufS von Bausloffen auf Anstrichfilme. Die Feliler beim Anstrieh von 
Putz beruhen meistęns nicht auf ungeeignetcr Beschaffenheit des Anstrichmaterials, 
sondcrn auf unsachgemafier Vorbereitung des Untergrundes. Der Putz muB vollkommen 
ausgetrocknefc sein, ehe man m it dem Anstrieh beginnt. Dio ersten Anstriche fiihrt man 
am besten m it einer Caseintemperafarbe aus, welche durch Alkali nicht angegriffen 
wird. Sobald der Untergrund einigcrmaBcn trocken ist, kann fur einen zeitlich be- 
grenzten Anstrieh eine Emulsionsfarbe auf Holzólbasis benutzt werden, welche aber 
nur inerto Pigment© enthalten darf. Isolier- u. Neutralisationsmittel bilden keinen 
yollwertigen Ersatz fiir einen gut durchgetrockneten Untergrund, wenn sie auch fur 
scliwach alkal. Putz einen zusatzlichen Schutz bedeuten. Voranstricli m it Fluaten oder 
Zinksulfatlsg. ist nicht ungefahrlich, weil nachtragliche Ausbliihungen auftreten kónnen. 
(Paint Manufaeture 1. 168—69. Sept. 1931.) S c h e i f e l e .

Paul Daumer, Anslricli von Zement. Olfarbenanstriche auf Zement erfordem eine 
yorherige Neutralisation des freien Kalks oder die Verwendung von speziell hergestellten 
Farben, da sonst das Olbindcmittel durch den freien Kalk versoift wird. Bei der Neu
tralisation des Kalks mit Sauren oder besser m it ca. 10%ig. Lsgg. von Zink- oder Alu- 
miniumsulfat bleibt im Innern des Zcments noch freier Kalk zuriick, u. es bildet sich 
keine wasserfeste Oberflachenschieht, welche das Yordringen der Feuchtigkeit u. das 
gleichzeitige Mitfiihren yon freiem Kalk an die Oberflaehe verhindern konnte. Zur Er- 
zeugung einer undurchlassigen Sehicht kann man yerschiedene Stoffe verwenden, 
z. B. Ammoniumsulforicinoleat, Sulfooleat, Oleat, Casein, Resinat, Oxalat u. Aluminat. 
Gute Resultate gibt auch eine Vorbehandlung m it den Fluorsilicaten von Zn, Mg u. Al. 
Ferner kommen gelegentlich noch Ammoniumbichromat u. Harnstoffoxalat zur Ver- 
wendung. Es empfichlt sich auch, beim ersten Anstrieh einen Teil des Ols durch Schleif- 
lack zu ersetzen u. m it altem Terpentinol zu verd. Anderc Dichtungsanstriclie lassen sich 
aus den Linoleatcn oder Resinaten von Pb, i ln  oder Co gewirmen, indem man diese 
Stoffe in Terpentinollsg. anwendet. Gute Dichtung laBt sich auch m it Japantrockner 
(gold size), sowie m it 25%ig. spirituóser Schellacklsg. erzielen. Manche Spezialfarben 
fiir Zement bestehen aus Lsgg. von gefśillten MetallseBen, in W hite Spirit oder Solvent- 
naphtha gel. u. m it alkalibestandigen Pigmenten angerieben. Durch Zusatz yon etwas 
Paragummilsg., Paraffin oder Stearin kaim man solche Farben noch yerbessern. 
(Peintures-Pigments-Yernis 8. 1576—81. Sept. 1931.) S c h e i f e l e .

Otto Merz, Priifung von Farbę- und Firnisfilm. Apparal zur Beslimmung von 
7 erlangerung und Dehiibarkeit. (Vgl. C. 19 3 0 . II. 3685. 1 9 3 1 . II. 322.) Beschreibung 
einer direkten Methode zur Erm ittlung der Dehnbarkeit u. Verlangerung von Farbe- 
u. Firnisfilmen. Es ist kein besonderer App. erforderlich, das Verf. gibt gute Ycr- 
gleichswerte. Abbildungen. (Paint Manufaeture 1. 157—59. Sept. 1931. Berlin.) K o n .

William H. Cady und William C. Smith, Bericlit des Unterausschusses fiir Licht- 
echtheit. V. Fade-Omeler-Probm mit einer Corex D-Olocke. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 1059.) 
Die Lichtąuelle des Fade-Ometers, eine Bogenlampe, ist m it einer Glocke aus gewohn- 
lichem Glas umgeben. Man hat Yorgeschlagen, diese Glocke dureh Corex D, eine fur 
ultrayiolettc Strahlen viel durehlassigere Glassorte, zu ersetzen. Vff. zeigen, daB 
diese Anderung keinen merklichen EinfluB auf die Resultate der Belichtungcn im 
Fade-Ometer hatte. (Amcr. Dyestuff Reporter 20 . 754— 56. 23/11. 1931.) F r i e d e .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Erhóhung der Nelzfdhigkeit von Alkali- 
laugen bei der Behandlung naturlicher oder kunstlicher Cellulosefasern. Man fiigt den 
Mercerisierlaugen Gemische zu von Phenolen oder halogenierten Phenolen u. solchen 
polyhydrierten Alkoholen der aliphat., aromat.-aliphat. u. alicycl. Reihen, welche 
wenigstens ein C-Atom mehr enthalten, ais die Zahl der Hydroxy]gruppen betragt. Ais 
Beispiel fur letztere Yerbb. sind angefiihrt: Telranreihyl/ilhylmglyM, Telraa.thylhe.xan-
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1,6-diol, Methylcyclohexandiol, l-Phenylpropandiol-2,&. (E. P. 360 472- vom 6/8. 1930, 
ausg. 3/12. 1931. D. Prior. 14/6. 1930.) B e i e r s d o r f .

Rit Products Corp., Chicago, Illinois, iibert. von: Wolf Kritchevsky, Chicago, 
Illinois, Abziehpraparat zum Abzielien von Farbstoffen, cnthaltend ein Salz eines 
sulfonierten mehrkernigen KW-stoffes, das stark netzende Eigg. hat, u. einen Kórper 
der Hydrosulfitklasse, z. B. Natriumformaldehydsulfoxylat oder bas. Zinkformaldchyd- 
sulfozylat u. gegebenenfalls einen festen Stoff von saurer Rk,, z. B. Aluminiumsulfat. 
Ais Netzmittel kónnen yerwendet werden isopropyl-, butyl- u. isoamylnaphtlialinsulfon- 
saures Na. (A. P. 1 810 658 vom 7/12. 1928, ausg. 16/6. 1931.) S c h m e d e s .

Rit Products Corp., Chicago, Illinois, iibert. von: Wolf Kritcłievsky und Harold
C. Prutsman, beide Chicago, Illinois, Abziehpraparat fiir Farbungen, enthaltend ein 
Red.-Mittel der Hydrosulfitklasse u. eine wasserunl. Substanz der Klasse der Ole, 
Fetto oder Wachse, welche die einzelnen Teilchen des Rcd.-Mittels umschlieBt u. Luft u. 
Feuchtigkeit fernhiilt, u. femer Stoffe, die bei Ggw. von W. die fettahnlichen Stoffe 
yon dem Red.-Mittel entfernen, wie Emulgierimgs- oder Verseifungsmittel. Ais Red.- 
Mittel kónnen yerwendet werden die Sulfoxylaie, die Salze der hydroschwefligen Saure 
(HOS—O—S 0 2H) oder ihres Kondensationsprod. m it Formaldehyd (HOS—O—CH2OH) 
Es kónnen yerwendet werden die Na-, Zn- u. Ca-Salze. Ais Emulgierungsmittel sind 
genannt alkylierte Naplithalinsulfonsauren, sulfonierte Pclroleumrnckstande, gewóhnliche 
oder sulfonierte Seifen. Ais Verseifungsmittel kónnen verwcndet werden NaOH, KOH, 
N a20 0 3, Boraz oder trockenes NaIriumphosphat. (A. P. 1 810 663 vom 30/4. 1930, 
ausg. 16/6. 1931.) S c h m e d e s .

Rit Products Corp., Chicago, Illinois, iibert. von: Wolf Kritchevsky und Harold
C. Prutsman, beide Chicago, Illinois, Abziehpraparat, bestehend aus einem Red.- 
Mittel der Hydrosulfitklasse, einem verseifbaren 01, das die Teilchen des Red.-Mittels 
umgibt u. Feuchtigkeit u. Luftsauerstoff ablialt, u. einem Verseifungsmittel, wie NaOH, 
KOH, Soda, Borax, Natriumphosphat, Ammoniak oder D eriw ., die 1. Seifen bilden. 
Ais Red.-Mittel kónnen yerwendet werden die Salze der hydroschwefligen Saure u. 
ihrer Kondensationsprodd. m it Formaldehyd, Nalriumhydrosulfit, Zinkhydrosulfit- 
sulfoxylat. (A. P. 1 810 664 vom 30/4. 1930, ausg. 16/6. 1931.) Sc h m e d e s .

Rit Products Corp., Chicago, Illinois, iibert. von: Wolf Kritclievsky und Harold
C. Prutsman, beide Chicago, Illinois, Abzielimittel fiir Farbungen, bestehend aus einem 
Red.-Mittel der Hydrosulfitgruppe u. dem Salze einer yerseiften Substanz der Klasse 
der Ole, Fette u. Wachse, die die einzelnen Teilchen des Red.-Mittels umgibt u. Feuch
tigkeit u. Luftsauerstoff fernhiilt. Dem Praparat kónnen noch die iiblichen Farberei- 
hilfsmittel zugesetzt werden. (A. P. 1 810 665 vom 30/4. 1930, ausg. 16/6.1931.) Sc h m .

Wolf Kritchevsky, Chicago, V. St. A., Kombiniertes Fdrbe- und Abziehpraparat, 
enthaltend ein Red.-Mittel, wie- Zinkstaub, Hydrosulfit oder ein Sulfoxylatsalz, z. B. 
bas. Zinksulfozylat u. einen Farbstoff, der durch das Red.-Mittel zu einer Leukoverb. 
reduziert wird, die auf der Faser durch Oxydation durch den Luftsauerstoff wieder in 
den urspriinglichen Farbstoff iibergeht, z. B. Safranin (Colour Index Nr. 841), Malachit- 
griin, Methylenblau B B  (Colour Index 922). Die Praparate kónnen in trockener oder 
Pastenform hergestellt werden. Man kann ilmen noch Zucker, Starkę, Beizen, wie 
Chromsalze, oder Farbereihilfsmittel, wie substituierte Naphthalinsulfonsauren zusetzen. 
Beim Behandeln von Stoffen, die m it atzbaren Farbstoffen gefarbt sind, m it der wss. 
Lsg. des Praparates werden die auf der Faser befindlichen Farbstoffe durch das Red.- 
Mittel zerstórt, wahrend gleichzeitig die Leukoverb. auf die Faser aufzieht. (A. P.
1 810 661 vom 23/10. 1929, ausg. 16/6. 1931.) S c h m e d e s .

Wolf Kritchevsky, Chicago, V. St. A., Kombiniertes Fdrbe- und Abziehpraparat, 
bestehend aus einem Abziehmittel bzw. Red.-Mittel u. einem Farbstoff, der von dem 
Red.-Mittel nicht angegriffen wird. Es kónnen verwendet werden Zinkstaub zusammen 
m it einem sauer reagierenden Stoff, ferner Hydrosulfit oder ein Sulfoxylatsalz m it oder 
ohne Zusatz von sauer reagierenden Stoffen. Man mischt z. B. 2 Teile Chlorazol Echt- 
scharlach (Colour Index Nr. 327) m it 2 Teilen Natriumhydrosulfit. Es kónnen noch 
yerwendet werden die Farbstoffe Thiazolgelb R  (Colour Index Nr. 43), Erie Violel 2B  
(Col. Ind. Nr. 471), Natural Wool Blue G (Col. Ind. Nr. 209). Die Praparate kónnen 
in trockener oder in Pastenform hergestellt werden. Man kann ihnen ferner noch 
Starkę, Zucker, Beizen, wie Chromsalze, oder Farbereihilfsmittel, wie substituierte 
Naphthalinsulfonsduren, zusetzen, z. B. das unter dem Handelsnamen „N ekal" be- 
kannte Prod. (A. P. 1 810 662 vom 23/10. 1929, ausg. 16/6. 1931.) S c h m e d e s .



100C H x. F a r b e n ; F a r k e r e i ; D r u c k e b e i . 1 9 3 2 . I .

Krebs Pigment & Color Corp., Nowark, ubert. von: William J. 0 ’Brien, Balti
more, Herslellung von PigmetUen. Ein beim AufschluB von Ti-haltigen Stoffen mit 
H 2S 04 bei weiterer Verarbeitung erhaltenes Rohprod., welches ca. 35%  T i0 2, 2%  H 2S 0 4 
u. 63% W. enthalt, wird langsam unter heftigem Riihrcn in eine Lsg. von BaS eingcfiihrt. 
Die erhaltene M. wird m it einer ZnS04-Lsg. vermcngt, u. der Nd. abgetrcnnt. Letzterer 
wird in geeigneter Weise weiter verarbeitet. Das Endprod. zeichnet sieh durch besonders 
starkę Deckkraft aus. (A. P. 1836 275 vom 15/2. 1928, ausg. 15/12. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von gelben Chrom- 
farben. Man yerwendet Mischkrystalle yon Pb-Chromat mit Ba- u./oder Sr-Chromat, 
wobei ein Teil der Chromate durch isomorphe Sulfate ersetzt werden kann. (F. P. 
714 447 vom 28/2. 1931, ausg. 13/11. 1931. D . Prior. 3/3. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Klaus Weinand, 
Leverkusen), Darstdłung von griinen Wollfarbstoffen der Anłhrachinonreihe, dad. gek., 
daB man Chinizarin-6-sulfonsaure m it p-Aminoformaryliden, p-Aminoacetaryliden oder 
Substitutionsprodd. dieser Kórper in Ggw. von Borsaure u. einem Reduktionsmittel 
kondensiert. — Eine Mischung aus Cliinizarin-6-sulfonsaure, p-Aminoaceianilid, Bor- 
saure u. Eg. erwarmt man auf 100—110°, giefit in W., versetzt m it NaOH u. fÓtriert 
die abgeschicdenen Nadeln ab; der Farbstoff, der aus 5%ig. Pyridinwasser umgelost 
werden kann, farbt Wolle aus saurem Badc gelbstichiggriin. Ahnlicho Farbstoffe erhalt 
man m it p-Aminoformanilid, p-Aminomełhylformanilid oder p-Aminomelhylacetanilid. 
(D. R. P. 537 023 KI. 22b vom 26/2. 1930, ausg. 28/10. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., He.rstdle.n von polycydischen 
Verbindungen mit zwei Kelogruppen. Phenyl-1,4- oder -1,5-ketone des Naphthalins, die 
in o-Stellung zur CO-Gruppe im Phenylkern ein Halogenatom u. in peri-Stellung im 
Naphthalinkern ein H enthalten oder ihre Kemsubstitutionsprodd. behandelt man im 
gel., fl. oder gasformigen Zustande m it einem sehwach alkal. reagierendem Alkalisalz 
oder Erdalkalisalz oder m it schwach alkal. reagierenden saurebindenden Mittehi, cr- 
forderliehenfalls in Ggw. von katalyt. wirkenden Stoffen bei holien Tempp. — Man 
crhalt hiernaeh Kiipenfarbstoffe der Pyrencliinom-eihe. Eine Mischung von 1,5-Di- 
(o-chlorbenzoyl)-naphthalin u. K-Acetat erhitzt man auf 300°, unter erheblicher Temp.- 
Erhóhung entsteht 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-chinon. Ebenso verhalt sieh l,5-Di-{o-brom- 
benzoyl)-naphthalin. An Stelle von K-Acetat kann man KCN, Na2C03, Phthalimid- 
kalium, verwenden. Aus l,4-Di-(2',4'-didilorbenzoyl)-naphthalin erhalt man ein Di- 
chlordibenzpyrenchinon. (E. P. 358186 vom 7/8. 1930, ausg. 29/10. 1931. D. Prior. 
8/8. 1929. Zus. zu E. P. 263 163; C. 1928. I. 3461.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Kupenfarb- 
stoffen der Dibenzpyrencliinonreihc. Man behandelt Dibenzpyrenchinone m it Sulfo- 
nierungsmitteln, ersetzt die Sulfogruppe durch Behandeln m it Atzalkalien durch OH 
u. behandelt m it Alkylierungsmitteln, wie p-Toluolsulfosaurelakylester. — 3,4,8,9-Di- 
benzpyrenchinon tragt man in Oleum 20% erwarmt m it oder olme Zusatz von 
Na2S 04 auf 140—145°, bis eine Probe in W. 1. ist, gieBt in W. u. salzt aus der koehenden 
Lsg. das Na-Salz der Disulfonsaure aus. Verschmilzt man dieses unter Zusatz von 
Arsensiiure m it KOH, so erhalt man Dioxy-3,4,8,9-dibenzpyrenchinon, das in Nitro- 
benzol m it p-Toluolsulfosauremethylester Dimelhoxy-3,4,8,9-dibenzpyrenchinon, braun- 
rote Nadeln, gibt, das Baumwollc aus der Kiipe sehr echt scharlach farbt. Durch Bro- 
mieren des Dioxy-3,4,8,9-dibcnzpyrenchinon in HC1S03 erhalt man ein Bromdioxy-
3.4.8.9-dibenzpyrenchinon, das m it p-Toluolsulfosauremethylester ein Bromdimetlioxy-
3.4.8.9-dibenzpyrencliinon liefert, das Baumwolle aus der Kiipe lachsrot farbt. Die 
durch Sulfonieren von 4,5,8,9-Dibenzpyrenehinon erhaltliehe 4,5,8,9-Dibenzpyrenclii- 
nondisulfonsdure gibt beim Erhitzcn m it KOH Dioxy-4,5,8,9-dibenzpyrenchinon, das 
liieraus erhaltliehe Dimethoxy-4,5,8,9-dibenzpyrenchinon, Krystalle aus Nitrobenzol, 
farbt Baumwolle tropfecht violett.

Durch Bromieren von Dimethoxy-3,4,8,9-dibenzpyrencliinon in Nitrobenzol in 
Ggw. von Jod erhalt man Dibronidimethoxy-3,4,8,9-dibenzpyrenchinon, das Baumwollo 
aus der Kiipe schwach lachsrot farbt. Dioxy-3,4,8,9-dibenzpyrenchinon liefert mit 
p-Toluolsulfosaureiithylester Diiithoxy-3,4,8,9 - dibenzpyrenchinon, braune KrystaUe 
m it griinem Metallglanz, das Baumwolle aus der Kupę orange farbt. Mit dem 
p-Toluolsulfosaure-co-ehlorathylester erhalt man ein Di-a>-clilordthoxy-3,4,8,9-dibenz- 
pyrenchinon, das Baumwolle orange farbt. Der Propylester der p-Toluolsulfon 
saure gibt m it D ioxy-3,4,8,9-Dibenzpyrenchinon den Dipropyldther des Dioxy-
3.4.8.9-dibenzpyrenchinons, kupferglanzende Lamellen, er farbt Baumwolle aus der
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Kiipe rot. Der Dibulylatlier des Dioxy-l,4,8,9-dibenzpyrenchinons besitzt die gleiclien 
Eigenschaften. Der Diisobutyldther des Dioxy-3,4,8,9-dibenzpyrenchinons, ziegelrote 
Nadeln, farbt Baumwolle almlieh. Dureli Bromieren von Dioxy-4,5,8,9-dibenzpyren- 
cliinon in HC1S03 entstelit ein Bromdioxy-4,5,8,9-dibenzpyrenchinon, dessen Dimeihozy- 
iither Baumwolle rótlich yiolett farbt. Didthoxy-4,5,8,9-dibenzpyrenchinon, violetto 
Krystalle, farbt Baumwolle tropfenecht violett. Di-o)-chlordthoxy-4,5,8,9-dibenz- 
pyrenchinon farbt Baumwolle blaustickig violett. (F. P. 705 980 vom 20/11. 1930, 
ausg. 17/6. 1931. D. Prior. 22/11. 1929.) P r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Farbstoffen aus 
Indolinbasen. Man laBt Nitrosylhalide auf l,3,3-Trialkyl-2-methylenindoline oder ihro 
Substitutionsprodd. in Ggw. von Saureanhydriden ais Kondensationsmittel einwirken. 
Oder man bringt 1 Mol. eines Nitrosylhalids auf 1 Mol. eines l,3,3-Trialkyl-2-methylen- 
indolins zur Einw. u. kondensiert das Salz der entspreehenden Nitrosobaso m it einem 
zweiten Mol. des gleiclien oder eines anderen l,3,3-Trialkyl-2-methylenindolins in Ggw. 
eines Saureanhydrids. Man leitet 1 Mol. NOC1 in eine Lsg. von 1 Mol. 1,3,3-Trimethyl- 
2-methylenindolin in CCI,,, das gebildete l,3,3-Trimethyl-2-nitrosometliylenindolenium- 
chlorid fiillt aus u. kann durch Filtrieren getrennt werden. Aus der wss. Lsg. erlialt 
man es durch Aussalzen, schwach gelbe Krystalle, F . 195°. Durch Kondcnsation dieses 
Prod. mit l,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin in Essigsaureanhydrid, EingieBen in W. 
zum Zers. des Essigsaureanhydrids u. Fallen m it NaCl u. ZnCL erhalt man das Zn- 
Doppelsalz des Farbstoffes. (E. P. 359 753 vom 14/11. 1930, ausg. 19/11. 1931.
D. Prior. 16/11. 1929.) F r a n z .

Robert Jeannin und Alfred Bluinen, Frankreich, Seine, Druckfarbe. Die Farbę 
besteht aus einer Mischung von Farbpigmenten, dio in Ggw. von stark hygroskop. 
Stoffen, z. B. einer stark konz. Lsg. eines Ferrisalzes, u. eines wl. Bindemittels, wio 
Gelatine oder Dextrin, yerrieben sind. Die Farben sind so beschaffen, daB sie durch 
H 2SO °’,f ■”>rstort oder entfilrbt werden kónnen. (F. P. 712 687

Georges Emmanuel Lang, Frankreich, Scine, Tiefdruckfarbe. Ais Losungsm. 
wird der Farbę C2C13H u. CC14 zugesetzt. (F. P. 713155 vom 13/3. 1931, ausg. 23/10.
1931.) G r o t ę .

Chemische Fabrik Halle-Ainmendori Gebr. Hartmann, Deutschland, Her
slellen von wasserechlen Wasserliefdruckfarben. Konz. Lsgg. von Harzen in organ. 
Losungsmm. werden in w. Lsgg. von harzsauren Alkaliverbb. emulgiert, worauf dio 
so erhaltenen Emulsionen m it Pigmentfarben versctzt werden. Ais Emulgator kónnen 
die Alkaliverbb. des Kolophoniums verwendet werden, ais Farbstoffe in Harzseifen- 
lsgg. emulgierte Petrolpech- oder Asphaltlsgg., unter Zusatz von Pigmentfarben. Die 
Emulsionen werden durch Zusatz von Sulfitablauge, Starkelsgg., Saponin o. dgl. 
stabilisiert. (F. P. 712 360 vom 28/2.1931, ausg. 1/10.1931. D. Prior. 8/4.1930.) G r o t .

Rudolf Eberhard, Munchen, Verfahren zur Herstellung eines Anstrich-, Fixierungs-, 
Filii- und Bindemittels aus Wasserglas, dad. gek., daB man das im Wasserglas vorhandene 
freie oder leicht abspaltbare Alkali in in W. sekwer 1. oder unl. Verbb. uberfiihrt, die 
gegen C02 moglichst unempfindlich sind, u. im Wasserglas gel. bleiben, durch Ver- 
wendung von beispielsweise Wolfram- oder Molybdansaure, ihren komplexen Yerbb. 
m it Phosplior-, Arsen- oder Pyroantimonsaure, sowie in diesen Sauren 1. bzw. gel. 
Metallverbb., z. B. ZnO, Zn(OH)2, Pb-Acetat, Mn-Phosphat oder -borat, Ca- oder Al- 
Wolframat. Event. setzt man diesen Lsgg. Leim, Gelatine oder ahnliche Koli. zu. 
(D. R. P. 539117 KI. 22g vom 6/9. 1927, ausg. 25/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

E. Ticka, Veseli (Ungarn), Wasserdichter Anstrich wird hergestellt, indem man in 
80—120 Teilen W. mittels Dampf 8—12 Teile Seife lóst, nach dem Abkuhlen 6—10 Teile 
wss. Alaunlsg. (1:10) zumischt u. schlieBlich noch 2—4%  Lcinól in dieso Mischung 
eintragt. An Stelle der fertigen Seife kann dieso auch aus Palmol oder Talg u. Atznatron 
hergestellt werden. (Ung. P. 87 749 vom 19/4. 1924, ausg. 3/2. 1931.) G. K onig .

Brown Co., ubert. von: Wallace Barnes van Arsdal, Berlin, NewHampshirc, 
Wasserfestes, waclisdhnliches und erhartendes Uberzugs- und AnsirichmUlel, bestehend 
aus 40—70% Petroleumasphalt, 15—40% Paraffin u. 10—30% eines fein verteilten 
Fullmittels. (Can. P. 284 377 vom 19/8.. 1927, ausg. 30/10. 1928.) M. F. M u l l e r .

Philippe Paradis, Quebec, Canada, Uberzugsmittel zur Herstellung ion scliwarzen 
Tafeln, bestehend aus Mg-Silicat, Schieferpulver, Pariserschwarz, Bindemittel, Farb- 
stoff u. W. Eventuell wird noch ein Oberzug oder Lack aufgetragen. (Can. P. 284 353 
vom 31/7. 1928, ausg. 30/10. 1928.) " M. F. M u l l e r .

vom Gr o t ę .
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Soc. Lumifer, Marseille, Verfahren zur Herstellung ron Gegenstanden, die das 
Aussehen von bearbeiteiem Metali haben. Mail iiberzieht die Gegenstande aus Holz, 
Pappe, Fasern oder Metali m it einer Mischung von 500 g Gips, 500 g Leim, der etwas 
Gelatine enthalt, u. 250 g Metalloxyd. Vor dem Trocknen dieser M. bearbeitet man dio 
Schicht in  geeigneter Weise, um ihr das Aussehen yon geschmiedetem oder geham- 
mertem Metali zu geben u. bestreicht m it einem Metallack. (Schwz. P . 140 483 vom 
6/2. 1929, ausg. 16/8. 1930. F. Prior. 7/2. 1928.) E n g e r o f f .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fahriken Akt.-Ges., Basel, Spachtel- 
inasse, dad. gek., daB sie mindestens eine 1. Celluloseyerb. u. mindestens ein metali. 
Pulyer enthalt. Beispiel: 400 Gewichtsteile eines ubliehen Celluloseester-Harz-Lackes 
werden m it 570 Gewichtsteilen Spaehtelgrund u. 375 Gewichtsteilen eines nicht zu 
feinen Aluminiumpulvers nach ubliehen Methoden angerichtet. Hierbei kann der 
Spaehtelgrund auch ganz oder teilweise durch Aluminium oder andere Mctallpulver 
ersetzt werden. (Schwz. P. 148123 vom 11/11.1929, ausg. 16/9.1931.) E n g e r o f f .

Charles C. Knights, Printing: roproductive means and matcrials. London: T. Butterworth
1932. (388 S.) 8°. 32s. 6 d. net.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
H. C. Mougey und R. J . Wirshing, Auiomobilanstriche. Beschreibung der 

Materialien u. der Anstrichsysteme fiir Wagen, Sehutzbleche, Riider u. Chassis. Nach- 
teile der iiblichen Materialien u. Verff. Erwiinschte Lcistungen: Rostschutz, Kalk- 
bestandigkeit der Lacke, Widerstand gegen mechan. Beschadigungen, bessere u. billigere 
Grundierungs- u. Lackierungsverff. fur alle Wagenteile. (Ind. engin. Chem. 23. 1352 
bis 1354. Dez. 1931. Detroit, Michigan.) K o n ig .

S. P. Wilson, Neue Lackentwicklungen. Nitrocellulose ais Fundamentalbestand- 
teil yon Lacken. Eigg. u. Verwendung yerschiedener neuerer Lósungsmm. Ester- 
u. synthet. Harze u. Weichmacher in Lacken. (Metal Clean. Finish. 3. 49—52. 227—30. 
1931. Cleveland, Ohio.) , K o n ig .

W. Huth, Ergdnzung zum Aufsalz von Dipl.-Ing. K. Buser „Uber die Auswahl 
von KoUodiumwoUe und Pigmenien“. (Vgl. C. 1931. II. 774.) Feststellungen zur Haft- 
festigkeit der Filme aus niedrigyiscosen Wollen. Fehler in der Anordnung der 1. Farb- 
stoffe. (Farben-Chemiker 2■ 327. Ju li 1931. Wien.) K ó n ig .

Fritz Zimmer, Nitrocelluloseesterlósungen. Kurze Orientierung iiber neuzeitliehe 
Nitrocelluloselackc. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 28. 345— 46. 25/10. 1931.) S c h o n f e l d .

C. Bogiń, V. Kelly und W. Maroney, Bronze-Nitrocelluloselacke: Verhinderung 
des Gdalinierens. (Brit. ind. Finishing 2.162. Sept. 1931. — C. 1931. I I . 3049.) S c h e if .

Ray C. Martin, Krystallack, ein neuer Metalluberzug. UmriB der Eigg., Vorteile 
u. Anwendung von Krystallaekcn, bas. Nitrocelluloseprodd. (Metal Clean. Finish. 3.
323—24. 1931. Los Angeles, Calif.) K o n ig .

Franz Waldmuller, Die Nitrocellulose und ihre Weicbnachungsmittel fu r  die Lack- 
industrie. Ergebnisse der Unters. von Klarfilmcn aus niedrigyiscosen Wollen der 
I. G. F a r b e n  : a) ohne Weiehmachungsmittel, b) m it Palatinol C im Yerhaltnis 2 Wolle :
1 Weichmacher, c) m it Trikresylphosphat 2 :1 , d) m it Mischung aus 2 Teilen Casterol,
2 Teilen Palatinol C im Yerhaltnis 2 :1 , 1 Teil Cellodammar. Ricinusól u. alle die
Wolle nicht lósenden Plastifizierungsmittel wirken schadlich auf den Film ; sie sind 
nur der Billigkeit halber bei der W itterung nicht ausgesetzten Lacken verwendbar. 
(Farben-Ztg. 37. 414. 19/12. 1931.) K o n ig .

P. S. Symons, Weichmacher. Ihre Wirkung auf die Filmhdrte und Lackbildung. 
(Vgl. C. 1931. I. 3520.) Resultate einer Reihe von Yerss., die zur Ermittlung der 
Wrkg. yerschiedener Weichmacher auf Nitrocellulosefilme angestellt wurden. Tabellen. 
(Paint Manufaeture 1. 237—39. Dez. 1931.) K o n ig .

V. C. Bidlack, Konlrollmelhoden in  der Lack- und Firnisinduslrie. (Canadian
Chem.Metallurgy 15. 288—90. PaintColourRecord 1.76—78. — C.1931. II. 1063.) Ko.

Russell W. Brandt, Die Zusammensetzung und Eigenschaften von Firnissen. 
Angaben iiber das Mischen von Firnisbestandteilen. Zus. u. Verwendung von Materialien 
fiir Anstriche, Lufttrocknung, Glanz, Innen- u. Olfirnisse. Wrkg. von Trocknem. 
(Metal Clean. Finish. 3. 233—34. 1931.) KÓNIG.

— , Fimissatz. Kurze prakt. Notiz iiber die Ursaehe u. Kontrolle von Firnis-
bodensatzen mit Vorsehliigen fur ihre Beseitigung. (Paint Manufaeture 1. 210—11.
Noy. 1931.) K o n ig
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C. S. Fuller, Ozydation fester Filme aus Tungol. Mechanismus der EeaJclion bei 
erhohlen Temperaluren. Abliangigkeit der Farbo erliitzter, polymerisierter Tungol- 
filme von der Ggw. yon O, bei dessen Abwescnlieit keine Farbung eintritt. Unter der 
Voraussetzung, daB die Lichtabsorption bei einer gegebenen Wellenlangc der Menge 
des reagierenden O proportional ist, wurden die Tungolfilme auf ilire Liehtdurchlassig- 
keit bei 275—350° gepriift. Die Rk. m it O ist ausgesproehen ungleiehmaBig fiir die 
angewandten Filmdicken von 0,007—0,040 mm; sio scheint bei Beginn in ahnlicher 
Weise wie beim Oltrocknen boi niedrigerer Tomp. untcrbrochen zu werden. Die Dis- 
kussion fiihrt zum SehluB, daB der Vcrdunklungsgrad des Films sowohl vom Botrag 
der chem. Rk., ais von dom der O-Diffusion bei wichtiger Temp.-Beobaohtung ab- 
hangig ist. (Ind. engin. Chom. 23: 1458—62. Dez. 1931. New York.) K on ig .

E. Fonrohert und C. Boller, Ober das Verlcochen ton Hołzdl. I., II., III . Zur Best. • 
der lackteehn. Eigg. von Holzoldickólen versetzt man dioses m it 0,1% Kobaltmetall 
in Form von Kobaltresinat-Bzn.-Lsg., u. priift im ongi. Ofen, ob es boi sofortiger Er- 
hitzung g la tt auftrocknet. Ist dies nicht der Fali, so wird nach u. nach so viel Albertol- 
liarz 111 L in Form einer 50%ig. Lsg. in Bzn. zugegeben, bis glatte Auftrocknung er- 
eiclit ist. Die fur 100 Teilo Ol notige Albertolbarzmenge wird ais „Albertolzahl“ be- 

zeichnet. Aus den so ermittelten „Albertolzahlen“ einer Reihe von Olen wurde gefolgert, 
daB dio besten lacktcchn. einwandfreien Holzoldiekolo nur durcli kurzos Erhitzen auf 
280° zu erziolen sind. Langeres Erhitzen bei niedrigon Tempp. oder Eindieken eines 
auf 280° erhitzen Holzóls soli die lackteehn. Eigg. des Dickóles wieder herabsetzen. 
(Farben-Ztg. 36. 2196—97. 2239—40. 37. 15—17. 3/10. 1931.) S c h e i f e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Verhinderung 
des Abselzens und Gelatinierens ton in  fluchtigen, organischen Losungsmilteln gelósten 
Siccaliten, dad. gek., daB diesen Lsgg. ais Schutzstoffe olefin. oder aromat. Carbon- 
siiuren, wic freie Fettsauren trooknender oder halbtroeknender Ole, insbesondere Leinol- 
siiure oder Crotonsćiure, oder Benzoesdure, einschiieBlich dereń Homologen u. Sub- 
stitutionsprodd. zugesetzt werden. (Oe. P. 125 205 vom 10/1. 1931, ausg. 10/11. 
1931.) E n g e r o f f .

I. W. Filipowitsch und L. M. Munte, U. S. S. R., Verfahren zur Trennung 
einer Terpentinbenzinmischung. Dio Mischung wird m it H._,0-Dampf destilliert. Bei 
Abkiihlung des Dostillats auf n. Tomp. bilden sieli drei Sehiehten yon W., Tcrpentinol- 
emulsion u. Bzn., die getrennt werden. (Russ. P. 16195 vom 4/9. 1928, ausg. 31/8.
1930.) _ R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Darstellung ton
Harzen, Balsamen, Weichmachungsmitteln usw. durcli Veresterung von Harzsiiuren m it 
ein- oder mehrwertigen Alkoholen, dad. gek., daB man die Harzsauren m it ein- oder 
melirwertigen Alkoholen oder dereń D eriw . m it noch freien Hydroxylgruppen im 
Alkoholrest oder m it Alkylenoxyden yerestert u. yorher, gleichzeitig oder nachtraglich 
einer Hydrierung in an sich bekannter Weise unterwirft. (Oe. P. 125 683 vom 29/1.
1931, ausg. 25/11. 1931.) E n g e r o f f .

Emile Bormans, Frankreich, Herstellung ton Kunstliarzprodukten unter Ver-
wendung ton Elfenbeindbfdllen. Man behandelt Elfenbeinabfalle m it verd. NaOH u. 
erhitzt 5 Teile dayon u. 1 Teil Phenol m it W.-Dampf von 4 a t wahrend 3 Stdn., wodurch 
das Elfenbein zu einem unfiihlbaren Pulver zerfiillt. 60 Teile diesos Pulvers werden 
dann m it 25 Teilen Phenol, 60 Teilen wss. CH20  u. 10 Teilen NH4OH am RiickfluB 
erhitzt, bis sich unten eine piast. M. abgeschieden hat, die nacli Isolierung u. GieBen 
in Formen, im Bakelisator bei 8 a t u. nicht iiber 200° gcliartet wird. An Stello von 
Phenol u. CH20  konnen aquivalente Verbb. yerwendet werden. (F. P. 711 629 vom 
21/5. 1930, ausg. 14/9. 1931.) S a r r e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Her
stellung ton Losungen unschmelzbarer Amin-Aldehydkondensationsprodukte, erhaltcn 
dureh Einw. von mehr ais molekularen Mengen eines Aldehyds, insbesondere Form
aldehyd, auf aromat. Amino in Ggw. einer Saure u. naehherigc Entfernung der Saure,
1. dad. gek., daB man ais Losungsm. Chlorhydrine, gegebenenfalls im Gemisch m it 
Quelhmg8mitteln sowie sonstigen Zusatzen yerwendet. — 2. dad. gek., daB ais Zusatze 
weitere Losungs- bzw. Verdunnungsmittel, ferner Weichmachungs- u. Elastifizierungs- 
mittel, Farbstoffe, Fullstoffc, wie z. B. Pigmente, Kautschuk, kiinstliche u. natiirliche 
Harze, Cclluloseester u. dgl. yerwendet werden. (D. R. P. 539 352 KI. 22 h yom 28/9.
1929, ausg. 25/11. 1931. Schwz. Prior. 10/11. 1928.) E n g e r o f f .
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British Celanese Ltd., London, Entfarben von Kunstharzen aus aromalischen 
Sulfonamideii und Aldehyden. Man behandelt die Harze, z. B. aus Benzol-, Toluol-, 
Xylolsulfonamid u. CH20  in erwiirmter Lsg. m it absorbierendcn Entfiirbungsmitteln, 
wie Knochcnkohlo, aktiver Kohle, Fullererde u. Silicagel. Die so bekandelten Harze 
werden im Gemisch m it Cellulosederiw. zur Herst. von piast. MM., Verbundglas, 
Lacken, Klebstoffen, tjberziigen u. Filmen verwendet. (E. P. 342 614 vom 2/5. 1930, 
ausg. 26/2. 1931. A. Prior. 11/5. 1929.) Sa r r e .

John Stogdell Stokes, Huntingdon Valley P. O., iibert. von: Emil E. Novotny 
und Wilmott W. Johnson, Philadelphia, V. St. A., Herslellung von Harzen aus Ilarn- 
stoff und Furfurol. 100 Teilc Harnsloff u. 300 Teile Furfurol werden in Ggw. von 4 Teilen 
26%ig. NH3 unter RuckfluB 2 Stdn. auf 105° erhitzt. Nach dem Abdest. des W. erhalt 
man ein in A., Aceton u. A. 1., in Bzl. unl., hartbares Harz. Ais Katalysatoren sind auch 
die Hydroxyde oder Carbonate der Alkalien, sowie auch Sauren geeignet. Die Hartungs- 
geschwindigkeit kann durch Zusatz methylenhaltiger Hiirtungsmittel gcsteigert w'erden. 
S ta tt Harnstoff lassen sich Acetylharnsloff, Benzoylharnstoff oder Thioharnsloff, s ta tt 
Furfurol liŁBt sich Methylfurfurol ycrwenden. Die Harze dienen zur Herst. yon piast. 
Massen, Lacken oder Pre/Smischungen. (A. P. 1827824 vom 1/10. 1924, ausg. 20/10. 
1931.) N o tjv e l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von elaslischen 
Phenol-Aldehyd-Harzen. Man setzt den ungehartetcn oder nur angeharteten Harzen 
Kondensationsprodd. aus mehrbas. aliphat., aromat, oder hydroaromat. Sauren u. 
Oxyalkylathem mehrwertiger Alkohole zu u. liartet das Gemisch. — Z. B. yerwendet 
man die Kondensationsprodd. aus einerseits Bernstein-, Adipin-, Malein- oder Citronen- 
saure oder Phlhalsaure oder Tetra- oder IIexahydrophlhalsdure oder ihren Anhydriden 
u. andererseits den Polyoxyathylathern des Glycerins, Butylenglykols, Erythrits, 
Sorbits usw. Z. B. yermischt man imiig bei etwa 50° 75 Teile nicht gehartetes Phenol- 
Aldehyd-Harz u. 25 Teile eines Kondensationsprod. aus Bernsteinsaure u. Triozydlhyl- 
dther des Glycerins u. liartet das Gemisch in einer Form. (F. P. 708 811 vom 3/1. 1931, 
ausg. 29/7. 1931. D. Prior. 3/12. 1930.) Sa r r e .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Celluloseester- 
lack, gek. durch eine konz. Lsg. mindestens eines Cclluloseesters u. mindestens eines 
Harzes in einem m it W. mischbaren mittelhochsd. Lósungsm., die auBerdem mindestens 
ein m it W. mischbares, fiir sich allein den Lackkórper schwer oder nicht losendes Mittel 
in solchen Mengen enthalt, daB die Lósliehkeitsgrenze fiir den Lackkórper erreicht 
oder fast erreicht ist. Beispiele: 1. 40 Gewichtsteilc Celluloscester (Nitrocellulose)- 
Harzmischung (1 :1), 10 Gewichtsteile Weichmachungsmittel, 40 Gewichtsteile Di- 
acetonalkoliol oder Milchsaureathylester, 120 Gewichtsteile Athylalkoliol, 92—96°/oig- 
(mit 4—8%  W.). ■—• 2. 40 Gewichtsteile Celluloseester (Nitrocellulose)-Harzmisehung, 
10 Gewichtsteile Weichmachungsmittel, 40 Gewichtsteile Diacetonalkohol oder Milch- 
saureathylester, 120 Gewichtsteile Athylalkohol, 92—96%ig (mit 4—8%  W.), 2 Ge
wichtsteile Butylacetat, 18 Gewichtsteile Toluol. (Schwz. P. 148122 vom 11/11.
1929, ausg. 16/9. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Rosenthal, 
Leverkusen-Wiesdorf, Ernst Messmer, Wuppertal-Elbcrfeld und Reinhard Heber- 
mehl, Lcverkusen-Wiesdorf), Verfahren zur Herstellung ton Lackschichten, Filmen, 
plastischen Massen, Kunstfaden und sonstigen Gebilden unter Verwendung von Cellu- 
losedthern, 1. gek. durch den Zusatz geringer Mengen nicht oder schwer fliichtiger organ. 
Basen zu den Lsgg. der Ather. — 2. dad. gek., daB die genannten Erzeugnisse unter 
Zusatz yon nicht oder schwer fliichtigen organ. Basen u. nicht fluchtigcn anorgan. 
bas. Stoffen hergestellt werden. (D. R. P. 538110 KI. 22 h vom 29/8. 1929, ausg. 
11/11. 1931.) E n g e r o f f .

Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand Ltd., Melbourne, 
iibert. von: Imperial Chemical Industries Ltd. und Alan Ashby Drummond und 
Howard Houlston Morgan, England, Herslellung von kunstlichen Ilarzlacken und 
Harzen durch Erhitzen von Harzlacken oder Harzen, aus Phenol-Formaldehyd u. 
Fettsaureeslern hergestellt, bis zur Lósliehkeit in KW-stoffen, insbesondere von Naphtha- 
destillaten. — 20 Teile eines Harzprod. aus 32 Teilen Kresol, 14 Teilen Formaldehyd 
u. 32 Teilen chines. Holzol werden einige Zeit auf 110° erhitzt, bis ein Tropfen beim 
Abkuhlen erstarrt. Das Prod. wird m it Bzn. verd. Dazu noch weitere Beispiele. (Aust. 
P. 28344/1930 vom 9/8. 1930, ausg. 4/6. 1931. E. Prior. 13/9. 1929.) M. F. Mu l l e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Filmen, 
Folien, Lacken und Uberziigen mit Knjstallmustern, dad. gek., daB nan Celluloselaeken 
wasserunl. Harnstoffdcriw ., z. B. Diathyldiphcnylliamstoff, oder wasscrunl. Urelhane, 
z. B. den Fenchyl-, Isobornyl-, Phenyl- oder Isobutylester der Carbanilsdure in Mengen 
von mindestens 100 Gewichtsteilen auf 100 Gewichtsteile Cellulośekórper zusetzt. 
(Oe. P. 125 202 yom 28/10.1930, ausg. 10/11.1931. D. Prior. 5/11. 1929. E. P. 358 761 
vom 5/11. 1930, ausg. 5/11. 1931. D. Prior. 5/11. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Filmen, Vber- 
zilgen oder Klebmilteln aus Mischungen oliger Diolefinpolymerisate, die in Abwesenkeit 
von Alkalimetallen erhalten wurden, m it Cellulosederiw., die in organ. Lósungsmm. 
1. sind, oder Kunstharzen oder beiden. Ais Cellulosederiw. yerwendet man Methyl-, 
Athyl-, Benzyl-, Acetyl-, Nitrocellulose, ais Kunstharze solcho aus Harnstoff oder 
Thioharnstoff oder dereń Mischungen, aus Phenol-HCHO, oder solchen aus aliphat. 
oder aromat, zweibas. Sauren m it mehrwertigen Alkoholem. Trocknende Ole, Natur- 
harze, Wachse, Trockner, Alterungsschutzmittel, Fiillstoffe, Vulkanisiermittel konnen 
zugesetzt werden; bei der Herst. geformtcr Gegenstilnde kami man Farbstoffe, auch 
Asphalt u. Lignin zusetzen. Zur Herst. von Sicherheitsglas kann man Gewebe ąls Ein- 
lage benutzen. — Man erhitzt 100 Teilo Butadien, 100 Teile Toluol u. 150 Teile Athylen- 
chlorhydrin 6 Stdn. auf 200° u. entfernt die fluchtigen Bcstandteilc. 100 Teile des 
óligen Polymerisats werden m it einer Lsg. von 10 Teilen Cumaronharz u. Dammar- 
gummi in 80 Teilen Toluol u. 20 Teilen Butanol unter Zusatz von 400 Teilen Toluol 
u. 50 Teilen Xylol gemischt. Man trocknet den Firnis nach dem Ausstreichen bei 80°. 
(E. P. 359 944 vom 17/4. 1930, ausg. 26/11. 1931.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Firnis und Klebmittel. Man 
erhitzt die Butadien-KW-stoffe auf iiber 40° u. unterhalb Zersetzungstemp. der ent- 
stehenden Prodd. unter Druck u. gegebenenfalls in Ggw. yon Katalysatoren wie aromat. 
Aminen, KW-stoffen unter Zusatz von O oder Gasen oder Gasgemischen, die ilin ent
halten oder abgeben. Die oligen Prodd. konnen ais Taucli-, Streich- oder Sprilzlacke 
yerwendet werden. —■ Man erhitzt 150 Teile Butadien u. 120 Teile Toluol 2 Stdn. 
im Autoklaven unter einem Anfangsdruck von Luft u. 0 3 von 30 a t bis auf 200°, wobei 
der Druck bis auf 50 a t steigt. (F. P. 39 353 yom 26/8. 1930, ausg. 19/10. 1931.
D. Prior. 28/9. 1929. Zus. zu F. P. 679 539; C. 1930. II. 2065.) P a n k ó w .

Chemiscłie Fabriken Dr. Kurt Albert G. m. b. H., Deutschland, Gemischte 
Ester. Melirwertige Alkohole, insbesondere Glycerin, werden m it einer oder mehreren 
a lip h a t. 2-bas. Carbonsauren m it mindestens 6 C-Atomen u. unyerzweigter C-Kette, 
ipsbesondere Sebacinsaure u. einer oder mehreren solchen aliphat. 1-bas. Carbonsauren, 
die aus den Glyeeriden der natiirlichen fetten Ole durch Hydrolyse gewonnen werden, 
insbesondere Ricinolsaure, verestert. Z. B. werden 60,6 g Sebacinsaure u. 59,6 g Ricinol- 
siiure sowie 30,7 g Glycerin auf 170—175° 9 Stdn. lang erhitzt; es wird eine sirupóse 
Fl. erhalten. — 40,4 g Sebacinsaure, 56,4 g Olsaure u. 19 g Glycerin werden im offenen 
Cefa.fi u n te r  Riihren z u ers t 4 Stdn. au f 170° u. SchlieBlich 2 Stdn. auf 230° e rh itz t ;  
es wird so eine hochyiscose Fl. erhalten, die in Toluol, Butylacetat oder Butylalkohoł
I. ist. Dio gemafi dem Verf. hergestellten Prodd. eignen sich zur Herst. nicht alternder
Uberzugsmassen von grofier Haftfcstigkeit, Biegsamkeit u. Elastizitat u. ais Weich- 
machungsmitlel fiir Nitrocelluloselacke. (F. P. 706 912 vom 8/11. 1930, ausg. 1/7. 1931. 
A. Prior. 4/3. 1930.) R. H e r b s t .

Lucien Noel, Frankreicli, Jteinigungs- und Poliermittel fiir Lackoberflaclien, ins
besondere fiir Automobilkarosserien, bestehend aus einem 01, z. B. Paraffinól, Vascline, 
Kaliumhypochloritlsg. (Eau de Javelle), Oxalsaure, A. u. H N 03 im Verhaltnis 100: 80: 
405: 405: 10. (F. P. 714 317 vom 11/7. 1930, ausg. 12/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Julius Lewy, Berlin, Farb- und Lackenlfernungsmittel, bestehend aus 93 Teilen 
Melhylenchlorid, 1 Teil Kautscliuk u. 6 Teilen Spermol. Vgl. E .P .  342 211; C. 1931.
II. 3554. (E.P. 361217 vom 27/2. 1931, ausg. 10/12. 1931. D. Prior. 2/7.
1930.) M. F. Mu l l e r .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: Carson W. Simms, Terre Haute, 
Indiana, Mittel zum Entfernen von N  itrocelluloselacken, bestehend aus einem Losungsm. 
fiir Nitrocellulose u. einem anderen Losungsm., das nicht Nitrocellulose lost, bestehend 
aus einem fl. Steinkohlenteer-KW-stoff u. einem fl. Petroleum-KW-stoff, evtl. unter 
Zusatz von Ketonen. Z. B. werden 9 Teile Aceton, 14 Teile A. (95°/0ig.), 14 Teile 
Petroleumnaphtha u. 4 Teilo einer 20°/oig. Ca-Acetatlsg. zusammengemischt — oder 
10 Teile einer 35%'g- Nitrocellulose-Acetonlsg., 20 Teile A. (95°/0ig), 20 Teile Petroleum-
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naplitha u. 2 Teile einer 20%ig. wss. Ca-Acetatlsg. (A. P . 1 835 724 vom 19/12. 1927, 
ausg. 8/12. 1931.) M . F . Mu l l e r .

X m . Atherische Ole; Riechstoffe.
Marston T. Bogerfc, 25 Jahre Fortschrill in  Rieclistoffen. (Vgl. C 1931. II. 3167.) 

Fortschrittsbericht. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 26. 489-—92. Nov. 1931.) E l l m .
Fred. W. Freise, Einige unbekannte atherische Ole von brasilianischen Pflanzen 

ah  mirmłreibende Mittel. Iatrorhiza palmata, Miers: Ausbeute 0,7—1,15% Ol von heu- 
artigcm Geruch; D.25 0,9558; nu25 =  1,4755; K p.7C0 165—168°. Hauptbestandteil: 
Thymól. — Cissampdus oialifolia. Ausbeute 0,8—1,35% angenehm rieehendes Ol aus 
Wurzeln; D.25 1,05 55; iid25 =  1,4528: Kp.TC0 155°; 20% Thymolgch., starkere Wrkg. 
ais die iiblichen Mittel. — Gomidesia tomentosa Mart. Blatteról (0,25—0,48% Ausbeute):
D.25 0,9115; n r 5 =  1,425; birnenartiger Geruch. Hauptbestandteile Cineol u. Oeraniol. 
Es wird immer zusammen m it dem Fruchtól Yerwendet. Letzteres blaulicli opales- 
cierend, D.25 1,0555—1,0626; Kp.760 168°, m it Cineolgeh.; Ausbeute 0,85%. — Triano- 
sperma tayuya Mart. Ausbeute aus frischen Wurzeln 0,8—0,95% schlecht rieehendes 
Ol; D.25 1,05 85; Kp.7C0 172—174°. Dem riechenden Bestandteil wird seine Wrkg. zu- 
geschrieben. — Favillea trilóbata L. syn. F. cordifolia Vell. Ausbeute an Samenól 0,25%;
D.25 0,98 75; np25 == 1,52 55; K p.760 155°. Bessere Wrkg. ais Chenopodiumdl. — Loncho- 
carpus Peckoltii Wawra. Ausbeute aus frischen Wurzeln 0,158% ettge/ioZhaltiges, 
moschusartig rieehendes 01; D.25 1,02 34; Kp. 172°. (Perfumery essent. Oil Record 22. 
370—71. 24/11. 1931.) E l l m e r .

Marcel H. Gattefosse, Cedernholzól und Sandelholz aus IndocJiina. Histor. u. 
botan. Daten, Angaben iiber Gewinnung u. Zus. der Ole. Vf. empfiehlt den ansgiebigen 
Gebrauch des sog. roten Sandelholzóles aus Indoehina, welches wegen seines Geh. an 
Cedrol (bis zu 50%) u. Sesąuiterpenalkoholen in der Parfumerie- u. Seifenindustrie guto 
Dienste leisten kann. (Parfumerio mod. 25. 567—71. Okt. 1931.) E l l m e r .

— , Das atherische und das terpenfreie Gitronenol. Die Gewinnung von Citronenól 
durch Hand- u. Maschinenbetrieb u. die Methoden zur Deterpenisierung werden be- 
schrieben. Abb. (Parfumerie mod. 25. 607—17. Nov. 1931.) E llm er .

E . Salmoiraghi und O. Grassi, Katalytische Hydrierung der ais Sekunddrproduht 
aus Citronenol geiconnenen Terpene. Aus Citronenól wurde durch Dest. ein Terpen vom 
K p.ls 65—80°, D.20 0,846, no20 =  1,4742 u. [a]D20 =  +80,08 gewonnen, das, wie aus 
der Ozonidspaltung u. Best. der Br-Zalil hervorging, aus 53,68% Limonen, 7,65% 
Terpinolen, 37,43% einfach ungesatt. K W -stoff CWH1S u. 1,24% unbestimmbarem 
Rest bestand. Das Terpengemisch wurde der katalyt. Hydrierung bei vermindertem 
Druck in Ggw. von Ni auf Bimsstein unterworfen. D., Brechungsindex u. opt. Drehungs- 
vermógen des Rk.-Prod. andern sich in Abhangigkeit von Druck u. Temp., u. zwar 
nehmen sie entsprechend dem Auftreten mehr oder weniger gesatt. KW-stoffe in den 
Rcd.-Prodd. ab. E in Maxirnum an einfach ungesatt. KW-stoff wurde bei 20 mm u. 
80—85° erhalten, das bei weiterer Hydrierung zusammen m it Limonen u. Terpinolen 
zugunsten des gesatt. Prod. abnimmt. (Giorn. Chim. ind. appl. 13. 480—82. Okt. 1931. 
Bologna.) H e l l r i e g e l .

J .  R eilly , N. N oonan und P . J .  D rnm m , Ermittlung des Menthongehaltes von 
Pfeffenninzól. Von reinem Menthon (neues Darst.-Verf.: Hydrolyse des Semicarb- 
azons m it theoret. Menge 0,5 n. H 2S04, dabei Entfernung des Menthons durch Dampf- 
dest.) betrug die Ausbeute bei Fallung m it Semicarbazid naeh naherer Yorschrift 95%. 
Naeh gleicher Vorschrift in irischem Pfefferminzól 21,4—22,0°/o; naeh dem Hydroxj'l- 
aminverf. (Oximtitration, Vorschrift im Original) um 0,25—0,80% kleinere Gehalte 
an Menthon. (Analyst 56. 702—04. Perfumery essent. Oil Record 22. 378—80. Nov. 
1931. Cork, Univ.) . ‘ Gr o s z f e l d .

Ignaz Herold, Die Kompositionen und SpezMitdłen der Riechśioffinduslrie. 
Die Entw. der Kompositionstatigkeit der Riechstoffindustrie u. das Verhaltnis zur Arbeit 
der Parfumerieindustrie wird unter Ausfuhrung zahlreicher Handelsspezialitaten ge- 
sehildert. (Dtsch. Parfumerieztg. 1 7 - 476—79. 500—03. 25/11. 1931.) E l l m e r .

O. Gerhardt, Ben zylmonoch lor acetal. Bewertung der Riechstoffeigg. des Benzyl- 
monochloracetats im Vergleich zu Benzylacetat. (Seifensieder-Ztg. 58. 749. 5/11. 
1931.) " SCHONFELD.

Otto Gerhardt, Das Benzoylaceton. Das Benzoylaceton besitzt bitteren, an 
Galbanum u. Opoponax, beim Yerriechen an Benzoe u. Tolu erinnernden Geruch, u.
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liifit sieli ais Komponento zu ambra- u. weilirauchartigen Ceruchsbasen verwenden. 
Vorschriften. (Dtseh. Parfiimericztg. 17. 474—75. 10/11. 1931.) E l l m e r .

— , Neue organische Losungsmittel fiir die Parfumerie: Die Glykole. (Parfumerio 
mod. 2-5. 591—93. Nov. 1931.) E l l m e r .

Gr. Gatti und R . Cajola, Die atherischen Ole in der Schonheitshygiene. (Riv. Ital. 
Essenze Profumi 13 . 324—26. 15/11. 1931.) GRIMME.

Fritz Schulz, Moderne Parfumkompositionen fur Seifen. Rezepte. (Vgl. C. 1931.
II. 3168.) (Seifensieder-Ztg. 58. 671—72. 703—04. 767—68. 12/11. 1931.) S c h o n f .

G. Mezzadroli und E. Vareton, Analyse im Woodschen Lichte ton naturliehen
und kiinstlichen Essenzen, ton Limonaden wid Simpen. (Vgl. C. 1 9 3 1 .1. 2277.) Berieht 
iiber Yerss. zur Unterseheidung von naturliehen u. kiinstlichen ath. Olen u. Prodd. 
aus ilinen m it der Analysenąuarzlampe. Im  Original eine Zusammenstellung der beob- 
aehteten Fluoresccnzuntersohiede, weshalb auf das Original venviesen wird. (Riv. 
Ital. Essenze Profumi 13. 331—33. 15/11. 1931. Bologna.) G r im m e .

Fślix Cola, Le livre du parfumcur. Paris: Impr. des ótablissements Casterman. 1931. (780 S.) 4°.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
H. Colin und P. Bilion, Kali, Zuckerrube und Fdbrikation. Sammelberieht iiber

systemat. K 20-Diingung der Zuckerrube, Einw. des K 20  auf Bldg. von Zucker u. organ. 
Sauren, sowie Verh. gediingter Riiben bei der Verarbeitung. (Sucrerie Belge 51 . 21—31. 
41—51. 1/10. 1931.) " Gr im m e .

W. Coltof, Untersucliungen iiber die nicht gdrfahigen Bestandteile der im Laboratorium 
oder in der Zuckerfabrik mit Alkalien erhaltenen Umwandlungsprodukte der Hezosen, 
(„Qlutosen“). Dio vergorenen Rohrmelassen sind Gemisehe mancherlei Substanzen. 
V erm u tlich  trifft dies a u ch  zu fiir die L o b r y  d e  BRUYNschen Sirupe, doeh sind diese 
anders konstituiert ais die vergorenen Rohrmelassen. Auch die Osazono der beiden 
Siruparten sind Gemisehe u. sind gleichfalls fiir beide verschieden. Die geringen Aus- 
beuten an Osazon weisen darauf hin, daB die Trockensubstanz der Sirupe keinen sehr 
liohen Prozentsatz an zuckerartigen Stoffcn enthalten kann. Vf. ha t nicht nachweisen 
kónnen, daB eine bestimmte reduzierende Substanz der Hauptbestandteil der Sirupe 
ist. ,,Glutose“ ist also keine einheitliche Substanz, sondern ein unyergarbares Gemisch 
unbekannter Konst., in dem sich Hexosen, Biosen, vielleieht noch andere Zucker, 
Saccharinsiiuren (auch die niedrigeren), Osone (aber in geringen Mengen), EiweiS- 
stoffe usw. befinden kónnen. (Biochem. Ztschr. 243 . 191—224. 7/12. 1931. Delft, 
Techn. Hocliseh., Lab. f. chem. Technologie.) KOBEL.

D. M. Corrott, Der Milchzucker, seine Eigenschaften und Verwendungsarten.
(Chem. Age 25. 540—41. 19/12. 1931.) Gr o s z f e l d .

E. Wiegel, Uber Kolloidchemie und Starkeforschung. Kurze Einfiihrung in das
kolloidchem. Verh. der Starkę. (Ztschr. Spiritusind. 54. 303—04. 3/12. 1931. Berlin, 
Forschungsanst. f. Starkefabrikation.) GROSZFELD.

A. E. Williams, Die Herstellung der Glucose aus der Manihotwurzel. Die beiden 
Verff., bei denen entweder die gesamte, durch Kochen m it W. von HCN befreite Wurzel, 
oder nur die durch verd. Alkali aus der Wurzel herausgel. Starkę der Druckhydrolyse 
m it verd. HC1 unterworfen wird, werden besproehen. Das erstere Verf. Hefert eine 
gróCcre Zuckerausbeute, die Zuckerlsg. ist aber starker gefarbt u. krystallisiert schlecht 
wegen der Ggw. von łlannose, Fruetose u. anorgan. Salzen. (Ind. Chemist chem. jNLanu- 
facturer 7. 375—77. 14/9.1931.) K r u g e r .

Emil Muller und JaroslavPuchema, Studien iiber das Rubenmark. Vff. betonen 
vorlaufig ihre Prioritat auf die von K o p e c k y  (vgl. C. 19 3 1 . U . 2527) besprochene 
Methode u. ihre Applikation fur die Best. des Vol. u. des spezif. Gewichts des Riiben- 
markes u. yerweisen nochmals auf dic grundsatzliche tlbercinstimmung der von ihnen 
beschriebenen Methode m it der von K o p e c k y  angegebenen. (Ztschr. Zuckermd. 
cechoslovak. Republ. 56. 102—04. 30/10. 1931.) T a e g e n e r .

T. Chrząszcz, Eine neue Meihode zur Bestimmung des Slarketerfliissigungs- 
termogens. Dio Nachteile der Methode LlNTNER-SoLLIED werden diskutiert u. es 
wird eine neue einfache u. sclmelle Methode zur Best. des Starkeverfliissigungsver- 
mógens angegeben, die die Verwendung von Lsgg. in breiten Grenzen des Enz\-mgeh. 
erlaubt u. dennoch genaue Resultate ergibt. — Mehrere Reagensglaser werden mit 
je 10 ccm 10%ig. Kartoffclstarke gefiillt, mit um 0,1 ccm st-cigcndcn Mengen der
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Enzymlsg. yersetzt (z. B. 0,3, 0,4, 0,5 ccm usw.), nacheinander im sd. W.-Bad yer 
kleistert (Dauer oa. 1/2 Min.), darauf 1 Min. in W. von 18° getaucht, sodann 10 Min. 
in sd. W. u. schlieBIioh 15 Min. in W. von 18°. Dann werden die Rohrchen nach
einander herausgenommen; dasjenige, in dem der Kleister zuerst abflieCt, enthalt 
die Enzymmenge, die zur Verfliissigung von 1 g Kartoffelstarke erforderlich ist. — 
Der Temp.-EinfluB wird niiher untersucht. (Biochem. Ztschr. 242. 130—36. 17/11. 1931. 
Poznań, Univ., Inst. f. landwirtschaftl. Technologie.) K o b e l .

Celotex Co., Chicago, Ul., iibert. von: Treadway B. Munroe und Albert
C. Lathrop, Chicago, Konseriieren und Lagern von Zuckerróhrbagassc zwecks Ge- 
winnung von Papierstoff durcli Zusatz von 1,25% Bor saure in Pulyerform, bcrechnet 
auf Trockenprod. Evtl. werden auch andere Desinfektionsmittel beniitzt. (A. P . 
1833 493 vom 26/12. 1928, ausg. 24/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
Theodor Ruemele, Uber die „Mehlquellung“. (Vgl. C. 1931. II. 3411.) Mehl 

quillt am starksten in Milchsaure, weniger in Essigsaure, sehr gering in Oxalsaure. 
(MUMe 68. Nr. 45. Miihlenlaboratorium 49—50. 5/11. 1931.) H a e v e c k e r .

J. R. Katz und Th. B. v. Itallie, Abhandlungen zur physikalischen Chemie der 
Starkę und der Brotbereitung. V II. Rontgenspektra der beiden Stdrkebestandteile: 
Amylopektin und Amylose. (VI. vgl. K a t z  u . D e r k s e n , C. 1930. II . 3871.) R ont
genograph. Unters. von Amylopektin u. Amylose aus yerldeisterter Starkę ergibt, 
daB, wenn man die beiden St&rkekomponenten gleicli nach der Herst. untersucht 
oder jede von beiden m it einem so groBen ObersehuB yon A. fiillt, daB sofortige totale 
Entwasserung eintritt, Amylopektin u. Amylose dasselbe V-Spektrum aufweisen. 
Nach 1—2 Monate langcm Aufbewaliren boi 2—3° zeigen beide — nach schneller u. 
ausgiebiger Entwasserung m it 96%ig. A. — cin typ. Retrogradationsspektrum 
(B-Spektrum), das m it demjenigen eines gewohnlichen Starkekleisters ident. ist. 
Manchmal bleibt neben den Interferenzen des B-Spektrums noch ein yerstarkter 
5'-Ring des V-Spektrums sichtbar. Beide Starkekomponenten zeigen deutliches 
kolloidchem. Retrogradieren. Die Widerspriiche der L iteratur iiber die Róntgcn- 
spektra yon Amylopektin u. Amylose beruhen auf Nichtberiicksichtigung des Retro- 
gradierens u. Nichterkennung des V-Spektrums ais ICrystallspektrum. Die Scharfe 
der Amylopektin- u. Amylosespektra ist bei Vermeidung sokundiirer Komplikationen 
yon denen der nativen Starkę nicht wesentlich yersehieden. (Ztschr. physilcal. Chem. 
Abt. A. 155. 199—207. Juli 1931. Amsterdam, Univ.) K r u g e r .

Herbert S. Wolfe, Einflup von Athylen auf die Reifung der Bananen. Ver- 
gleichende Vcrss. uber Reifungsfaktoren kónnen nur an Bananen je eines Bundels 
durchgefiihrt werden, da solche von yerschiedenen Biindeln starkę individuelle Unter- 
schiede aufweisen. Bei einem Geh. der Luft von 1: 100 bis 1: 10 000 Teilen Athylen 
reifen die Bananen nur geringfiigig schneller ais die Kontrollen, auch die Zunahme 
an Zucker u. der Abfall der Starkę ist nur miiBig intensivcr. Die Atmungsintensitat 
bleibt unbeeinfluBt. Reife Bananen fiiliren 17 bis 20% Gesamtzucker u. weniger ais 
1%  Starkę. (Botanical Gazette 92. 337—66. Dez. 1931. Homestead, Fla., Hull Bot. 
Lab., Subtrop. Exp. Stat.) L i n s e r .

Kr. Steren, Anuiendung von Milch zur Herstellung von Kdse. Verss. haben er- 
geben, daB die Ausbeute an Kiise in einem gewissen Zusammenhange m it dem Fett- 
u. EiweiBgeh. der Milch steht. Vf. erlautert rationelle Herst.-Verff. (Tidskr. Kemi 
Bcrgyaesen 11. 81—84. 1931.) E. Ma y e r .

H. H. Mitchell und T. S. Hamilton, Der Nahrwert der Proteine von Leinsaat- 
mehl und Baumwollsaatmehl fiir  Schweine, jedes fu r  sich und in  Verbindung mit den 
Proteinstoffen von Mais. Dio Verss. ergaben eine Verdaulichkeit der Proteine yon 
Baumwollsamen zu 83, von Leinsamen zu 94, von Mais zu 91%. Die biol. Wertzahlen 
betrugen 63 bzw. 61 bzw. 61. (Journ. agricult. Bes. 43. 743—48. 15/10. 1931. Illinois, 
Agricult, Esperim . Station.) GROSZFELD.

Edmund Griinsteidl, Die Diiminescenzmikroskopie im Dienste der Mehlpriifung. 
Beschreibung der luminescenzmkr. Erseheinungen yon Weizen- u. Roggenąuersclinitten. 
Anwendung des Verf. zur Best. des Ausmahlungsgrades u. zur Erkennung von Ver- 
unreinigungen m it Mutterkorn u. Leguminosenmelilen. (Ztschr. ges. Getreide-Miihlen-
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wesen 18. 224—27. Nov. 1931. Wien, Technolog. Inst. der Hochschule fiir Wolt- 
handel.) H a e v e c k e r .

J. R. Neller, Bewdlirt sieh die Elelctrodialyse bei der Untersucliung von Apfel-
geu-ebel (Plant Physiol. 6. 355—59. 1931.) L in s e r .

J. Prescher und E. Bo hm, Yereinfachte Priifung des D i a slasegeh alt es des Honigs 
und Nacliweis ton Auslandshonig durch die Pollenanalyse. (Vgl. C. 1931. II. 2233.) 
Dreimal je 5 ccm 20%ige Honiglsg. werden in Reagensglasern m it 1, 2 u. 3 ccm l° /0ig. 
Stiirkelsg. versetzt, im W.-Bade 1 Stde. auf 40—42° erwarmt u. k. m it 3 Tropfen
0,02 n. J 2 ■ IvJ-Lsg. versetzt. Anzalil der ccm l°/o'ge Starkelsg., bei denen zuerst 
rotliche Farbę eintritt, mai 6, ergibt Diastasezahl. Bei Diastasezahl 12 u. darunter
ist nach G o t h e  nachzupriifen. — Beobachtungen iiber Pollenarten in 3 Auslands-
honigen. (Ztschr. Unters. Lebcnsmittel 62. 583—85. Nov. 1931. Stettin, Unters.-Amt 
der Staatl. Auslandsfleischbeschaustelle.) Gr o s z f e l d .

A. H. White und E. G. Hood, Eine Untersucliung iiber die Metlioden zur Be- 
slimmung der Schimmel- und Hefenzahl in Butler. 2. Der Einflufl von Temperatur 
und Bebriitungszeit. (1. vgl. C. 1931. II. 305G.) Mit wenigen Ausnahmen war die Zahl
der Kolonien nach 48 Stdn. oder 5 Tagen bei 25 u. 30° nur unwesentlich verschieden,
bei 37° merklieh verringcrt. Am besten eignet sieh die Bebriitungszeit von 5 Tagen 
bei 25°. Weitere Einzelheiten im Original. (Journ. Dairy Science 14. 494—507. Nov. 
1931. Ottawa, Canada, Dep. of Agricult.) . Gr o s z f e l d .

Food Machinery Corp., San Jose, ubert. von: Rex De Ore McDill, Riverside, 
Kalifornien, Behandlung von Fruchten zuiecks Konservierung. Man behandelt die 
Friiehte, z. B. Citronen, m it geclilorten Wcichsen, wodurch auf ihnen ein diinner tlberzug 
bewirkt wird. (A. P. 1 836 267 vom 11/1. 1930, ausg. 15/12. 1931.) S c h u t z .

Absorbo Holding A.-G., Glarus (Schwciz), Verfahren und Adsorplionsmasse zum 
Befreien der Kaffeeaufgusse von Coffein und Rostgiflen. Es werden abgegrenzte Mengen 
von KaffeeaufguB jcweils durch in ihrer Adsorptionsfśihigkeit fiir diese Mengen dosierte 
Adsorptionsmassen hindurchgeleitet u. die Adsorptionsmassen nach dieser einmaligen 
Benutzung beseitigt. Ais Adsorptionsmasse wird hochakt. Kolile benutzt, die in fein 
gepulvertem Zustand in Filtricrpapier eingebettet ist. (Oe. P. 125 773 vom 10/12. 1929, 
ausg. 10/12. 1931. D. Prior. 18/9. 1929. Zus. zu Oe. P. 121 782; C. 1931. I. 341.) S c h u t z .

Hanseatische Miihlenwerke Akt.-Ges., Hamburg, Verfahren zur Erhóhung der 
Lagerungsfahigkeit von Schokoladewaren, dad. gek., daB der Sehokoladenmasse hochstons 
l°/0 Leci (hi n zugesetzt wird. (Schwz.P. 148095 vom 20/7.1929, ausg. 16/9.1931.) E ng .

Montis Akt.-Ges., Glarus, Scliweiz, Yerfahren und Einrichtung zum Verbessern 
von Tabak unter Zufiihnmg von W. in der erforderlichen Menge, zweckmaBig in Form 
von Nobel, wobei gleiehzeitig oder nachfolgend eine Behandlung m it elektr. Stroni 
stattfindet. (E. P. 361301 vom 13/5. 1930, ausg. 17/12. 1931. D. Prior. 7/3.
1930.) M. F. Mu l l e r .

Ludwig Lippmann, Deutschland, Entnicotinisieren von Tabak. Die Tabakblatter 
werden zunachst m it W. ausgelaugt, dann wird die Extraktionslauge in diinner Schicht 
an der Luft stehen gelassen oder durch die Lsg. Luft in sehr feiner Verteilung durch- 
geblasen. Dabei wird die Lauge von Zeit zu Zeit durch Saurezusatz neutralisiert oder 
es werden Kohlcnhydrate zugesetzt. Die Garung kann durch Bakterienzusatz ge- 
fordert werden, dabei wird das Nieotin abgebaut. Dann wird die Lauge konz. u. auf 
die ausgebreiteten Blatter gespritzt u. darauf trocknen gelassen. (F. P. 715 081 vom 
10/4. 1931, ausg. 25/11. 1931. D. Prior. 3/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Royal Baking Powder Co., New York, ubert. von: William E. Stokes, Brooklyn, 
und Reginald A. Wright, Cedarhurst, N. Y., Backpulver, bestehend aus 300 Teilen 
NaHCOa, 33 Teilen Ca(H2PO.,)2, 405 Teilen N a2H 2Pj,07 u. 262 Teilen Starko. An 
Stelle des Ca(H2P 0 4) kann auch ein anderes Erdalkaliphosphat benutzt werden. 
(A. P. 1 834 747 vom 11/9. 1928, ausg. 1/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Josef Schwerer, Wien, Ilerstellung von Kunstdarmen. Der Darm ist nur auf einer 
Seitc gefarbt; ais Bindemittel fiir den Farbstoff bzw. fiir die Farbschicht werden 
Hamoglobin oder dessen Abkommlinge verwendet. (Oe. P. 124 749 vom 1/12. 1930, 
ausg. 10/10. 1931.) S c h u t z .

Anton Riess, Hallein (Salzburg), Stabilisierung des Nilritgehaltes in  Gemischen 
oder Losungen von Natriumnitrit mit Kochsalz. Man setzt dem Gemisch oder der Lsg. 
M gC03 oder MgC03 -j- MgO zu. Ein geeignetes Pokelsalz wird erhalten, wenn man
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dcm NaNO» 2°/0 MgC03 oder 1,5 MgCOs +  0,5 MgO zusetzt. (Oe.P. 125697 vom 
17/9. 1929, ausg. 25/11. 1931.) SCHUTZ.

Gert & Co., Osterreieh, Schnellpokelierfahren. Man verwendet neben den iiblichen 
Pokelsalzen hypophosphorige oder phosphorige Saure oder dereń Salze. (F. P. 713 688 
vom 23/3. 1931, ausg. 31/10. 1931. Oe. Prior. 4/4. 1930.) S c h u t z .

George R. Henshall, Canada, Fischverarbeitung. Man zerkleinert Fisehe u. be
handelt sie m it einer Pókellauge aus wss. Lsg. von Feg(S04)3 m it eińem yerhaltnis- 
maBig geringen Geh. an FeSO,, u. A1,(S04);i, worauf dieM ., nach Koagulation der EiweiB- 
stoffe, in kochendes W. gebracht wird. (Can. P. 285 632 vom 26/1. 1928, ausg. 18/12.
1928.) S c h u t z .

Isabel Maud Lowther, Devonport West, Tasmanien, Konservieren von Rahm. 
Man erhitzt die Flaschen mitsamt den Deckein oder Stopfen 2—3 Stdn. auf 120 bis 
140° F, fullt sie m it dem auf gleiche Temp. erhitzten Rahm u. stellt die Flaschen in auf 
gleiche Temp. erwiirmtes W. Dann leitet man Dampf ein, erwarmt das W.-Bad auf 
198° F, nicht iiber 202° F  l 1/., Stdn., entfernt liierauf das Heizwasser u. laBt erkalten, 
worauf man 12 Stdn. im Kuhlraum aufbewalirt. (Aust. P. 26 745/1930 vom 16/5.
1930, ausg. 6/8. 1931.) A l t p e t e r .

Holzhydrolyse Akt.-Ges., Heidelberg (Erfinder: Friedrich Koch, Eduard Farber,
Heidelberg, und Hugo Koch, Mannheim-Rheinau), Gegen Luftfeuchtigkeit beslandiger, 
durch Zerstauben gelrockneler Holzzucker, 1. dad. gek., daB dem Holzzucker vor oder 
nach der Abtrennung das Zcrstaubungsprod. aus seinem Gemische m it der Luft CaO- 
oder CaC03-Pulver zugemisclit wird. —• 2. dad. gek., daB man CaO in einer solchen 
Menge zugibt, wio sie fiir die spiitere Uberfiihrung des Holzzuckers in die Kalkverb. 
notig ist. (D. R. P. 538 885 KI. 53g vom 11/6. 1929, ausg. 27/11. 1931.) S c h u t z .

Jiirgen Johannes Schmidt, Hartenholm, Herstellen von fermentierten Futter- 
milteln, dad. gek., daB die m it w. W. zu einem Brei angeriihrten Futterstoffe, gegebenen- 
falls unter Zusatz von N- u. P-Verbb., m it solchen verdauungsphysiol. wichtigen 
Baklerien v.ersetzt werden, die in dem Darm des Tieres vorkommen, fiir welehes das 
Futterm ittel bestimmt ist. (D. R. P. 536 779 KI. 53g vom 30/3.1927, ausg. 26/10.
1931.) S c h u t z .

Emil Naehring, Mucheln, Herstellung eines Blaltsubslanz enthaltenden Fuller-
kalkcs, dad. gek., daB die Pressenablaufwasser z. B. von Rubenblattroeknereien, mit 
Kalk behandelt werden u. der dadureh entstandeno Nd. m it C02 u. saurem Ca-Phospliat 
neutralisiert wird. (D. R. P. 536016 KI. 53 gvom  6/8.1930, ausg. 17/10.1931.) S c h u .

Ladislaus Berczeller, Wien, Veredlung von Sojabohnen. Man behandelt die 
Sojabohnen in entóltem, aber von ihren giftigen u. widerlich schmeckenden Stoffen 
nicht befreitem Zustande m it W.-Dampf. (Óe. P. 124 999 vom 15/10. 1927, ausg. 
26/10. 1931. Zus. zu Oe. P. 106 346; C. 1927. II. 3092.) Sc h u t z .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Karl Bittner, Anslriche in der Seifen- und Feltindustrie. Kurzo Angaben iiber 

alkalifeste Anstriche. (Seifcnsieder-Ztg. 58. 769. 12/11. 1931. Wien.) S c h o n f e l d .
— , H cm lin  und M ethylhemlin und ihre Verwendung ais Losungs- und Emulgie- 

rungsmitlel. (Seifcnsieder-Ztg. 58.. 775—76. 19/11. 1931.) ScHONFELI).
Erich Kadmer, Uber das Wasserloslichmachen gebrauclilicher wasserunloslicfar 

Fettldsungsmittel. Besprechung der Eigg. u. der Anwendung der zur Best. von Lósungs- 
mittelemulsionen gebrauehlichen Emiilgatoren (Seife, Tiirkischrotol, Triathanolamin, 
Lanettewachs u. dgl.). (Seifensieder-Ztg. 58. 663—64. 679—80. 696—98. 15/10. 
1931.) S c h o n f e l d .

Max Junker, Die Benzinverlusle bei der Exlraktion. Viel empfindlicher ais die im 
Schrot verbleibenden Bzn.-Mengen sind die Verlustc durch das im Ol verbleibendc 
Bzn., weil es schwer durch den Geruch zu erkennen ist, u. die letzten Prozente schwer 
auszutreiben sind. Einen genauen Nachweis des Bzn.-Geli. des Oleś gestattet dio Diffe- 
renzmethode: W. +  Bzn. wird durch Trocknen bei 100°, das W. nach der Dest.-Methode 
bestimmt; die Differenz ergibt den Bzn.-Geh. In  der aus dem Extraktionsapp. ent- 
weichenden Luft kónnen bis 0,5 g Bzn. im 1 enthalten sein u. noch mehr. Mit der Luft 
gehen die leicht fliichtigen, m it dem Ol u. Schrot die hóhersd. Anteile des Bzn. verloren. 
Deshalb stellt sich das Extraktionsbenzin von selbst auf bestimmte Siedegrenzen ein. 
Es wurde beobachtet, daB wahrend der Extraktion eine Zers. des Bzn. unter Anreiehe- 
rung leichtcr sd. Anteile vor sich geht. So hatte ein mit AHhkohle wiedergewonnenes
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Bzn., dessen Sicdebeginn urspriinglich 60° war, den Siedebcginn 40°, u. mindestens 
70% gingen bis 65° iiber. Die Spaltung selieint bei niedrigsd. Anteilen nicht stehen 
zu bleiben, sondern geht weiter, wenn man das wiedergewonnene Bzn. dem Betrieb 
zuriiekfuhrt. Diese Annahme wird auch durch die Hdhe der tatsachlichen Bzn.-Verluste 
gestutzt. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 28. 331—32. 344—45. 25/11. 1931.) Sc h o n f e l d .

J. Leimdorfer, Wirkungen der Katalysatoren. Im  A^j-isTiese^Mr-Katalysator ist 
nur ein geringer Teil, u. zwar der beim langeren Stehen des Olkatalysatorgemischcs in 
Suspension yerbleibende Teil katalyt. akt. Kolloide Ni-Praparate der TeilchcngrdBe 
Vio ooo— 1Uo ooo mm waren auBerst akt., so daB bereits m it Ni-Mengen von 0,001% dio 
Hiirtung von Sonnenblumenol gelang. Hoch akt. waren auch ais Kolloidkatalysatoren 
Au, Pt, Ag, Cr, A l u. Fe. Einzelhoiten iiber Herst. fehlen. 2%  kolloides Ni enthaltendcs 
Schwcineschmalz rief nach Injektion bei Miiusen krobsartigo Noubldgg. liervor. (Seifen- 
sieder-Ztg. 58. 807—09. 3/12. 1931.) SCHONFELD.

P. E. Roller, Der Einflup von Weizensamenól auf die Hallbarkeitscigenschaflen von 
Fctten und Futtermitteln. W eizensamenol ist ■. kein unfehlbares Antiozydationsmittel 
fur Fette, Ole u. Fultermittel. Es wird gezcigt, daB weder der Lecithingeh., noch die 
unverseifbare Substanz u. Sitosterol, noch die Sdurezahl in einem Zusammenhang m it 
der A k tm ta t der Schutzwrkg. des Weizensamenols stehen. Diese Schutzwrkg. gegen 
Oxydation wird daher auf das Glycerin u. die Glyceride im Weizensamenól zuriick- 
gefuhrt. Dabei wird auf die Schutzwrkg. der OH-Gruppe in organ. Verbb. hingewiesen. 
Die aus Weizensamenól gewonnenen Fettsauren enthalten etwa 20—25% Linolsaure 
u. >  50% Olsiiure u. Ricinusólsaure. Von diesen ist erstere leicht osydiert, letztere 
nur ganz schwach. Vf. nimmt daher an, daB das akt. Ol die Glyceride der Oxysaurcn, 
u. zwar besonders der Ricinusólsaure, enthiilt. (Journ. physical Chem. 35 . 3286—91. 
Nov. 1931.) Coiin.

Franz Krczil, Neuere Verfahren zur Entsclileimung, Entsduerung und Entfdrbung 
von pflanzlichen und tierischen Oten und Fetten. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 28. 355—57. 
10/11. 1931.) SCHONFELD.

E. S. Stateler, Gewinnung von Kakaobutter in  gewohnlichen wid kontinuierlićhen 
Pressen. (Food Industries 3. 464—66. Nov. 1931.) S c h o n f e l d .

G. G. Fox, Sonnenblumen-, Sesam-, Sojaól. Betrachtungen iiber K ultur der
Olpflanzen, Anwendung der Ole zur Ernahrung u. fiir Laekfabrikation in den Vereinigten 
Staaten. (Soap ?. Nr. 11. 129—31. 135. Nov. 1931.) S c h o n f e l d .

Antonin Rolet, Aciditiit von Palmol und ihre rasclie Bestimmung. Erórterung 
der Bedingungen, die die Aciditatszunahmc des Palmóles begiinstigen, u. der Richt- 
linien zu ihrer Verhutung. Es wird eine rasche Methode zur SZ.-Best. des Palmoles 
angegeben, beruhend auf Titration von 7,17 ccm (bei 50°) Ol in einem entsprechenden 
MeBgefafi u. Titration m it 1/2-n. Na2C03. (Matieres grasses-Pótrole Derivós 23. 9303 bis 
9304. 15/10. 1931.) Sc h o n f e l d .

H.Pomeranz, Wie wird Tran sulfuriert ? DaB sulfurierte Trane eine viel dunklere
Farbę haben, ais Tiirkischrotólpraparate, fiihrt Vf. auf die N atur u. leichte Polymerisier- 
barkeit der ungesiitt. Tranfettsauren zuriick. Sulfuriertcr Tran kommt nur fur die 
Gerberei u. die Fabrikation wasserloslicher Bohróle in Frage. (Seifensicder-Ztg. 58. 
751—52. 5/11. 1931.) Sc h o n f e l d .

O. Gerhardt, Diacetyl und das Butteraroma. Zusammenfassende Darst. der 
Ergebnisse iiber die Forschung u. Auffindung des Diacetyls u. seine Bedeutung ais 
Aromatisierungsmittel fiir Margarine. Die Verwendung des Diacetyls zur Aromati- 
sierung von Margarine ist erstmalig in den Holi. PP. 21 292 u. 21 747 (C. 1 9 3 0 . II. 
1303. 1460) beschrieben. (Seifcnsieder-Ztg. 58 . 792—94. 26/11. 1931.) Sc h o n f e l d .

VojtSch MareSŚ, U ber den Einflufi der Emulsion au f das Schimmeln-der Margarine. 
Das Verdcrben der Margarine wird durch ziemlich dieselben Pilzarten bewirkt, wie bei 
der Butter. Am haltbarsten ist die Emulsion von W. in F ett, wie sie nach gutem Kimen 
erreicht wird. (Chemicky Obzor 6. 274—75. 31/10. 1931.) M a u t n e r .

Justin-Mueller, Die synthelisclien Wachse und ihre Verwendung. Die Basis der 
synthet. Wachse der I. G. FARBENINDUSTRIE A. G. sind hoclimolckulare Sauren 
m it hohem F .,  die aus fossilen KW-stoffen gewonnen u. ais Montansiiuren bezeichnet 
werden. Aus diesen Montansiiuren kónnen durch Red. bei hohem Druck die ent- 
spreehenden Alkohole, die MoiUanalkohoh, erzielt werden. Durch Veresterung dieser 
beiden Komponenten erhalt man wertvolle, harte Wachse m it hohem F . Die Marken O, 
OP u. E  sollcn das Carnaubatcachs ersetzen u. finden fiir Schuhcrems, Polierpasten 
usw. Verwendung. Die Markę B J gebleicht u. ungebleicht ersetzt das Bienenwaehs,
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die Marko S  das Stearin fiir Kcrzen. (Rcv. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, 
Apprót 9. 1161—65. Rev. gćn. Matiercs piast. 7. 653—57. Nov. 1931.) F k ie d e m a n n .

Yasota Kawakami, Ober den Seifensiedeproze/3. I. Verteilung des Glycerins in  
Seifenkern und Unterlauge. (Vgl. C. 1930. II. 1651.) Is t y  die Glycerinkonz. im Kern, 
x  =  %  Glycerin in der Lauge, so betragt die Verteilung des Glycerins in Seife u. U nter
lauge: fiir Na-Palmitat log y =  0,79 log x  — 0,31, fiir Talgseife log y — 0,82 log x — 0,44, 
fiir Cocosolseife log y  =  0,80 log x — 0,41, fiir Cottonólscife log y  =  0,63 log x — 0,39, 
fiir Ricinusolseife log y  =  0,75 log x  — 0,13, fiir Harzseife log y  =  0,62 log x  — 0,17. 
Auf Grund yon im Original angegebenen Formeln laBt sich die Zahl der notwendigen 
Umsalzungen berechnen, die fiir eine Entfernung des Glycerins bis auf einen bestimmten 
Grad notwendig sind. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 186 B—88 B. 
1931.) _ _ SCHONFELD.

Y. Kawakami, Uber den Seifensiedeproze/3. II. Das Abrichten. (I. vgl. yorst. Ref.) 
Um yoUstiindige Verseifung beim Aussalzcn des Seifcnkerns zu erreichen, wird folgendes 
empfohlen: Nach Auswaschen mit Salzlsg. wird die Unterlauge abgelassen, dem Kern 
etwas W. zugesetzt, der Kessel yerschlossen u. m it Dampf 4—6 Stdn. erhitzt bei einer 
konstanten Alkalikonz. yon 0,4—0,5%. Nun wird m it konz. NaOH ausgesalzen, noch- 
mals 4—6 Stdn. m it Dampf gekocht u. dann absitzen gelassen. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 34. 263 B. 1931.) S c h o n f e l d .

E. O.Rasser, Texlilseifen fliissiger, lialbf'ester und kombinierter Art. (Seifen- 
Fachblatt 3. 241—43. 256—58. 280—81. 15/12. 1931.) Sc h o n f e l d .

G. Knigge, Wassersloffseife. Ein m it ,,Wasscrstoffseife“ bezeichnetes Wasch
mittel ergab bei der Analyse 3,75% Glycerin, 27,54% Fettsaurehydrat, 2,44% ge- 
bundenes Alkali, 1,57% A.-Unl., 64,70% W. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 28. 332—33. 10/11. 
1931.) S c h o n f e l d .

— , Nalriumlhiosulfat zur Verhiitung der Ranziditat und Fleckenbildung in  pilierten 
Feinseifen. Es wird iiber zweijahrige Vcrss. iiber den EinfluB eines Zusatzes yon 
Na2S ,03 auf dio Ranziditatsyerhutung u. Fleckenbldg. in Feinseifen, auch in parfii- 
mierten, ferner auf dio Einw. von Metallen, insbesondere von Cu, auf Seifen berielitet. 
Das Tliiosulfat bat sich ais Mittel zur Immunisierung der Seifen gegeń Ranzigkeit u. 
Zerstorung durch Metalle sehr gut bewśihrt. (Seifensieder-Ztg. 58. 711—12. 727—28. 
744— 46. 5/11. 1931.) Sc h o n f e l d .

Willy Hacker, Zur Gewinnung von Fettsauren. Kurze Zusammenfassung der 
Fettspaltungsverff. (Seifcn-Fachblatt 3. 265—68. 1/12. 1931.) Sc h o n f e l d .

A. Beythien, Beitrćige zur Unlersuchung und Beurleilung einiger Speisefeile. 
Bericht iiber die in  den letzten Jahren im Untcrsucliungsamt der S tadt Dresden ge- 
sammelten Erfahrungen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 28. 341—44. 25/10. 1931. Dresden, 
Chem. Untersuchungsamt.) SCHONFELD.

Bolesław Bronisław Olszewski, Sludien iiber die Idenlifizierung pflanzlicher 
Ole auf Grund ihrer Loslichkeit in Aceton-Methanolgemischen. Werden 2 g eines neutralen 
yegetabil. Oles in 10 ccm trockenem Aceton gel. u. aus einer Mikroburette allmahlich 
m it reinem CH3OH yersetzt, so ist die zur Hervorrufung einer bei 20° nicht yerschwin- 
denden Triibung erforderliche Anzahl ccm CH3OH fiir jedes Ol eine konstantę Grófie, 
die ,,Metlianolzahl“ genannt wird. M e t h a n o l z a h l e n  r e i n e r  O l e :  Senfól 
(weiB) 1,02—1,04; Riibdl 1,22—1,24; Olitenól (des Handels) 2,08—2,22; Mandelol 2,28 
bis 2,38; Pflaumenkemol 2,40—2,44; Sesamol (des Handels) 2,66—2,90; Coltonól (des 
Handels) 2,86—3,04, Sojaol (des Handels) 3,40—3,78; Sminenblumenol 3,68—3,72; 
Nelkenól 4,00—4,02; Hanfol 5,28—5,34; Leinol 5,66—5,70. Mit steigender Ranziditat 
u. Aciditat steigt auch die Methanolzahl. Im  ubrigen nimmt sie zu mit der JZ. des Oles. 
(Roczniki Farmacji 9. 1—62. 1931. Warschau, Univ.) S c h o n f e l d .

A. K. Church und J. H. Wilson, Wasserbeslimmung in  Seifen. In  Seifen, welche 
groBere Mongen Wasserglas enthalten, ist die W.-Best. durch Trockncn unmoglich. Ais 
geeignet h a t sich eine modifizierte Xylolmethode erwiesen, unter Anwendung von ge- 
schmolzenem Na-Acetal zur Verliinderung des Schiiiimens. 20 g Seife wurden m it 10 g 
Na-Acetat u. 100 ccm Xylol in einem im Original abgebildeten App. dest. Damit kein W. 
in den oberen Teilen der Vorlage zuriickgehalten wird, ist an den Kiihler eine Cu-Spirale 
angeschmolzen, von der das W. direkt in den graduierten Teil der Vorlage abtropft. 
E nthalt die Seife NaHC03, so muB eine Korrektur fiir: 2 NaHC03 — y  Na2C03 +  H20  
yorgenommen werden. (Soap 7. Nr. 11. 35—36. Nov. 1931.) S c h o n f e l d .

H. Janistyn, Eine Schnellmelhode zur Messung der Wassersloffionenkonzenlration 
(pU-Bestimmung). Fiir die Best. der Rk. der Seife beim Waschen erscheint die pn-Best.
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ais die einzige zum Ziele fiihrende Methode. Ais besonders geeignet fiir dio Bk.-Bost. 
der Seifen erscheint das Foliencolorimetor nach W ut.FF. Messungen ergaben, daB dieser 
PH-Wert zwischen 9,0—10,2 liegt (untersucht an Toiletteseifen, Rasierseifen u. fl. 
Seifen). Stets wurdo oin Unterschied in don pa-W erten der Schaume u. der Lsgg. beob- 
achtet, u. zwar waren sie fiir dio Schaume niedriger. Uberfcttungsmittel waron auf dio 
Rk. der Seifen ohne nennonswerten EinfluB. Im  Mittel haben dio Schaume das pn =  
9,4— 9,5; ihro Rk. wird dureh die Aciditat der H aut beeinfluBt. (Seifensieder-Ztg. 58. 
776—77. 791—92. 19/11. 1931.) S c h o n f e l d .

E. J.Better, Uber die Bcwerlung ton Bohfetten fiir die Scifenfabrikation. Der 
Begriff „Verseifbarkeit“ sollte nicht mehr ais wertbestimmender Faktor fiir Fette an- 
gesehen u. dureh Best. von Neutralfett, Fettsauren, Na- u. Ca-Seifon, Oxysaurcn u. 
Unverseifbarem ersetzt werden. (Allg. Ol- u.Fett-Ztg. 28.379—80.10/12.1931.) Sc h o n f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Wecker, 
Heilbronn a. N.), Verfaliren zur Verarbeitung ton feltsdurehaltigen Olen und Fellen mit 
ungesdtliglen Bestandteilen auf hochwertige Fettsauren dureh Polymerisation, Spaltung 
u. Dest., dad. gek., daB vor dieser Behandlung die im Ausgangsmatcrial vorhandenen 
freien Fettsiiuren in an sich bekannter Weise verestert werden. — Nach dom be- 
schriebencn Vcrf. kónnen naturgemiiB auch ungesatt. Fcttsauren oder ungesatt. Bestand- 
teile enthaltende Fettsiiuren, wie Leinolfettsauren, Tranfettsauren, Sojafettsauren usw., 
behandelt werden, indem man die Rohfettsiiuren zuerst m it ein- oder mehrwertigen 
Alkoholen verestert, hierauf polymorisiert, das erhaltene Polymcrisationsprod. wieder 
in Fettsauren u. Alkohole zerlegt u. die freien Fettsauren dureh Dest. gewinnt. (D. R. P.
538 785 KI. 23 a vom 19/6. 1930, ausg. 16/11. 1931.) E n g e r o f f .

Oesterreichische Chemische Werke G. m. b. H., Wien, Bleichen ton pflanzlichen 
wid tierischen Produklen, insbesondere olhalligen oder fettlialtigen Produklen, wie pflanz
lichen Samen, Knochen, Knorpeln u. dgl. Das unzerkleinerte oder zerkleinerte Rohgut 
wird m it HX>„_ oder anderen akt. 0 2 abgobenden Vorbb., z. B. Perozyden oder Persalzen, 
in Ggw. von solchen Mengen von Fettlosungsmm. behandelt, dio zur Benetzung des 
Gutes hinreiehen. Ais organ. Lósungsmm. konnen Alkohole, Bzn., Bzl., CS«, CUCl3, 
Pyridin  u. dgl. oder Mischungen dieser Stoffo Vcrwendung finden. Die Bleichung 
kann m it einer Ol- oder Feltextraklion yerbunden werden. (Oe. P. 125709 vom 12/8.
1930, ausg. 10/12. 1931.) S c h u t z .

Henkel & Cie. G. m. b. H;, Diisseldorf-Holthausen, Verfahren zur Hdrtung von
Fettsauren. Man unterwirft dio zu hartenden Fettsauren einem ReinigungsprozeB, 
indem man sie nach bekaimtem Verf. dest. u. alsdann erst in Ggw. von Katalysatoren, 
wie insbesondere von Ni, liydriert. Dio Abscheidung der geharteten Fcttsauren von 
den Katalysatoren erfolgt dureh Dest. (E. P. 358 328 vom 10/11. 1930, ausg. 29/10.
1931. D. Prior. 23/12. 1929.) E n g e r o f f .

Grigori Petrow, Moskau, Yerfahren zur Zersetzung der bei der Fettspaltung sich
bildenden Emulsionen, dad. gek., daB zu solchen Emulsionen am Ende dos Spaltungs- 
prozesses kleine Mengen von Calciumsulfat zugesetzt werden. (D. R. P. 540 218 
KI. 23 d vom 18/1. 1927, ausg. 9/12. 1931.) E n g e r o f f .

Hanseatische Miihlenwerke Akt.-Ges., Hamburg, ólgewinnung aus dlhaltigen 
Samen. Man fiigt zu dem Samengut, bevor dor PressungsprozeB in Gang kommt, 
geringo Mengen von 0,2—1,5% Lecithin, insbesondere solclies pflanzlichen Ursprungs. 
(E. P. 360 332 yom 21/3.1931, ausg. 26/11.1931. D. Prior. 29/7.1930.) E n g e r o f f .

George E. Mc Creery, Los Angeles, Californien, iibert. von: Eugene Schuck, 
Los Angeles, Californien, Herstellung von Seife geringen Wassergehaltes. Man yerseift 
die Glyceride m it einer h. gesatt. wss. Lsg. eines Alkalihydroxyds unter Selbsterhitzung 
u. erhiilt ein fertiges Seifenprod. m it wenig W. in einem h. gesehmolzenen Zustand. 
Diese M. wird unmittelbar gekuhlt. (A. P. 1 831 610 vom 19/3. 1930, ausg. 10/11. 
1931.) E n g e r o f f .

Larkin Co. Inc., Buffalo, New York, iibert. von: Lester F. Hoyt, E ast Aurora, 
New York, Herstellung ton Seife, die mil kartem Wasser oder Seewasser schdumi. Solche 
Seifen sind dad. gek., daB man ihnen Seifen einverleibt hat, die man erhiilt, wenn man 
organ. Aminę, wie z. B. Triatlianolamin, Benzylamine, Piperidine, Diiilhylamin, Nicotine, 
auf Fettsauren einwirken laBt. (A. PP. 1 833 899 u. 1 833 900 vom 7/2. 1930, ausg. 
1/12. 1931.) E n g e r o f f .

Richard Kofler, Wien, Verfahren zur Herstellung pilierter Schwimmseife, dad. 
gek., daB gepulyerter, wasserfreier Seife 15% eines niedermolekularen Alkohols bei-
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gcmischt werden, worauf die M. durch Pressen zur Stiiokcn verformt wird. (Oe. P. 
125 713 Tom 10/12. 1930, ausg. 10/12. 1931.) E n g e r o f f .

Egon Bohm, Die Fabrikation der Fettsauren. Mit e. theoret. Tl.: Chemie u. physik. Chemie 
d. Fettsauren u. ihrer Darst. Stuttgart: Wissenschaftl. Verlagsges. 1932. (XIV, 354 S.) 
gr. S°. =  Monographien aus d. Geb. d. Fett-Chemie. Bd. 13. Lu. M. 35.—.

Ernst Sehlenker, Das Glycerin. Stuttgart: Wissenschaftl. Yoriagsges. 1932. (XVI, 320 S.) 
gT. 8°. =  Monographien aus d. Geb. d. Fett-Chemie. Bd. 44. Lw. M. 28.—.

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

— , Texlilforschung in Bufiland. Kurzer Bericht iiber die Tatigkeit des Forscliungs- 
instituts fiir Textilindustrie „Ń iti“ m it Obersicht uber die bisher ausgefuhrten Arbeiten. 
(Seide 36. 444— 45. Dez. 1931.) SuVERX.

Glenn W. Herrick und Grace H. Griswold, p-Dichlorbenzol ais Bduchermittel 
ju r  Laruen von Kleidermotten. p-Dichlorbenzol ist ein gutes Mittel zur Abtótung von 
Mottenlarven, -eiern u. -puppen. (Journ. econ. Entomology 24. 420—25. 1931.) G ri.

H. R. Hirst, Ólflecke. Entstehung u. Eigg. dor Ólflecke auf Gcwcben sowie ihr 
Verh. beim Farben u. ihre Entfennmg werden geschildert. (Journ. Soc. Dyers Colourists 
4 7 . 347—51. Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .

Eber Midgley, Wollwasche: Einflufl von Temperatur und Starkę der Lauge. 
Vf. weist naeh, daB holier Alkaligeh. u. liohe Temp. (80°) der Waschfl. die toxtilen 
u. farber. Eigg. der Wolle stark verschlechtern. Dies geht m it einer Verminderung 
des S-Goh. der Wolle einher. (Wooł Record textile World 40. 1427—30. 10/12. 
1931.) F r i e d e m a n n .

A. T. King, Di'e Behandlung von ]Yollschtvei(!wdssern aus der Wollereinigung. 
(Vgl. auch nachst. Ref.) Darlegungen iiber dio Gewinnung von Wollfett aus der Wasch- 
lauge, insbesondere iiber die teehn. u. apparative Seite des Verf. (Trans. Institution 
chem. Engineers 8. 114—21. 1930.) F r ie d e m a n n .

Basil A. Smith, Die Behandlung und Weilerleitung von Ablaugen der Wollwasche. 
Yf. behandelt die Frage, wie die Abwasser der Wollwaschereien ohne Verseuchung 
der Fliisse oder Rieselfelder verwertet u. abgeleitet werden kónnen. Die wertvollen 
Bestandteile dieser Waschwasser, vor allem das Wollfett, kónnen ihnen auf vier Arten 
entzogen werden: Behandlung m it Saure, Ausziehen m it Lósungsmm., Durchliiftung 
u. Zentrifugieren. Zur Zeit erscheint das letzte m it dor Maschine von ADAMS ausgefiihrto 
Verf. ais aussichtsreich. (Trans. Institution chem. Engineers 8. 122—30.1930.) F r i e d e .

H. Yamazaki und I. Tanignchi, Unlersuchungen iiber das spezifische Oewicht von 
Seidenraupen und Puppen, Bombyz mori L. (Buli. Sericulture Silk-Ind. Japan 4. 6—8. 
Sept. 1931. Takayama, Experim. S tat. of Sericulture.) KRUGER.

Ryohei Taguchi, Ober die Viscositdl der Kdrperflussigkeil der Seidenraupe. Die 
Viscositat hiingt ab von Wachstumsstadium, Rasse, Geschlecht, Ernahrungsart u. 
Ernahrungszustand. (Buli. Sericulture Silk-Ind. Japan 4. 1—2. Sept. 1931. Takayama, 
Experim. Stat. of Sericulture.) K r u g e r .

Masaru Hirasawa und Kuichi Kitazawa, Uber die Yiscositat von Fibroinsol.
I. Untersuchungen iiber die Yiscositat von in Loewes Beagens di-spergiertem Fibroin. 
Die Viseositat nimmt mit der Fibroinkonz. zu u. m it der Zeit ab. (Buli. Sericulture 
Silk-Ind. Japan 4.12— 13. Sept. 1931. Uyeda Coli. of Sericulture and Silk Ind.) K ru .

Ryugo Inouye und Koji Sakamoto, Ober die Verteilung der verschiedenen Formen 
des Stickstoffes in einigen Arten von Wildseiden und in Fibroin und Sericin der ecliten 
Seide. Die Wikl-Seirfe?! sind im allgemeinen aschereicher ais die echte Seide u. werden 
durch Kochen m it konz. HC1 langsamer zers. ais Fibroin u. Sericin. Die Verteilung 
der versehiedenen Formen des X  ist bei Fibroin u. Sericin sowie bei Yanamai- u. 
Tussahseide ahnlich, bei A ttanis cynthia u. Caligula japonica dagegen abweiehend. 
Arginin iiberwiegt m it Ausnahme des Fibroins iiber Histidin u. Łysin. (Buli. Seri
culture Silk-Ind. Japan 4. 10—12. Sept. 1931. Uyeda Coli. of Sericulture and Silk 
Industry.) K r u g e r .

— , Die Geheimnisse der Papierfabrikalion im 20■ Jahrliundert. AUgemeine Be- 
trachtungen iiber Papier u. seine Herst. (Papeterie 53.1254—61. 25/10. 1931.) F r i e d e .

H. E. Jones, Schtcerchemikalien und Papierindustrie. Bedeutung der Prodd. der 
chem. GroBindustrie (Chlor, Alkalien uss.) fiir die Papierindustrie. (Paper-Maker 82. 
N r. 5. Transact. 14—19. 2/11. 1931.) F r ie d e m a n n .
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F. M. Williams, Leimung. Allgomeine Betraclitungen uber Harzleimung. (Paper 
Mili Wood Pulp News 54. Nr. 46. 12. 24. 14/11. 1931.) F r i e d e m a n n .

Fritz Arledter, Problema der Stoffleimung. Polem ik  gegen d as  W lEGERsche 
Bewoidverfahrcn. (P a p ie rfa b rik a n t 29. 854—55. 29/11. 1931.) FRIEDEMANN.

Bruno Wieger, Entgegnung au f die Ausfulirungen des Herm F. Arledter Pro
blem e der Stoffleimung“ . (Vgl. vorst. Ref.; vgl. auch C. 1 9 3 0 .1. 2491.) (Papierfabrikant 
29. 855—56. 29/11. 1931.) " F r ie d e m a n n .

James Strachan, Das Bewoidierfaliren und die Theorie der Harzleimung. III . 
Die chemischen und physikalischen ReaJclionen der Harz- und Aluminiumfallung. (II. vgl.
C. 1931. II. 3686.) Vf. entwickelt eine neue Theorie der Harzleimung: 1. Es tr i t t  eine 
Fiillung von Harz u. Tonerde ein. 2. Die Tonerde bildet auf der Faser eine semipermeablo 
Membran, die kein Harz durchlaCt. 3. Dio negativ geladene Faser adsorbiert die positiv 
geladene Tonerde, die wieder das negativ geladene Harz adsorbiert. 4. Dic Rk. ist eine 
wesentlieh physikal. Adsorption, die Bldg. yon Al-Resinat t r i t t  dahinter stark zuriick. 
5. CaO w irkt sehr forderlich: lC aO : 1 A120 3 ist das Optimum. Vf. geht dann auf 
die Bldg. des Harzleims aus Harz u. Alkali, die Rolle des Freiharzes u. dann auf die 
Rk. m it Alaun ein; er stellt fest, da(3 nicht ein Al-Resinat, sondern ein bas. Al-Sulfat 
entsteht, das chem. oder physikal. m it Harzsauren verbunden ist u. erst auf den Trocken- 
zylindern unter Riickbldg. von Al„(SO,,):i zersetzt wird. Ein Geh. des W. an Ca-Carbo- 
naten bewirkt eine Umwandlung des n. zu bas. Al-Sulfat; bei dem Bewoidverf. wrird 
durch Kalk nicht so viel Alaun mehr verbraucht ais bei dem gewohnlichen Vcrf. Zum 
SchluB gibt Vf. eine genaue Berechnung des Alaunverbrauchs bei der Leimung. (Paper- 
Maker 82. N r. 5. Transact. 1—3. 2/11. 1931.) F r ie d e m a n n .

— , Die Anwendung von Kolloiden bei der Herstellung von Harzleim. Kolloide, 
wie Starkę, Leim, Pflanzenschleime im eigentlichen Harz geben, da sie gut von der 
F a se r zuriickgehalten werden, einen yerbesserten Leimungseffekt. Eine neue, inter- 
essante Anwendung des Kolloidprinzips bei der Leimung ist das Bewoidterfahren. 
(Paper-Maker 82. N r. 6. Transact. 29—30. 1/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

Herman Lied Berg. Starkę fiir Papierleimung. Kurze Ubersicht iiber Arten u. 
Darst. der yersehiedenen Starkepraparate fiir Leimungszwecke. (Papir-Journalen 19. 
175—77. 19/11. 1931.) E. Ma y e r .

Joseph J. WeiC, Zur Kenntnis der Bleiclworgange. Vers. einer kinet. Behandlung 
der Yorgange bei der Hypoehloritbleiclie. (Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff- 
Fabrikation 28. 81—86. Beilage zu Wchbl. Papierfabr. 62. 28/11. 1931. Sorau.) K ru .

W. Schniid, Druckluftforderung, Bleiche und Speicherung, Ausbringung und Nach- 
behandlung lialbtrockener Stoffe. (Papierfabrikant 29. 762—65. 29/11. 1931.) F r i e d e .

W. Jay Tussell, Entfernen von Druckerschwiirze aus Altpapier. Empfehlung des 
„Snow-White-Verfahrens“ der S n o w -W i i i t e  Co., Oswego, N. Y., bei dem das A lt
papier m it bestimmten Chemikalien in einer Muhle gemahlen u. olme Kochen vóllig 
u. ohne Faserschwachung gereinigt wird. (Paper Mili Wood Pulp Newys 54. Nr. 45. 
14. 20. 7/11. 1931.) F r i e d e m a n n .

— , Undehnbare Druckpapiere. Die Dehnung des Papieres verursacht beim 
Drucken, insbesondere beim Mehrfarbendruck, viele Schwierigkeiten. Diese Dehnung, 
die auf Feuchtigkeitsaufnahme berulit, sucht man durch Zusatz von Wachs- oder 
Fettemulsionen zur Papiermasse im Hollandcr zu beheben; man yerwendet Stearin, 
Montan-, Japan- oder Carnaubawachs. Man ha t auch yorgeschlagen, dcm Papierbrei 
Abfalle von Paraffinpapieren zuzugeben. (Zellstoff u. Papier 11 . 699—700. Dez. 
1931.) F r ie d e m a n n .

E. A. Dawe, UndurchsiclUigkeit. Die Undurchsichtigkeit von Druckpapieren in 
ihrer Abhangigkeit von Papier, Druckerschwarze u. Drucktechnik. (World Paper 
Trade Rev. 96. 1804— 10. 27/11. 1931.) F r i e d e m a n n .

Arthur E. Kimherly und J. F. G. Hicks jr., Ubersicht iiber die Aufbewahrungs- 
bedingungen in Bucliereien im Hinblick auf die Erhaltung von Urkunden. AuBer den 
Zerstórungsmóglichkeiten, die in der Beschaffenheit des Papiers liegen, miissen den 
Dokumenten auGere Scliadigungen ferngehalten werden. Tageslicht soli vollig, kiinst- 
liches Licht so weit wie móglich ausgeschaltet werden. Die Luft soli gegen Śtaub u. 
Bakterien durch Ol, gegen Sauren (Rauchgase!) durch W.-Schleier filtriert werden. 
Die relative Feuehtigkeit soli 45—55°/0, die Temp. 18—22° sein. (U. S. Dpt. Commerce, 
Bureau Standards. Miscellan. Publ. 128. 8 Seiten. 1931.) F r ie d e m a n n .

Edwin C. Jahn, Ycrwendung von Cellulose, auper fiir Papier. Aufzahlung der 
aus Cellulose gewonnenen Stoffe: Kunstseiden, Acetat- u. Nitratfilme, Lacke, piast.
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Massen, Celluloseather. Uberblick iiber die Chemie der Cellulose u. ihrer Deriyy. 
(Paper Trade Journ. 93. Nr. 24. 37—40. 10/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

R. E. Cooper, Schwefel, Pyrit und Sulfilzellsloff. Vf. erlautert die Rostung yon 
Pyrit in den ófen nach HERRESHOF u. WEDGE u . kommt zu dem Sehlusse, daB die 
Yerwendung von elementarem S wegen der einfacheren Apparatur u. grOBeren Betriebs- 
sicherheit der von P yrit vorzuziehen ist. (Paper Mili Wood Pulp News 54. Nr. 49. 
8. 18. 24. 1931.) ' F r ie d e m a n n .

Otto Kress, Karl E. Buff und J. Irwin, Verlusl an Ausbeute und Qualitat bei 
Zellstoff aus Kochem, die nicht rein ausgeblasen wurden. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 23. 
36—40. 3/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

Robert J. Marx, Abwasser in  Papier- und Zellstoffabriken und ihre Vertuertung. 
Vf. besehreibt fiir die Abwasserreinigung bzw. Gewinnung der darin enthaltenen 
Fasern konstruierte Filter u. Separatoren nach FuLLNER, D o r r  (Dorr Save-All), 
O l iv e r  (Oliver Save-AU) u. das M A RX-Filter, bei dem in  einem KreislaufprozeB das 
W. gefiltert u. der Fabrikation wieder zugefiihrt wird. (Trans. Institution chem. Engi- 
neers 8. 133—38. 1930.) F r ie d e m a n n .

R. W. Griffith, Die Verwerlung induslrieller Nebenprodukte. (Trans. Institution 
chem. Engineers 8. 152—54. 1930. — C. 1931. II. 514.) F r ie d e m a n n .

G. H. Chidester, C. E. Hrubesky und J. N. Mc Govem, Wiederverwendung von 
Ubertreib-und Ablauge, in der Sulfitkochlauge. Vff. untersuehen die Frage, wie die Qualitat 
des Stoffes beeinfluBt wird, wenn der frischen Kochlauge Ablauge zugesetzt wird oder 
solche Lauge, die bei der Kochung unter 140° abgelassen wurde. Sie finden, daB 
Obertreiblauge in einer Menge bis 50% sta tt W. bei der Herst. der Frisehlaugo verwandt 
werden kann, ohne daB ein Nachteil erkennbar ist. Wurde eine Kochlauge m it fast 
nur Ablauge angesctzt, so wurde die Kochzeit fiir einen mittelharten Stoff verkiirzt, 
der Stoff aber dunkler ais n. Dies gilt nur fiir Kalklaugen, bei Sodalaugen verbrennt 
der Stoff, ehe er bleichfahig wird. Wiederholte Yerwendung von 20% Ablauge schadet 
niehts, auBer neben tlbertreiblauge, hier tr i t t  leicht Verbrenncn des Stoffs ein. 
(Paper Trade Journ. 93. Nr. 21.42—46.19/11.1931.) F r ie d e m a n n .

Chas. E. Mullin, Die amerikaniśche Industrie der synthetischen Garnę im  Jahrcl930. 
Zusammenstellung der Zeitsehriftcn- u. Patentliteratur auf dem Gesamtgebiete der 
Kunstfasern, besonders der Acetatseide. (Textile Colorist 53. 312—15. 389—91. 394. 
Jan. 1931.) F r ie d e m a n n .

Herbert Levinstein, Films und Fasern aus Cellulose. Ubersicht iiber die kiinst- 
lichen Seiden u. dio aus Cellulose oder Celluloseacctat hergestellten Folien. Ausfiihrlicher 
Literaturnachweis. (Trans. Institution chem. Engineers 8. 24— 37. 1930.) F r i e d e .

S. Jenny, Die Ventilalionsanlagen in  Viscosespinnercicn. (Melliands Textilber. 12. 
729—31. Nov. 1931.) Su v e r n .

Katsumoto Atsuki mid Motosuke Kuwabara, Die Reahtion zwischen Nalrium- 
hydrozyd und Schwefelkohlensloff und die Xanthogenierung der Alkalicdlulose. Bei 
CĄ-OberschuB bestehen die Prodd. der Rk. zwischen CS2 u. NaOH unabhangig von 
der Konz. der NaOH-Lsg. u. der Temp. aus ca. 35%  Na2C03 u. 60% Na2CS3; N a2S 
nicht nachweisbar. Die Rk.-Geschwindigkeit ist unterhalb 15° sehr gering; bei Er- 
hohung der Temp. um 10° Verdoppelung der Geschwindigkeit. Zunahme der NaOH- 
Konz. verlangsamt die Rk. — Xanthogenierungsverss. an Alkalicellulosen, die m it 
NaOH von yerschiedener Konz. zwischen 12 u. 35% hergestellt u. 49 Stdn. bei 23° 
vorgereift worden waren, bei verschiedenen Xanthogenierungstempp. ergaben bei der 
mit 18- u. 25%ig. NaOH hergestellten Alkalicellulose ein Cellulosezanthogenat der 
Zus. C^H^O,, • O • CSSNa, das jedoeh bei Tempp. iiber 35° verseift wird. Die mit 
12%ig. NaOH hergestellte Alkalicellulose gab kein faserfreies Xanthogenat, die m it 
35%ig. NaOH hergestellte reagierte sehr langsam, der gebundene S lag unter 10% u. 
nahm m it wachsender Xanthogenierungsdauer ab. Nebenprodd. sind Na2C03 u. 
Na2CS3. (Cellulose Industry 7. 47—50. Sept. 1931. Tokyo, Imp. Univ.) K r u g e r .

— , Analyse von Rohmalerialien. I. Kalk, II. Soda. Analyse: von Atzkalk (irnl. 
Anteilc, physikal. Eigg., reines CaO u. Eisengeh.) u. yon NaOH u. Na2C03 (Probenahme, 
Titration, Verunreinigungen, Best. der C 02). (Paper-Maker 82. Nr. 5. Transact. 20. 
Nr. 6. Suppl. 28—29. Dez. 1931.) '  F r ie d e m a n n .

F. R. Mc Crumb, Neuer Apparat zur Kontrolle von Bleichlósungen und Chlor. 
(Textilo Colorist 53. 682. Okt. 1931. — C. 1931. I I .  3045.) F r ie d e m a n n .

Sigurd Samuelsen und Erik Stephansen, Etwas uber die Oberfliiche von Zeitungs- 
papier. Da die ublichcn Unterss. keinen SchluB iiber die Eignung des Papiers zu
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Druekzweeken zulasson, haben Vff. eine Methodo ausgearbeitet, dereń Prinzip darauf 
beruht, gewiehtsmaBig diejenige Menge festzustellen, welebo durch Bestreiehung m it 
einem geeigneten Stift auf einer bestimmten Flachę des Papiers abgesetzt wird. Der 
angewandte App. wird kurz besehrieben. Ais beste Zus. des Stiftes fanden Vff. eino 
Mischung von Mennige u. Paraffin. An Hand von Kuryen u. Bildern wird gezeigt, 
daB bei 2 Papieren, die ungefahr dicselben Zahlen fiir Glanz, Festigkeit usw. auf- 
wiesen, m it Hilfe des neuen App. ein deutlicher Untersehied festgestcllt werden konnte, 
welcher prakt. im Druckereibetriebe bestiitigt wurde. (Papir-Journalen 19. 193—96. 
5/12. 1931. Papierind.-Forsehungsinstr.) E . M a y e r .

James Strachan, Die AufheUung undurchsclieinender Oberflachen unter dem 
Mikroskop. Beschreibung von Mikroskopen, dio die Priifung der Papieroberflache 
im auffallenden Licht gestatten. Herstellcr: F l a t t e r s  & GARNETT, Manchester; 
R. & J . B e c k , London u. E. L e i t z , Wetzlar. (Paper-Maker 82. Nr. 6. Transact. 25 
bis 27. 1/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

James d’A. Clark, Besiimmung des Bersldruckes von Papier. Beschreibung einer 
Methodo zur Best. des Berstdrucks von Papier, bei der man den Prcfidruck allmiiklich 
u. in einer konstanten Zeitepanne ansteigen laBt; die Vorteile dor Methode vor der 
gewohnliehen Arbeitsweiso nach Mu l l e n  u. S c h o p p e r -Da l e n  werden auseinander- 
gesetzt. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 19. 37—40. 5/11. 1931.) F r ie d e m a n n .

Lhomme und Argy, t)ber die Lufldurchldssigkeit einiger Papiere. Unter Mitarbeit 
von P. Bard.) Beschreibung eines Porosimeters u. seiner Anwendung auf versehiedene 
Papierarten. Das Instrum ent gestattet auf einfachsto Weiso die Zeit zu messen, dio 
100 ccm Luft gebrauchen, um beim Drucke einer W.-Siiule von 10 bis 100 mm durch 
eine Papierprobe von 50 qcm hindurehzugehen. (Papeterie 53. 1438— 45. 10/12.
1931.) _ F r ie d e m a n n .

Arthur B. Green, E in praktischer Mahlungsgradpriifer. Erlauterung des Be- 
griffs „słowness" u. ,,frecness“: der erstere bezeichnet einen „schmierig“ gemahlenen 
Stoff, der das W. langsam ablaufen laBt, der zweite einen „roschen“, schnoll zu ent- 
wiissernden Stoff. Da allgemein der Mahlungsgrad gemessen wird, so ist es gleich, ob 
man yon einem Sloumess- oder einem Freeness-Tesler spricht. Beschreibung des neuen 
Slownesstester nach G r e e n , (Horsteller: B ir d  Ma c h in ę  Co ., Walpole, Mass.). Der 
App. besteht aus einem Siebrohr, das im Innern ein unten offenes Rolir hat, in welehes 
das W. jo uach dem Grado der Mahlung sehneller oder langsamer eintritt. Dio Steig- 
hóhe des W. wird von einer von 0 bis 60 geteilten Schwimmerspindel angezeigt. Die 
Messung crfolgt, indem man das Instrum ent bis an den oberen Ringhalter in don 
Hollander eintaucht u. es m it dem Stoff umlaufen laBt; dio Messung erfordert nur 
einige Sekunden. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 24. 34—36. 10/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Joseph NUsslein,
Ludwigshafen, Behandlung von Faserstoffen. Um das Benetzen m it der Behandlungsfl., 
insbesondere der Schlichtoflotte, zu erleichtern, fiigt man den iiblichen Schhchtemitteln, 
wie Leim, Gelatine, Starkę, Dextrin, wasserlósliche Verbb. alkylierter aromat. Sulfo- 
sauren hinzu. Geeignet sind z. B . Propyl- u. Butylderiw . yon Naplithalinsulfosauren, 
Dimethylmetanilsaure, Diamyl-a-naphthylamin oder ahnliclie Verbb. oder ihre Salze. 
(A. P. 1 835422yom  22/1. 1926, ausg. 8/12. 1931. D. Prior. 21/1. 1925.) B e i e r s d o r f .

Henry Maurice Pike, London, Behandlung von Oarnen oder Oeweben aus schwer 
verarbeitbaren lierischen Fasern. Bei der Herst. von Gamen oder Geweben aus Pferde-, 
Ziegen- oder Kamelhaaren u. dgl. ergibt sich oft der Ubelstand, daB die Haaro sich 
nicht fest miteinander yereinigen, so daB ihre Enden im Gcwebo zum Vorsehein kommen. 
Dieser Nachteil wird beseitigt, wenn man die Garno oder Gewebe m it w. Lsgg. von 
Cellulose oder dereń Verbb. unter Zusatz von Plastizierungsmitteln impragniert. Ge- 
eignet sind z. B . Lsgg. von Celhdose in Kupferoxydammoniak oder Zinkchlorid oder eino 
Lsg. von Cellulosehydrat in Alkali, besonders aber Lsgg. von Celluloseacetat, -formiat 
oder Viscoso. Ais Plastizierungsmittel kann man yerwenden: Olycerinlriacełat, Tri- 
kresylphosphat, Triphenylpliosphat, Diathylphthalat, Diamylphthalat oder Mischungen 
dieser. (E. P. 353 429 yom 15/4. 1930, ausg. 13/8. 1931.) B e ie r s d o r t .

Beckwith Mfg. Comp., Boston, Massachusetts, iibert. von: Willis A. Boughton, 
Cambridge, Massachusetts, Impragnierler elaslischer Textilsloff. Starker Baumwoll- 
koper o. dgl. wird m it Laiex impragniert, unter Spannung getrocknet, dann durch ein 
Bad yon geschmolzenem Iiarz gefuhrt, u. der UberschuB des Harzes zwischen zwei 
Rollen abgestreift. Vor dem Aufbringen des Harzes kann der Stoff noch einen HeiB-
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kalander passieren. An Stelle von Latex kann man auch ein trocknendes Ol zur Im- 
pragnierung yerwenden. — Derartige Stoffe eignen sich besonders zur Herst. yon Steif- 
einlagen bei der Schuhfabrikation, da diese einem Druck nachgeben, aber nach Auf- 
hebung des Druckes wieder ihre urspriingliche Porm annehmcn miissen. (A. P. 
1833151 vom 1/6. 1925, ausg. 24/11. 1931.) B e ie r s d o r f .

British Celanese Ltd., London, Guy Montague Langdon, Albert George Flower 
und Stephen Miller Fulton, Spondon, Appretieren ton Geweben mit einem Gelialt an 
organisclien Oellulosederiraten. Man behandelt die Gewebe m it einem Eiweifiśloff, 
z. B. Gclatine, u. Formaldehyd in Gasform oder Lsg., u. schickt sie durch einen Trockcn- 
kalander. (E. P. 358 593 vom 15/7. 1930, ausg. 5/11. 1931.) B e ie r s d o r f .

Camille Burel, Roubaix (Nord'j, Frankreioh, Verfahren zum Mercerisieren ton  
Baumwolle, gek. durch die Mercerisation von Zwirn auf Kreuzspulen. — Dadurch, daC 
man die Baumwolle erst fertig zwirnt, dann diesen Zwirn m it Vorspannung auf Kreuz
spulen wickelt u. nun den Zwirn auf den Kreuzspulen der Mercerisierung unterwirft, 
wird ein besonders hoher u. gleichmaCiger Glanz der Baumwolle erziclt. (D. R. P.
540 771 KI. 8a vom 20/8. 1929, ausg. 24/12. 1931.) B e i e r s d o r f .

Sigmund Stulz, Briinn, Verfahren zur Gewinnung ton terspinnbaren Fasern aus 
faserfiihrenden Pflanzen durch Einw, von Reinkulturen pektinlósender Bakterien, 
dad. gek., daB zur Zuehtung der Bakterien cinheim. Friichte, Palmfruchtc oder dereń 
Samen, andere fleischige Pflanzenteile u. dgl. herangezogen werden, wobei ais Nahr- 
boden Agar oder Gelatine yerwendet werden, dio mit einer Abkochung von SteinnuB- 
abfallen, Tragant u. ahnlicliem yersetzt sind. Die vom Stengel abgelosto Rohfaser 
wird entweder sofort oder nach ihrer Verspinnung oder Verwebung einem Baucli- 
prozeB m it einer ammoniakal. Seifenlsg. unter Zusatz yon Reduktionsmitteln unter- 
zogen. (Oe. P. 125 453 vom 31/1. 1930, ausg. 25/11. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Seidenfibroinlósungen. Man fiihrt 
das Seidenfibroin zunachst in eine Adsorptionsverb. aus Salz u. Fibroin iiber u. lost 
alsdann die Adsorptionsyerb. fiir sich auf. (E. P. 360 804 yom 27/4. 1931, ausg. 3/12. 
1931. D. Prior. 29/4. 1930.) E n g e r o f f .

Edward J. Johnstone, Lockport, N. Y., Leimen von Papier. Dem Papierstoffbrei
wird wasserfreicr, fein zerkleinerter Harzleim zugesetzt u. in der Suspension wird 
der Leim m it Metallsalzon auf dor Faser niedergeschlagen. (A. P. 1 834 844 vom 
29/11. 1929, ausg. 1/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Otto C. Streeker, Darmstadt, Verfahren zur Herstellung ton Harzleim gemiiB
D. R. P. 536 472, dad. gek., daB der Harzlsg. auBer den Ammonsalzen noch geringe 
Mengen freien AmmoniakR zugesetzt werden. Beispiel: 1000 1 einer nach dem Del- 
thirnayerf. hergestellten Harzlsg., die 5.2 kg N atronhydrat enthalt, wird 1 1 Ammoniak 
(17°/0ig) zugesetzt u. yerriihrt. Dann werden noch 5,8 kg (NH4)2S 04 in 90 1 W. aufgel., 
der Misehung hinzugefiigt. Die Lsg. enthalt dann 36% Harz. Die Menge des (NH4)2S 0 4 
ist so bcrcchnet, daB 70% des anwesenden NatronhydratS zu Na„SO, umgesetzt 
werden konnen. (D. R. P. 537 940 KI. 23 e vom 7/12. 1929, ausg. 9/11. 1931. Zus.
zu D. R. P. 536 472; C. 1932. I. 160.) E n g e r o f f .

Marie Marcelin Paul Thierry, Frankreich, Herstellung von Papier. Um den 
Papierstoff vor dem Aufbringen auf dio Papiermaschine móglichst m it W. zu triinken, 
wird derselbe m it W. unt-er groBen Druck gesetzt u. evtl. dabei gekiihlt. (F. P. 714 693 
yom 4/8. 1930, ausg. 18/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Albert L. Clapp, Danners, Massachusetts, Herstellung ton tuasserdichten Gegen- 
stdnden aus faserigem Materiał. Einer Zellstoffemulsion wird Paraffin, Montanwachs, 
Carnaubawachs, Harz oder Asphalt unter Erwarmen der Emulsion auf eine iiber dem F. 
des betreffenden wasserdicht maehenden Mittels liegendo Temp. zugemischt, worauf 
dio herzustellenden Gegenstande, z. B. Milchflaschen, aus dem noch h. Zcllstoffbrei 
in bekannter Weise geformt werden. (A. P. 1793 839 vom 27/9. 1928, ausg. 24/2. 
1931.) B e i e r s d o r f .

Bela Csizmazia de Somogyi, Ungarn, Herstellung ton Verpackungsgegenstanden 
fiir feste, fette oder fliissige Stoffe aus Papier- und Fasersloffabfallen, insbesondere von 
Sehachteln, Flaschen u. dgl. fiir Lebensmittel, wie Fettstoffe, Milch, Friichte u. a. 
Die zerkleinerten Abfalle werden in einem Betonbehalter m it Kalkmilch getrankt u. 
24 Stdn. darin liegen gelassen. Nach dcm Abtrcnnen der Fl. wird das Prod. m it 20%ig. 
NaOH %  Stde. bei gewólinlichem Druck gekocht, darauf gewaschen, evtl. m it Citroncn- 
oder Weinsaure neutralisiert u. wieder gewaschen. Nach dem Bleichen m it Chlor- 
kalklsg. u. Behandeln m it NaCl-Lsg. wird mehrmals gewaschen u. das Prod. m it einer
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Leimlsg. behandelt, die folgende Zus. hat: 0,4% Ba(OH)», 2%  Starkekleister, 2% Leim, 
4%  Casein in Kalkmilch gel., 2%  NH3, 10% Alaun "u. 79,6% W. (F. P. 714 726 
vom 3/4. 1931, ausg. 19/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, iibert. von: Linn Bradley, Montclair, und 
Edward P. Mc Keefe, Plattsbury, Kochen ton Zellstoff und Aufarbeitung der Koch- 
laugen. Das Cellulosematerial wird m it einer sauren, N a2S 03-haltigen Kochii, yerkocht, 
das Zellstoffmaterial wird darauf m it einer Fl. behandelt, die alkal. Natriumverbb., 
insbesondere Na,S, enthalt. Dio dabei anfallenden Kochfll. werden in geeigneten 
Mengen verhaltnissen gemischt u. eingedampft. Der Riickstand wird verbrannt u. 
dabei bleibt N a2C03 u. N a2S zuriick. Ein Teil desselben wird darauf kaustiziert, 
zwecks Verwendung zur Herst. von alkal. Koohfl. Ein anderer Teil wird m it S 0 2 
behandelt, wobei hauptsaclilich Na2S 03 u. daneben N a2S20 3 entsteht. Durch Oxy- 
dation wird das Na2S20 3 in Na2S 03 verwandelt, wobei N a2S 03-Koóhfl. erhalten wird. 
(A. P. 1 834 676 vom 9/5. 1928, ausg. 1/12. 1931.) '  M. F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter und Milton O. Schur, Berlin, New 
Hampshire, Keinigen ton Sulfitzellsloff durch Behandlung m it Cl2-W., u. zwar m it 2 
bis 4%  Cl2 auf den Fasergeh. berechnet, ferner durch Verkochen bei etwa 212° F 
6 Stdn. m it einer alkal. Seifenlsg., die 8%  NaOH u. 3%  Seife auf die Faser berechnet 
enthalt, u. durch Nachbleiche m it einer Bleichfl., die 1—3%  Bleiehmittcl, z. B. CaOCl, 
u. ca. % %  NaOH auf die Faser berechnet enthalt. (A. P. 1 833 976 vom 29/6. 1927, 
ausg. 1/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Zellstoff-Fabrik Waldhof, Mamiheim-Waldhof und Arnold Bernstein, Mann
heim, Verfahren zur Herslellung hoćhweriiger Cellulose fu r  die Weiterterarbeifomg auf 
Celhiloseester, Kunstseide u. dgl. aus Holzzellsloff. (D. R. P. 537 846 KI. 12 o vom 
10/8. 1928, ausg. 7/11. 1931. — C. 1931. I. 1698 [E . P. 337 445].) E n g e r o f f .

Zellstoff-Fabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof und Arnold Bernstein, Mann
heim, Verfahren zur Herslellung hoćhweriiger Cellulose fiir die W eilerterarbeilung auf 
Celluloseester, Kunstseide u. dgl. aus Holzzellsloff gemiiB D. R. P. 537 846, 1. dad. gek. 
daB Zellstoff ungebleicht oder gebleicht m it Lsgg. von Atz- oder kohlensauren Alkalien 
(bzw. Gemischen derselben), welche weniger ais 5%  Alkali enthalten, in Ggw. eines 
oxydierenden Bleichmittels behandelt u. im AnschluB daran gewaschen wird. — 2. dad. 
gek., daB die Auswaschung zunachst m it Alkali- oder Carbonatlauge u. im AnschluB 
daran m it W. durchgefiihrt wird. (D. R. P. 539 401 KI. 12 o vom 3/11. 1928, ausg. 
25/11. 1931. Zus. zu D. R. P. 537 846; vgl. vorst. Ref.) E n g e r o f f .

Zellstoff-Fabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof und Arnold Bernstein, Mann
heim, Verfaliren zur Herslellung hoćhweriiger Cellulose fiir  die Weiterterarbeilung auf 
Celluloseester, Kunstseide u. dgl. aus Holzzellsloff gemaB D. R. P. 537 846, dad. gek., 
daB Zellstoff ungebleicht oder gebleicht m it Lsgg. von Atz- oder kohlensauren Alkalien 
(bzw. Gemischen derselben) in Ggw. eines oxydierenden Bleichmittels unter Abkiihlung 
bei einer Temp. von 10— 12° oder weniger behandelt u. im AnschluB daran gewaschen 
wird. (D. R. P. 539 402 KI. 12 o vom 9/12. 1928, ausg. 25/11. 1931. Zus. zu D. R. P. 
537 846; vgl. vorvorst. Ref.) E n g e r o f f .

Appareils et fivaporateurs Kestner, Frankroich, Aufarbeitung der Schwarz- 
laugen, die bei der Nalron- und Sulfalzellsloffabril-alion anfallen, zwecks Wiedergowin- 
nung von Atznatron durch Vorkonz. der Laugen, die dann durch Zerstauben in einer 
Trockenkammer zur Trockne gebracht werden. Der Trockenriickstand wird verbrannt, 
wobei die k. Verbrenmmgsgase zur Trockenkammer geleitet werden. Die Asehe enthalt 
die Na-Verbb., die auf NaÓH in iiblicher Weise aufgearbeitet werden. Dazu eine Ab- 
bildung. (F. P. 714 349 vom 18/7. 1930, ausg. 12/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

James Brookes Beveridge, Richmond, Virginia, V. St. A., Verfahren und Ein- 
richtung zum Fillrieren von Nalronzellsloff mittels Saugfilter, wobei der auftretende 
lastige Schaum mittels der Saugluft abgefiihrt wird. Zwecks Zerstórung des Schaumes 
wird die m it Schaum beladene Saugluft durch eine alkal. Kochfl. geleitet, dio sich in 
einem zwisehen Filter u. Pumpe angeordnoten GefaB befindet. Eine Abb. erlautert 
die Einrichtung. (Can. P. 276170 vom 17/9. 1926, ausg. 13/12. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Hermann Suida, Wien, Verfahren zur Herslellung von Oxyalkylathern der Cellulose 
durch Einw. von Atliylenozyd oder dessen Homologen auf Cellulose in Ggw. von K ataly
satoren, dad. gek., daB man ais Katalysatoren wss. Ammoniak oder Oxyalkylaminę 
verwendet. Beispiel: 12 Gewichtsteile gebleichte Baumwollinters werden m it 1,2 Ge- 
wichtsteilen wss. Ammoniak (ungefahr 23%ig) u. 60 Gewichtsteilen Athylenoxyd 
in einem Autoklaven wahrend 4 Stdn. auf 100° erhitzt. Nach dieser Zeit wird das
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uborschiissigo Athylenoxyd abdest. u. wiedergewonnen; das Rk.-Prod. wird m it w. W. 
ausgewaschen u. bei niodriger Temp. getrocknet. Das erhaltene Prod. entsprieht 
einem Monoxyathylather der Cellulose u. liefert bei der Aeetylierung in bekannter 
Weise ein Primaracetat, welehes ohno weitere Hydrolyse aeetonlóslich ist. (Oe. P. 
125 234 vom 27/1. 1930, ausg. 10/11. 1931.) E n g e r o f f .

Aceta G. m. b. H., Berlin-Liohtenberg, Verfahren zur Aufarbeitung ton Filter- 
abfalhn, die Celluloseester oder ■dtlie.r enthalten, dureh Estraktión, dad. gek., daB man 
die E straktion  unter Druck m it verflussigtem Schwefeldioxyd vornimmt u. aus dem 
E xtrakt, gegebenenfalls nach vorausgeliender Filtration u. Abdestillieren des Lósungs- 
mitteliiberschusses, das Cellulosederiv. m it W. ausfallt. (D. B. P. 536 890 KI. 12 o 
vom 13/7. 1930, ausg. 28/10. 1931.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfaliren zur Herstellung 
eines neuen Gellulosederitales, dad. gek., daB Cellulose m it Phospluyrnitrilchlorid in 
Ggw. vori saurobindenden Mitteln umgesetzt wird. Das neue Cellulosederiv. ist halogen- 
haltig. E s ist gegenuber direktziehcnden Farbstoffen oder Kupenfarbstoffen un- 
cmpfindlich. Dio Rk. wird in Ggw. einer tertiiiren Base durchgcfiibrt. (Schwz. P. 
147 791 vom 8/1. 1930, ausg. 1/9. 1931.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, London, Verfahren zur Herstellung subsliluierler Cellulosederitale, 
dad. gek., daB Celluloseester von Carboxylsauren, wie z. B. der Malon-, Phthal-, Glykol-, 
Apfelsauro oder Oxyalkylcellulosen in bekannter Weise m it Tliionylchlorid in Ggw. 
von Lósungsmm. oder niehtlósonden Yerdiinnungsmittebi halogenicrt werden. (E. P. 
344 529 vom 28/11. 1929, ausg. 2/4. 1931.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, England, Herstellung ton Gelluloseestern. Baumwolle oder Zell- 
stoff, nach dem Verf. des F. P. 604 062 (C. 1927. I. 3523) m it Alkali vorbehandelt, 
wird, m it einem Feuchtigkeitsgeh. von 10—30% W., u. naeh oiner Behandlung m it fl. 
oder dampfformigen organ. Sauren, Halogenwasserstoffsauren oder Halogensalzen, 
in Ggw. von FeCU in der iiblichen Weise yerestort. (F. P. 699 888 vom 31/7. 1930, 
ausg. 20/2. 1931. E. Prior. 16/8. 1929.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, London, Verfakr en zur Herstellung ton Celluloseestern. Dio Ver- 
esterung findet in bekannter Weise m it einem Zusatz von bis zu 10% Eisenchlorid 
oder -bromid sta tt, wobei der Geli. an 3-wertigem Fe groBer ais die aquivalente Menge 
an Halogen soin soli; das Halogcneiscn kann m it dem iibersehussigen Fe gemeinsam 
oder in zwei Teilen, ais Halogonid u. ais Hydroxyd zugogeben werden. — Die Cellulose 
kann auch zunachst unter Vermeidung von Zers. m it weniger ais 2%  ihres Gewichtes 
m it C1-, Br- oder J-Wasserstoffsaure oder deren Mischungen, gegebenenfalls in Ggw. 
von organ. Sauren (Essigsaure u. dgl.) u. Fe-, Sn-, Co-, Ni-, Mg-Halogonsalzen vor- 
behandelt u. dann verestert werden. — Dio Veresterung kann auch wie iiblich m it 
Fettsaureanhydrid unter Zufiigung eines Gemisches von HC1, oder einer anderen Halogen- 
wasserstoffsaure u. Fe-, Mg-, Co-, Ni-, Cu-Halogeniden vorgenommen werden, wobei 
dio Menge der Saure oder des Chlorids oder beider unter 2%  betragt. Der Siiuregeh. 
kann dureh Fe.O, oder Fe2(OH)6 heruntorgesetzt werden. ZweckmaBig yerwendet 
man fiir alle droi Verff. mit Alkali u. organ. Sauren vorbehandelte Cellulose. Je  nach 
Bcdarf kónncn primaro oder sekundiiro Ester gewonnon werden, die zur Herst. von 
Kunstseide, Filmem] j>last. Massen, Preflkdrpern u. dgl. Yerwendung finden. (E. PP. 
342 738, 342 739 u. 342 740 vom 2/8. 1929, ausg. 5/3. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
ton loslichen Estern der poły mer en Kohlenhydrate m it den hoheren Fettsauren dureh Einw. 
von Saurehalogeniden hóherer Fettsauren auf die unveranderten Kohlenhydrate in 
Ggw. tertiarer organ. Basen, dad. gek., daB die tertiaren Basen in einer den anwesenden 
Saurehalogeniden weniger ais iiquivalenten Mengo angewandt werden. (D. R. P.
539 470 KI. 12 o vom 6/7. 1929, ausg. 26/11. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
eines Celluloseesters, dad. gek., daB man Essigsaureanhydrid auf Cellulose in fl. schwefliger 
Saure in Ggw. eines Oxydationsmittels einwirken laBt. Ais Oxydationsmittel verwendet 
man z. B. Chromtrioxyd. (Schwz. P. 147 446 vom 18/12. 1929, ausg. 17/8. 1931.
D. Prior. 20/12. 1928.) E n g e r o f f .

Wolff & Co. Komm.-Ges. auf Aktien, Walsrode und Richard Weingand, 
Bomlitz b. Walsrode, Herstellung ton Faden, Filmen aus wćisserigen Celluloselosungen. 
Man verwendct ais Fallbader ein Gemisch einer anorgan. Saure m it Mono-, Di-, Tri- 
oder Pentahydraten des Mełhanol oder Gemischen soleher Hydrate. (E. P. 360 688 
vom 21/11. 1930, ausg. 3/12. 1931. D. Prior. 29/11. 1929.) E n g e r o f f .



1 9 3 2 . I . H.\vm- P a se r - u . S p in n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 1 0 2 7

C. F. Boehringer & Sohne G. m. b. H., Deutschland, Kunslseide aus Acelyl- 
cellulose. Man yerwendet eine Acotylcollulose, die unter AusschluB von Katalysatoren 
u. anderen Zusiitzen, die wio H 2S 04 in gebundenor Form im Acetylierungsprod. zuriick- 
bleiben u. zur Zers. der Ester AnlaB geben u. unter Erhaltung der Faserstruktur her
gestellt wurde, u. verarbeitet unmittelbar dio primaren Acetylierungsprodd. naeh 
ubliohen Mothoden. (F. P. 713 576 vom 20/3. 1931, ausg. 29/10. 1931. D. Prior. 
21/3. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Viscose und 
Gcbilden daraus. Man verwendet ais Ausgangsstoff Nalronzellsloff, den man einem 
alkal. VeredelungsprozeB unterworfen liat. (F. P. 712 361 vom 28/2. 1931, ausg. 
1/10. 1931. D. Prior. 1/3. 1930.) E n g e r o f f .

Leon Lilienfeld, Wien, Verfahren zur Herstellung von Viscose fiir dio Erzeugung
von Kunststoffen (kiinsllicke Fdden, Filme o. dgl.) durch Umsetzung von Alkalicellulose 
m it Schwefelkohlenstoff, gole. durch die Ver\vendung einer Alkalicellulose, bei dereń 
Bereitung dauernd oder yoriibergehend Tempp. von 80— 150° zur Anwendung gelangen. 
(Oe. P. 125 213 vom 20/3. 1928, ausg. 10 /li. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
von klarer, faserfreier Viscose aus einem Celluloselaugegemisch, dad. gek., daB man dieses 
okno Abpressen bei einem Geh. von hóchstens 25% Cellulose sulfidiert u. das erhaltene 
Prod. auf den in dor Viscoso gewunschtcn Cellulosegch. verd. Die Herst. des Cellulose- 
laugegemischcs, die Sulfidierung u. Lsg. wird ohno Untorbrechung in fortlaufendem 
Arbeitsgang vorgenommen. (Scliwz. P. 147 790 vom 20/11. 1929, ausg. 1/9. 1931.
D. Prior. 3/12. 1928.) E n g e r o f f .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., Elberfeld, Verfahren zur Herstellung 
von Viscoselosungen, welche auf kunstliche Seide, Stapelfaser, Rofihaar, Biindchen 
u. dgl. ycrsponnen werden kónnen, dad. gek., daB man, unter Umgehung des Ab- 
pressens, Zerfasems u. Vorreifens der Alkalicellulose, Cellulose von einom niedrigen 
Polymerisationsgrad m it wenigstens einem Teil der zur Bldg. der Viscose erfordcrlichcn 
Menge gol. NaOH bei einer zur Merccrisation ausreichendcn Konz. behandelt, an- 
schliefiend auf das Mercorisierungsgemisch den CS2 zur Einw. bringt u. hiernach dio 
Nanthogenatmasso in wss. Fil. zur Viscose auflóst. (Schwz. P. 147 792 vom 17/3.
1930, ausg. 1/9. 1931. D. Prior. 26/3. 1929.) E n g e r o f f .

Zellstoff-Fabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof und Arnold Bernstein, Mann
heim, Verfahren und Vorrichlung zur Herstellung kiinstlicher Holilfdden aus Lsgg. von 
Cellulosevcrbb. durch Einfuhren von Luft oder anderen Gascn in die Spinnmasse,
1. dad. gek., daB zwecks gleichmaBiger u. feiner Verteilung der Gase die Gasaustritts- 
óffnungen in der unter Druck stehenden Spinnmasse bowegt werden. — 2. gek. durch 
einen Druckkessel m it Riihrwerk, bei welchem Riihrachse u. Ruhrarm  hohl ausgefuhrt 
sind u. bei welchem die Ruhrarme m it kleinen Gasaustrittslóchern versehen u. an ihrom 
freien Ende abgeschlossen sind. (D. R. P. 538 681 KI. 29 a vom 5/12. 1929, ausg. 
16/11. 1931.) E n g e r o f f .

,,Cuprum“ Akt.-Ges., Schweiz, Aufarheitung stark rerdiinnter kupferhaltiger 
Fdllflussigkeit der Kupferstreckseidenherstellung. Man versctzt die Fallfliissigkeiten 
m it einer Lsg. von iiberschussigcm Alkali u. einer Lsg. von Mg-Salz, trennt den ont- 
standencn kupferhydroxydhaltigen Schlamm von der uberstehenden FI. ab u. unter- 
wirft ihn der Weiterverarboitung auf rcines Cu-Salz. (F. P. 713 639 vom 21/3. 1931, 
ausg. 30/10. 1931. D. Prior. 28/3. 1930.) E n g e r o f f .

J. P. Bemberg Akt.-Ges., W uppertal-Oberbarmen, Aufarheitung von Abwassern 
bei der Herstellung von Kupferseide. Man versetzt das Abwasser m it der Lsg. eines 
Salzes eines droiwertigen Metalles u. arbeitet den entstandenen kupferhaltigen Schlamm 
auf Cu auf. (Aust. P. 1544/1931 vom 10/4. 1931, ausg. 15/10. 1931. D. Prior. 12/4.
1930.) _ _ E n g e r o f f .

British Bemberg Ltd., London, Aufarbeiten von stark verdunntcn Kupferlaugen 
der Kunstseidelierstellung. Die betreffenden Laugen werden m it uberschussigem Alkali, 
z. B. Sodalsg., sowie Mg-Salzlsgg. behandelt, wobei das entstandene Cu-Hydroxyd 
von dem erhaltenen Mg(ÓH)2 mitgerissen u. aus der Lsg. prakt. yollstandig entfernt 
wird. Der Nd. wird in geeigneter Weise auf reines Cu-Salz yerarbeitot. (E. P. 361 240 
vom 21/3. 1931, ausg. 10/12. 1931. D . Prior. 28/3. 1930.) D r e w s .

Syntheta Akt.-Ges., Zurich, Trockenspinnverfahren zur Herstellung von Kunst- 
seide in einer geschlossenen, geheizten Spinnzclle unter Mitbenutzung des kreisenden 
Lósungsmitteldampfes u. unter Riickgewinnung des iiberschussigen Losungsm., dad.



1 0 2 8 HSIX. BRENNSTOFFE; TEERDESTILLATION tJSW. 1 9 3 2 .  I .

gek., daB der nasse Kunstseidenfaden durch iiber ihren Siedepunkt hinaus erhitzte, 
von Luft befreite Lósungsmitteldampfe bei gleichbleibendem Druck getrocknet wird. 
(D. R. P. 539 390 KI. 29 a voin 27/1. 1927, ausg. 25/11. 1931. Schwz. Prior. 4/2. 
1926.) E n g e r o f f .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Wiesbaden-Biebrieh, Verfahren zur Yerstarlcung von 
Balinen aus durchsichligen Cellulosederiraten, dad. gek., daB man zwischen zwei Bahnen 
aus durchsichtigen Cellulosederiw. einzelne Faden beliebiger Textilmaterialien parallel 
zuoinander laufend einklebt. (Schwz. P. 148129 vom 16/5. 1930, ausg. 16/9. 1931.
D. Prior. 18/5. 1929.) E n g e r o f f .

Heino Lippmann, H artha i. Sa., und Friedrich Albert Walther Kiihne, 
St. Andreasberg, Formbare Masse, bestehend aus einem Bindemittel u. einem Fiillstoff, 
u. zwar dienen ais Fiillstoff Faserstoffstiicke bis zur GroBe von 50 qcm, z. B. Schnitzeln 
aus Papier oder Gewebe. (Can. P. 280 613 yom 5/3. 1927, Auszug veróff. 29/5.
1928.) Sa r r e .

Arthur Henry James Wright, Rochester (Grafschaft Kent), Dekorativ wirkende 
Platten u. dgl. aus Kunslstoff. Die z. B. ais Marmorersatz dienenden P latten  bestehen 
aus einer oberen Schicht von Celluloid oder Caseinmasse, einer unteron Schicht oder 
P latte aus Zement oder einer Misehung von Zement u. Asbestfasern, u. einer Zwischen- 
schicht von Kaliko, Kunstseide oder einem anderen Gewebe. Die Schichten werden mit 
Hilfe eines Bindemittels ans Casein oder Albumin unter Druck vereinigt. Yor der Vcr- 
cinigung wird die untere, aus Zement bestehende P latte mehrere Tage in W. gelegt u. 
dann etwa eine Woche getrocknet. (E. P. 343 501 vom 20/8. 1929, ausg. 19/3. 
1931.) B e i e r s d o r f .

Etablissements Ernest Hugues, Frankreich, Herstellung von Kunstholzplatten 
mit Sperrholzeigg., die daneben leicht u. schallisolierend sind, durch Vereinigen von 
Holzplatten m it einer dazwischenliegenden ZellstoffpreBschicht, die zusammengehalten 
wird mittels Paraffin, Lcinol, K-Acetat u. dgl. Das Prod. eignet sich insbesondere 
fur dio Herst. von Tischplatten, Wandbekleidungen, Isolierungen. (F. P. 714 836 
vom 7/4. 1931, ausg. 20/11. 1931.) " M. F. Mu l l e r .

Peter Tromm, Winnipeg, Canada, Herstellung von Uberziigen auf Boden und anderen 
Flaehen. Man stellt aus einer Anzahl von piast. Mischungen yerschiedcncr Farben 
unregelmaBige Formkorper her, mischt sie durcheinander, bringt die endgultigo Misehung 
auf die zu iiberziehende Flachę, laBt sie etwas erharten u. schabt dic Oberflaehe des 
Oberzuges ab, um die yersehiedenen Farben herrortreten zu lassen. (Can. P. 278 321 
Toin 5/3. 1927, Auszug veróff. 6/3. 1928.) SARRE.

Richardson Co., Lockland, Ohio, iibert. von: Charles L. Keller, Cincinnati, 
Ohio, Bilumenhalliges Filzmaterml. E in Lumpen- u. Papierfasern enthaltender Brei 
wird in einer Mischmaschine m it hartem Bitumen verniischt u. dieser M. wahrend der 
Bearbeitung in einer Schlagmaschine eino Emulsion eines weichen Bitumens zugefiigt. 
Hierauf wird aus der M. auf dem Sieb ein Filz hergestellt, dieser getrocknet u. auf so 
hohe Temp. erhitzt, daB ein Zusammenschmelzen der beiden Bitumina ointritt. (A. P. 
1 825 869 Tom 21/5. 1929, ausg. 6/10. 1931.) B e ie r s d o r f .

Max Dubrau, Untcrsuchungcn von Garnen und Stoffen. Berlin: Borntraeger 1932. (VIII, 
179 S.) 4°. M. 9.— ; geb. M. 10.60.

Richard Hunlich, Anleitung zur Unterscheidung von Textilmaterialien. Ein prakt. Xach- 
schlageb. f. alle Kreise d. Textilindustrio u. d. Textilhandels, sowie f. d. Unterricht 
an Hólieren Fach- u. Textilschulen. 2., "neubearb. u. erw. Aufl. Berlin-Steglitz: 
Chemisch-techn. Yerl. Dr. Bodenbender 1932. (XVI, 148 S.) 8°. nn. M. 4.80; Lw. 
nn. M. 6.30.

W alter Schmid, Die Verwertung der Zellstoffablaugen. Patentliteratur 1924—1931. Berlin: 
Elsner Verlagsges. 1931. (36 S.) 4°. =  Schriiten d. Vereins d. Zellstoff- u. Papicr- 
Chemiker u. -Ingenieure. Nr. 20. nn. M. 2.—.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuehtung; Heizung.
K. Lehmann und E. Hoffmann, Kohlenaufbereitung nach pelrographischen Ge- 

sichlspunklen. (Brennstoff-Chem. 13. 21—29. 15/1. 1932. Essen.) B e n t h i n .
August Hagemann und Max Neuhaus.6'6cr das thermische Yerhalten der Phenole 

bei hohen Drucken. Mit steigender Mol.-GroBe haben die Teerphenole eino um so 
groBere Tendenz, sich unter Abspaltung von W., C02 u. CO zu Koks zu kondensieren. 
Durch Zusatz von Lósungsmm., dereń Menge yon dem Grade der Polymerisations-
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fahigkeit des Materials u. der Hóhe der Hydrierungstemp. abhiingfc (z. B. 2,86 Moll. 
Bzl. jo Mol. Phenol bei 410—415°) kann die Polymerisations- bzw. Kondensations- 
geseliwindigkeit zuruekgedrangt werden, wobei der Druck nur insoweit eine Rolle spielt, 
ais er eine Konz.-Anderung der Rk.-Teilnelimer hcrvorruft u. somit gerade durch Er- 
lióhung des Druckes die Polyraerisation yermindert werden kann. Losungsmm. jedoch, 
die eine Dissoziation der Phenole (W.) oder eine Salzbldg. (NaOH) ermoglielien, erhohen 
dio Kondensationsgeschwindigkeit stark. Nur bei Anwendung von Losungsmm. ist 
eine Hydrierung der liochsiedenden Phenole durchfiihrbar, die je nach A rt des an- 
gewandten Katalysators verschiedene Wrkg. hat. Genaue Angaben iiber die Einzel- 
wrkg. von Fe.,03, A120 3 u. ihren Gemisehen, Fe +  W. u. ThO., im Original. (Braun- 
kohlo 30. 949—53. 976—81. Nov. 1931. Berlin. Techn. Hoehschule.) B e n t h in .

T. H. Prater, Sieben und Zerklemern in  der Gasindustrie. Die zunelimendo Be- 
deutung des Sicb- u. Zerkleinerungsprozesses von Kohle u. Koks im Gaswerkbetrieb 
wird Tom Standpunkt des Aschengeh. der Siebfraktionen besprochen. (Trans. In- 
stitution chem. Engineers 8. 202. 1930.) K. O. M u l l e r .

I . N. Beall, Molekulare Anordnungen und Umwandlung von Nalurgas-Kolilen- 
wasserstoffm. Vf. bespricht Struktur u. molekularen Aufbau der einfachen KW-stoffe, 
sowie den Meckanisihus dor Oxydationsrkk. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer
10. Nr. 11. 95—100. Noy. 1931.) IC. O. M u l l e r .

Felix Kainz, Die Erdgasfeuerung in  der Emailindustrie. Yerbrennungsyerhaltnisse 
fiir die techn. Heizgase u. Anwendung auf die Ofen der Emailindustrie m it besonderer 
Berucksichtigung des Erdgases. (Chem.-Ztg. 55. 846—48. 4/11. 1931. Medias, 
Rumanien.) SCHUSTER.

C. Staemmler, Versuche zur Beriinierung yon Braunkohłe. Zur Gewinnung eines 
zur Leuchtgasfabrikation geeigneten Prod. aus Braunkohłe wird diese auf 300° vor- 
erhitzt, wobei dio Zers. der Kohle gerade beginnt. Die Menge des abgespaltenen Gases 
steigt m it der Erhitzungszeit. Bei Anwendung von Spulgasen (C02 oder W.-Dampf) 
entsteht bei 300° schon 40,3% Teer der Ausbeute im Al-Schwelapp., so daB die Temp. 
der Spiilgase erniedrigt werden muB. (Breimstoff-Chem. 12 . 449—51. Dez. 1931. 
Leipzig.) B e n t h i n .

Paul Woog, Moderne Auffassung iiber die Schmierung. Vf. sehildert die Fort- 
schritte der wissenschaftliclien Erforschung der Schmierung im Gebiet der „fl.“ u. 
„halbtrockenen“ Reibung. (Techniąue mod. 23 . 773— 75. 1/12. 1931.) K. O. M u l l e r .

— , Die Reinigung gebrauchter Sclimierole. Besprechung der DE L a v a l -  u . 
SHARPLES-Zentrifuge sowie der bekannten Filtrationseinrichtungen m it u. ohne vor- 
hergehende Wiische u. Behandlung mit akt. Erden. (Teehnique mod. 23 . 782—85. 
1/12.1931.) K. O. M u l l e r .

Carl Dittler, Das Monlanwachs und seine Verwendung in der Schmiermittel- 
industrie. (Seifensieder-Ztg. 58 . 815—16. 3/12. 1931.) Sc h o n f e l d .

— , Der Graphit und seine Anwendung in der Schmiertechnik. Die Vorzuge des 
Zusatzes von kolloidalem Graphit (Oildag, Castordag, Aąuadag) bei der Schmierung u. 
die dam it yerbundene Verminderung des Reibungskoeff. (bis zu 17%) werden besprochen. 
Anwendungsgebietc. (Technique mod. 23 . 802. 1/12. 1931.) K. O. M u l l e r .

— , Die Schmierung von Kugel- und Ringschmierlagern. Besprechung der giin- 
stigsten Sehmierwrkg. m it konsistenten Fetten u. Mineralólen. (Techniąue mod. 23. 
801. 1/12.1931.) K. O. Mu l l e r .

Paul Martinet, Die Schmierung von Lagerzapfen. Vf. bespricht eingehend die 
Best. des Reibungskoeff. auf dem Gebiet der fl. u. halbtrockenen Reibung, seine 
Abhiingigkeit von der Belastung u. yon der Konstruktion des Lagerzapfens u. der 
Lagerschale. Die yerschiedenen Theorien werden mathemat. entwiekelt; fur die 
meisten Maschinen wird der W ert ty N /p  berechnet, worin p — kg/qcm, N  =  i/m in  u. 
?; =  Viseositat in Centipoise bei 50° bedeutet. An Hand der Zeichnungen beschreibt 
Vf. die giinstigsten Konstruktionen yon Lagerschalen u. Lagerzapfen, um die Auf- 
rechterhaltung eines Schmierfilmes u. die Olzirkulation zu gewahrleisten. (Techniąue 
mod. 2 3 . 792—800. 1/12.1931.) K. O. M u l l e r .

— , Die Schmierung von Werkzeugmaschinen. Die Bedingungen, die die Schmier
mittel in Mctallbearbeitungsmaschinen erfullen miissen, werden unter Berucksichtigung 
der neuesten Arbeiten yon SOUTHCOMBE u. von WOOG iiber Orientierung der akt. 
Molekule an metali. Oberflachen besprochen. (Techniąue mod. 23 . 804. 1/12. 
1931.) K . O. M u l l e r .

— , Eigensclmften und Untersucliung von mineralischen Schmierdlen. Von den
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physikal. Unters.-Methodcn wird dio Best. des spezif. Gewichts, der Farbę, des E. nach 
der Methode W o o g , des Flamm- u. Brennpunktes u. der Viscositat (VoGEL-OsSAG u. 
B a u m e ) bcsprochen. Die chem. Mcthoden beschranken sich auf die Feststellung des 
W.-Geh., der SZ., der Widerstandsfiihigkeit gegen kiinstliche Alterung (B r o w n - 
B o v erx  u. W e i s z  u. Sa l o m o n ), sowie auf den Co n r a d s o n - u. RAMSBOTTOM-Ver- 
kokungstest. Die von der amerikan. Marinę yorgescliriebenc Olpriifmaschine wird 
erwahnt. (Technique mod. 23. 777—81. 1/12. 1931.) K. O. M u l l e r .

Edmond Thomas, Standardisierung der Analysenmelhoden der Schmierole. Bericht 
iiber die bisher in Frankreich geleistete Arbeit. (Techjiiąue mod. 23. 776. 1/12.
1931.) K . O. Mu l l e r .

J. R. Branham, Berechnung des Heizwertes ton Oasen aus der Analyse. Auf Grund 
von Leuchtgasanalysen nach S h e p h e r d  (C. 1932. I . 421) berecłmet Vf. den Heizwert 
einiger Gasprobcn unter Annahme eines Heizwertes von 2000 u. 2008 B. t. u./KubikfuB 
(17 838 u. 17 875 kcal/cbm) fiir die ungesatt. KW-stoffe, u. zeigt, daB die berechneten 
Heizwerte im allgemeinen ebenso zuyerlassig sind, wio dic calorimetr. bestimmten. 
(Amer. Gas Journ. 135. Nr. 2. 42—43. Aug. 1931.) R. K. Mu l l e r .

Chemisch Technische Ges. m. b. H., Duisburg, ubert. von: Josef Plassmann,
Tieftemperaturvcrkokung fester Brennstoffe. Die Verkokung erfolgt in einer Ofen- 
anlage, dio aus ubereinanderliegenden, ringfórmigcn Dcst.-Kammern, die an der auBeren 
Peripherie geschlossen u. der inneren geoffnet sind, u. aus Heizkammern, die an der 
auBeren Peripherie offen u. an der inneren geschlossen sind, besteht. (Can. P. 285 352 
Tom 7/2. 1928, ausg. 4/12. 1928.) D e r s i n .

Arnold Irinyi, Deutschland, Deslillation zersetzlicher Flussigkeiten, insbesondere 
ton Teeren und Mineralolen. Man laBt den Teer auf kegelfórmige, in der Blase an- 
geordnete Heizyorr. herniederrieseln, dio im Innem  Hoizziige tragen, u. m it einer 
Zwischenschicht von fl. Metali zwischen Heizrohr u. Wandung zwecks besserer Warme- 
iibertragung yersehen sind. Der Dest.-Ruckstand wird am Boden der Blase abgezogen. 
(F. P. 710641 yom 5/2. 1931, ausg. 27/8. 1931.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, ubert. von: Stuart Parmelee Miller, V. St. A., Destil- 
lation von Naplitlialin. Es wird in einer Dest.-Zone im Yakuum ycrdampft, die Dampfo 
werden in eino Kondensationszono gelcitet, wo sie oin fl. Kondensat bilden. Das Vakuum 
wird dadurch aufrechterhalten, daB gloichzeitig unkondensierte Gase u. fl. Kondensat 
abgezogen werden. (Can. P. 285 322 yom 10/1. 1925, ausg. 4/12. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Mathias Pier, 
Walter Boesler und August Eisenhut, Gewinnung von Benzolkóhlenwasserstoffen aus 
Oasen. Ais Waschol sollen Druckhydrierungsprodd. von Kohlen, Teeren u. Mineral
olen, insbesondero ein bei 200 a t Druck u. 450° in Ggw. von jl/o-Katalysatoren aus 
Brawikohlengeneratorteer erhaltenes, weniger ais Bzl. fluchtiges Ol dienen. (A. P. 
1818158 rem  13/8. 1926, ausg. 11/8. 1931. D. Prior. 1/9. 1925.) D e r s i n .

Koppers Co., Pittsburgh, Pennsyly., iibert. yon: Frederick William Sperr jr. 
imd Karl Edmund Erich Łaue, Pittsburgh, Sperrfliissigkeitfur Gasbehaller, insbesondero 
fiir Gasometer, Gasmesser u. dgl., bestehend aus einer Lsg. von anorgan. Salzen, z. B. 
CaCl2, Mg(N03)2, NaCNS u. N a2S20 3 oder NaCNS u. Ca(N03)2. Ais Losungsm. wird 
beispielsweise Zellstoffablauge benutzt. Derartige Fil. sind auch kaltebcstandig. 
(E. P. 359 053 vom 19/7. 1930, ausg. 12/11. 1931. A. Prior. 2/10. 1929.) M. F. Mii.

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Charles J. Ramsburg, Pittsburgh, Ver- 
arbeilen von Brennstoffdeslillationsgasen. Aus den Gason wird zunachst das NH3 in einem 
m it Saure gespeisten Sattiger entfernt. Aus dem NH3-freien Gas wird alsdann die 
Feuehtigkeit mittels konz., hygroskop., NH3-Salz bildender Saure beseitigt. Mit dieser 
Saure wird der Sattiger beschickt. Zur Absorption der Feuehtigkeit w’ird z. B. H2SO., 
von wenigstens C0° Be yerwendet; im allgemeinen h a t die benutzte H :SO., 66° Bś. 
Vor dem E in tritt in den Sattiger wrird die Saure zweckmaBig gekiihlt. (A. P. 1 835 182 
vom 23/7. 1925, ausg. 8/12. 1931.) D r e w s .

Koppers Co., Delaware, iibert. von: Joseph Becker, Pittsburgh, Enlleeren von 
Brcnnstoffdestillalionsgasen. Das Gas wird in Wirbelbewegung yersetzt, wobei sich 
der Teer an den Wandungen der Vorr. ansetzt u. ablauft. Dio vcrwendete Yorr. wird 
naher beschrieben. (A. P. 1836 004 vom 30/4. 1927, ausg. 15/12. 1931.) D r e w s .

Heinrich Koppers A.-G., Essen, Ruhr, Reinigen der Destillationsgase ton ófen 
zum Enłgasen ton Petrolkoks, dad. gek., daB dio h. Dest.-Gase zunachst einer Waschung 
mit w. W. yon einer solchen Temp., daB der Geh. der Gase an hochsd., bei gewohnlicher
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Temp. festen KW-stoffen in fl. Zustand abgoschieden u. fortgeseliwemmt wird, u. darauf 
einer Wasehung mit k. W. unterworfen werden. (D. R. P. 536 209 KI. 26d vom 6/8. 
1929, ausg. 21/10. 1931.) D r e w s .

United Hydro Carbons Co., iibert. von: Alexander Ciarkę und Horace Butler, 
W est Chester, V. St. A., Gewinnung ton Oasolin aus Naturgas. Das Gas wird m it einem 
Absorptionsmittel behandelt, worauf letzteres zuerst troeken dest. u. darauf durch 
Dampfeinblasen erhitzt wird u. die boi beiden Operationen ausgetriebenen KW-stoffe 
gesondert aufgefangen werden. Die Diimpfe werden dann vereinigt u. unter Kiihlung 
komprimiert. (A. P. 1 813 024 vom 7/8. 1926, ausg. 7/7. 1931.) D e r s i n .

C. P. T. Development Corp., V. St. A., S'paltung schwerer KoliUnwasserstoffóle. 
Das zu spaltende Schweról, z. B. ein Craekriickstandsol, wird unter Druck von etwa 
23 a t in einer Rohrschlange auf etwa 430° vorgeheizt u. unter Druckentspannung in 
eino m it Prallplatten yersehene, turmartige Verdampfungskammer geleitet, in der es 
horniedemesolt, u. dann in eine m it einer Herdsohle yerscheno Dest.-Blaso tr itt, in dem 
m it direkter Feuerung das restliehc 01 bis auf Koks abdest. wird. (F. P. 709 635 vom 
19/1. 1931, ausg. 11/8. 1931.) D e r s i n .

Pierre Guichard, Frankreich, Crackterfahren. Das Rohól wird in 2 Stufen erhitzt. 
Es tr i t t  zuerst in 2 yerhaltnismaBig ldeinc, beheizte Kessel unter den Olspiegel ein u. 
wird hier Druckcn bis 75 a t auf etwa 350° aufgeheizt. Von hior goht es in die eigontliehe, 
auf etwa 400° erhitzte Crackschlangc, in der die Spaltung crfolgt. (F. P. 711 623 vom 
20/2. 1931, ausg. 14/9. 1931.) D e r s i n .

Tar and Petroleum Process Co., V. St. A., Grackterfahren. Das liochsd. Riick- 
standsdl wird aus der Crackblaso abgezogen u. in eine besondore Kammer geleitet, in 
der es auf eine rotierende, siebartige, m it Koksbroeken gefullto Vorr. tropft, die auf 
315—480° erhitzt ist, u. eino weitcre Spaltung des Oles bis auf Koks bewirkt. (F. P. 
709 297 vom 14/1. 1931, ausg. 5/8. 1931.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Raffinalion ton Mineralólen. Man 
wasckt Kerosenól, leiolite oder schwere Schmierolfraktionen im Gegenstrom m it einem 
Gemisch yon Metlianol u. Phenol, das 65—95% Phenol enthalten kann. Dadurch 
wird die Farbę u. der <S-Geh. des Óles yerbessert. (F. P. 712 580 vom 3/3. 1931, ausg. 
5/10. 1931. A. Prior. 13/3. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Raffinalion ton Mineralól- 
fraktionen, dio festes Paraffin enthalten. Die Ole werden m it verd. H N 0 3 yon 2—10% 
unter Riihren bei Tempp. yon 50—90° langere Zeit behandelt u. dann m it konz. H^SÓ^ 
u. W. naehgewoschen. (E. P. 359 994 vom 2/6. 1930, ausg. 26/11. 1931. Zus. zu 
E. P. 315 117; C. 1930. I. 316.) D e r s i n .

Jean Bagot, Frankreich, Raffinalion ton Rohpelroleum und Teerólen. Das Rohol
wird m it fl. NII^ in der Warme unter Druck gemischt u. geriihrt, dann werden in einem 
Abscheider 2 Schichten gebildet, dereń obere aus fl. N H Z u. den Phenolen, u. die untere 
aus den KW-stoffen besteht. Beide Prodd. werden in Kolonnen von N H 3 befreit u. 
letzteres im Kreislauf zuriick zu einer Kompressionsanlage gefiihrt. (F. P. 711121 yom 
9/5. 1930, ausg. 4/9. 1931.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., Linden, V. St. A., iibert. von: James May 
Jennings, V. St. A., Raffinalion ton Kohlenwassersloffen durch Druckhydrierung. 
Benzin-, Kerosin- oder jSc/mieró7fraktionen werden bei Tempp. yon 750—870° F  in 
Ggw. yon Katalysatoren der 6. Gruppe m it H 2 unter Hochdruek in fl. Phase behandelt. 
Die Diimpfe streichen aus dem HochdruekgefiiB ohne Druckentspannung durch m it 
Stiicken des Katalysators gefiillte Rohre u. werden in Ggw. von H 2 u. des Katalysators 
kondensiert. Man erhalt so in der Farbę, S-Geh. u. Verharzung yerbesserto KW-sloffe. 
(E. P. 360 201 vom 12/11. 1930, ausg. 26/11. 1931. A. Prior. 20/11. 1929.) D e r s i n .

V. L. Oil Processes Ltd., Westminster, Verfahren zur Veredelung ton Kohlen- 
wassersloffen, dad. gek., daB man dio KW-stoffe unter einem Druck, der die Gasbldg. 
yerhindert, u. bei Tempp., die oberhalb des Kp. des hóehstsd. Bestandteiles liegen, 
behandelt, u. dann in eine Filterkammer, die m it polymerisierend u. reinigend wirkenden 
Stoffen (Floridin, akt. C, Bauxit u. dgl.) ausgefullt ist, oxpandieren laBt. Ais Be- 
wegungsmittel leitet man an der Expansionsstelle indifferente Gase oin (1L, C 02, 
ca. 7— 11 Vol.-% der KW-stoffe). Vor der Wannebehandlung werden die KW-stoffe 
mit schwacher Saure (Kammersaure) u. m it Alkalien behandelt. Eine Absorption der 
ungesiitt. KW-stoffe wird dadurch yermieden. (Ung. P. 88 662 vom 1/5. 1924, ausg. 
15/10. 1930. E. Prior. 14/11. 1923.) K ó n ig .
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N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Verfahren zur 
Gewinnung der bei der Saureraffinierung von Mineralólen enlslehenden ólloslichen sulfo- 
nierlen Verbindungen, bei dem das m it Saure behandelte Ol mit Lauge u. A. versetzt 
wird, dad. gek., daB die vom Ol abgczogene alkoh.-wss. Unterlauge zuerst mit einem 
aussalzend wirlcenden Stoff, z. B. Kochsalz, oder einem anderen 1. Salz, behandelt wird 
u. darauf aus dem ausgesalzenen Gemisch die sulfonsauren Salze durch ein geeignetes 
Lósungsm., z. B. konz. A., herausgel. werden, worauf gegebenenfalls die erhaltene Lsg. 
zur.Trockne eingedampft u. das Trockengut m it einem zur Lsg. der sulfonsauren Salze 
geeigneten Lósungsm., z. B. konz. A., behandelt wird. Evtl. wird das ausgesalzene 
Gemisch von 01 m it sulfonsauren Salzen zur Trockne eingedampft u. die sulfonsauren 
Salze werden durch ein geeignetes Lósungsm., wie konz. A., aus diesem Gemisch heraus
gel., worauf durch Zusatz von W. eine weitere Absclieidung von 01 aus dicser Lsg. 
vorgenommen wird. (D. R. P. 539270 KI. 12o vom 1/4. 1930, ausg. 24/11.
1931.) M. F. Mu l l e r .

Pape & Co. G. m. b. H., Rahlstedt, Herslellung leichter Kohlenwasserstoffe. Dor 
bei der Behandlung von Petroleum m it HsSOt  anfallendo sogen. Saureteer soli bei Tempp. 
yon 700—800° in gasdichten, innen glasierten oder emaillierten Rotorten dest. werden, 
wobei die leichten KW-stoffe in einem Kiihler verdichtet werden. (E. P. 360 901 
vom 12/8. 1930, ausg. 10/12. 1931. D . Prior. 26/2. 1930.) D b r s in .

Aluminium Chloride Oil Refining Corp., New York, iibert. von: Byron E. Carl, 
New York, und William S. Austin, Newark, Ruckgewinnung von Aluminiumchlorid 
aus den Ruckstanden der Ólreinigung. Die Riickstande werden unter fortwahrender 
Zorkleinerung langsam u. kontinuierlieh durch einen liegcnden cylindr. App. gefiihrt. 
Man arbeitet bei Tempp., boi denen eine Verfliichtigung des A1C13 gewiilirleistet ist. 
(A. P. 1835 279 vom 14/1. 1927, ausg. 8/12. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farbung ton Mineralól- 
destillaien. Zur Farbung sollen leicht durch Einw. von Licht u. Luft zersetzlicho F arb
stoffe dienen, die dio Konst. R—CH—N—R 1 besitzen, u. bei der R einen beliebigen 
u. R 1 einen aromat. Rest bedeutet. Beispiel: Man lóst 1 Teil des Azometliins vom Amino- 
benzol u. l-Ozy-3-phenylpropan (Hydrocinnamylaldehyd) in  200 Teilen Benzin, das 
dadurch schwach gelb gefarbt wird. — In  gleieher Weise kann auch das Azomethin 
vom l-Aminóbenzol-2-carbonsauremethylester u. vón Gitronellal oder das Azomethin vom 
4-Amino-l-methylbenzol u. vom Hydrocinnamylaldehyd oder das Azomethin voin Amino- 
benzol u. Citral dienen. (F. P. 670 048 vom 11/6. 1928, ausg. 23/11. 1929.) D e r s in .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI., Zerlegung von paraffinhaltigeH 
Mineralólproduktcn, wie z. B. Vaseline. Man behandelt das KW-stoffgemisch m it ein- 
wertigen, hóheren Homologen des A ., z. B. n-Butanol, der in der Warnic das gesamto 
Paraffin  zu lósen yermag, trennt vom Ungelósten ab, kuhlt die Lósung zwecks Aus- 
scheidung von festem Paraffin  ab u. dest. don Alkohol aus der Lsg. ab. Man erhalt 
im Riickstand wertvolle Schmierdle. (F. P. 712 068 vom 25/2. 1931, ausg. 24/9. 1931.
D . Prior. 27/3. 1930.) D e r s i n .

Emil Kleinschmidt, Frankfurt a. BI., Anreichern von roliem Asphaltgestein, z. B. 
bituminósem Kalk mit Bitumen, 1. dad. gek., daB gegebenenfalls das Bitumen zugleich 
m it einer geringen Menge mehlfórmigen Asphaltgesteins, in fein zerstaubtem Zustand 
angewendet wird. — 2. dad. gek., daB das mehlfeine Asphaltgestein k. oder h. in einer 
sich drelienden Trommel o. dgl. bewegt u. das fein zerstiiubte Bitumenpulver diesem 
unmittelbar in an sich bekanntor Weise zugeblasen wird. — Das Verf. dient zur Horst. 
von Asphaltmastix, Parkettasphalfc, AsphaltpreBplatten u. dgl. (D. R. P. 511 002 
K I. 80b Yom 16/3. 1928, ausg. 12/12. 1931.) K u h l in g .

Standard Oil Development Co., New York, ubert. von: Edward A. Rudigier, 
Y. St. A., Herstellung von Asphalt. Man dest. Rolipetroleum bis auf Riickstand ab u. 
fiihrt letzteren bei etwa 420° F  in einen nicht beheizten, warmeisolierten Behalter, 
in dem er mit Luft geblasen wird. (Can. P. 285 388 vom 19/12. 1927, ausg. 4/12.
1928.) D e r s i n .

De Bataafsche Petroleum Mij, Haag, Niederlande, Yerfahren zur Verbesserung 
der Eigenschaften von bituminosen Massen durch dereń Behandlung mit gasfórmigen 
Medien, dad. gek., daB das zu behandelnde Materiał in einem erhitzten Róhrensystem 
u. damit verbundenem Dampfabscheider zirkuliert, wobei das Materiał in dem Róhren
system m it den gasfórmigen Medien in Beriihrung gebracht wird, Gase u. Dampfe 
in dem Dampfabscheider abgcschieden werden u. das fertige Endprod. kontinuierlieh
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aus dem Dampfabscheider austritt. (Schwz. P. 145 708 vom 22/8. 1929, ausg. 1/6.
1931. Holi. Prior. 23/10. 1928.) E n g e r o f f .

Paul Lechler, Stuttgart, Herstellung von Emulsionen. Zur Mischung der dio 
Emulsion bildenden FU. werden Streudusen bcnutzt, in denen die Fil. durch schragcn 
Einlauf in Drehbewegung gesetzt u. so innig gemischt werden, daB sio aus der Diiso 
emulgiert zerstaubt austreton. Es sollen in erster Linie Asphaltemulsionen hergestellt 
werden. (Schwz. P. 147 782 vom 7/8. 1930, ausg. 1/9. 1931. D. Prior. 30/8.
1929.) H o r n .

,,Emulgia“ Vertriebsges. fiir Asphalt, Teer und StraBenbauprodukte Clauser 
& Co. Kommanditges., Osterreich, Biluminose Emulsionen. Bitumina, wio Teer, 
Pech o. dgl. oder Gemische von Bituminis werden erheblich iiber den K p . der Emul- 
gierungsflussigkcit, z. B. auf 130—160° erhitzt u. m it solcher Geschwindigkeit in dio 
z. B. auf 95—100° vorerhitzte Emulgierungsfliissigkeit einlaufen gelassen, daB dor 
erzeugtc Dampf dio Bldg. einer feinen Emulsion bewirkt, oline daB es eines besonderen 
Riihryorganges oder besonderer oder gróBerer Mengen Emulgierungsmittel bedarf. 
Die Emulsionen kónnen in konz. gelatineartiger Form erhalten u. ohne Entmischung 
verd. werden. Naeh Zusatz yon FiiUmitteln, wie Stoinklein, Sand o. dgl. u. Ausbreiten 
auf StraBen brechen sie leicht. (F. P. 712 875 vom 5/3. 1931, ausg. 14/10. 1931. 
Oe. Priorr. 5/3. u. 12/3. 1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. yon: Friedrich 
Wilhelm Guthke und Wilhelm Pungs, Herstellung von saurefreien Alonlanwachs- 
produkten. Die im gebleiehten Montanwachs enthaltenen froien organ. Sauren sollen 
yerestert, in Amidę oder in ihre Alkali- oder Erdalkalisalze iibergefuhrt werden. Dio 
Veresterung kann partiell oder yollstandig m it A ., Atliylen- oder Butylenglykol, Glycerin, 
Butanol erfolgen, eś kann auch zuerst yerestert u. der Rest der Saure in ein Salz iiber- 
gefiihrt werden. Man erhalt Wachse, die hohe Politurfahigkeit besitzen. (A. P. 
1 834 056 vom 17/1. 1928, ausg. 1/12. 1931. D. Prior. 21/1. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Wilhelm Pungs 
und Michael Jahrstorfer, Bleichen von enłharztem Montanwachs mittels 175—200% 
Cr03. Vgl. A. P. 1 690 876; C. 1929. I. 1648. (Can. P. 285 711 yom 4/2. 1928, ausg. 
18/12. 1928.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., iibert. von: F. W. Guthke 
und W. Pungs, Ludwigshafen a. Rh., Verbesserung von gebleichtem Montanwachs. 
Wenigstens ein Teil der freien Carbonsauren wird iibergefuhrt in Salze oder D eriw ., 
so daB Prodd. m it einer CO-Gruppe entstehen u. der OH-Rest der Carboxylgruppe 
ersetzt wirden ist. (Vgl. E. P. 296 145; C. 1929. I. 716 u. A. P. 1 737 975; O. 1930.
I. 1082.) (Can. P. 285 530 vom 17/1. 1928, ausg. 11/12. 1928.) M. F. M u l l e r .

Richard von Gratzel, Dessau, Verfaliren zur Gewinnung von Ceresin und ceresin- 
artigen Produkten durch Reinigen von Ozokerit oder Pelroleumruclcstdnden m it Bleich- 
erde oder Bleichkohle, dad. gek., daB die Behandlung der geschmolzenen oder gel. Aus- 
gangsstoffe in geschlossenen GefaBen untor Druck yorgenommen wird. — Dadurch 
soli dio Einw. beschleunigt werden. (D. R. P. 539 354 KI. 23b yom 11/9. 1930, ausg. 
25/11. 1931.) D e r s i n .

Canadian General Electric Co., Ltd., Toronto, Canada, iibert. von: Charles 
Van Brunt, Schenectady, New York, Verfahren zum Reinigen von Mineralólen, ins- 
besondere gebraucliten Schmierólen. Die Ole werden m it Harzsaurcn oder Kolophonium 
u. einer Wasserglaslsg. yermiseht u. in einem Behalter m it W. gewaschen. Die Arbeits- 
weise ist an Iiand yon Zeichnungen erlautert. (Can. P. 277 712 vom 21/8. 1926, ausg.

Standard Oil Co., Whiting, Indiana, iibert. von: Robert E. Wilson, Chicago, 
Herstellung vorverdunnter Schmierdle. Paraffinhaltige Schmieróle werden m it Schwer- 
benzin verd. u. gekiihlt. Naeh Abtrennung des Paraffins yerbleiben die aus entparaffi- 
nierten Olen u. Bzn. bestehenden yoryerd. Schmieróle. (A. P. 1831053 vom 2/7.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung wertvoller Schmier
dle. Man unterwirft wasserstoffreiclio u. wenig yiscose Schmieróle oder ihro Fraktionen 
der Crackung u. polymerisiert u. kondensiert die erhaltenen, an ungesatt. KW -stoff en 
reichen Ole in Ggw. von cycl. KW-stoffen, wie Naphtlialin oder ?'eeró7fraktion, z. B. 
Eohbenzol, Anthracenól. (F. P. 713149 vom 13/3. 1931, ausg. 22/10. 1931. D. Prior.

7/2. 1928.) R i c h t e r .

1928, ausg. 10/11. 1931.) R ic h t e r .

4/4. 1930.) 
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt, a. M., Herstellung werttoller Schmier- 
die. Man behandelt ungesatt. KW-stoffe, z. B. soloke, die dureh Dehydrierung yon 
Druckhydrierungsprodd. von Kohlen, Teeren u. Mineralolen oder der Prodd. der CO—II2- 
Synthese bei Tempp. <  600° in Ggw. yon Verbb. der 5. u. 6. Gruppe erhalten wurden, 
m it kondensierenden u. polymerisierenden Mitteln in Stufen bei steigender Temp., 
wobei man wenigstens nach der 1. Stufe die Polymerisationsprodd. abtrennt. Die 
Ausgangsstoffe kann man auch m it cycl. KW-stoffen yersetzen. Beispiel: Ein dureh 
Cracken erhaltenes 01 m it J.-Zahl 145 wird m it 4 Teilen AlCl3 bei 15—30° polymerisiert. 
Man zers. m it W. u. erhiilt 8 Teile Harz u. dureh Dest. 55 Teile Leichtól m it J,-Zahl 120 
u. 7 Teile harziges Schmierdl. Das Leichtól wird erneut m it 5 Teilen AlCl3 bei 30-—110° 
polymerisiert. Neben 25 Teilen gesatt. Benzin erhiilt man 30 Teile Schmierdl mit 
3° Engler bei 100°, dessen Viscositatsdiagramm einem guten Pensylvaniaól entsprieht. 
(F. P. 713150 yom 13/3. 1931, ausg. 22/10. 1931. D. Prior. 5/4. 1930.) D e r s i n .

Eugene Vellner, Philadelphia, V. St. A., Schmiermiltel. Schmieróle u. andere 
Schmiermittel sollen gefarbt u. zugleich parfiimiert werden, um ohne weiteres kenntlich 
żu machen, ob in  einer Tankstelle auftragsgemiiC der Olwechsel yorgenommen wurde. 
5 Hauptfarben (gelb, blau, griin, ro t u. orange) u. 4. Hauptgeriiche (Pfefferminze, 
Wintergriinól, Layendel u. Veilchen) sollen fiir jede Olsorte zur Verfiigung stehen. 
(E. P. 359 590 vom 29/7. 1930, ausg. 19/11. 1931.) D e r s i n .

James Wilson Addyman, Prestbury, und Charles Edward Holt, Wilmslow, 
England, Schmiermiltel, bestehend aus Graphil, CS,, Benzin, Paraffinol u. Schmierdl. 
(ErP. 359 602 yom 1/S. 1930, ausg. 19/11. 1931.)' D e r s i n .

C. Ladislav Ćerny, Briinn, Schmiermittel und Mittel zur Erhohung der Leistungs- 
fahiglceit von Ezplosicmsmotoren. Neutralisierte Seifenlsgg. werden, gegebenenfalls unter 
Zusatz yon NH3, m it Bzn., Bzl., A. oder Ólen yermischt u. homogenisiert. Das Prod. 
ha t auch Antiklopfeigg. (Tschechosl. P. 28 816 vom 11/5. 1927, ausg. 10/6.
1929.) “  SCHÓNFELD.

Einar Morterud, Torderod b. Moss, Norwegen, Schmier- und Dichtungsmittel 
fiir die Dichtungsbiichsen der Umlaufpumpen U 7id dergleichen ton Zellstoffkochern, be
stehend aus eingedampftcr Zellstoffkocherablauge ohne irgendwelche Zusiitze. (Oe. P. 
125710 yom 23/8. 1930, ausg. 10/12. 1931. Nony. Prior. 25/9. 1929.) M. F. Mu l l e r .

K. V. Tagtsten, Korsnas, Imprdgnieren ton Holz. Man yerwendet eine Misehung 
von 100 Gewicht-steilen Teer m it 25—50 Gewichtsteilen leiehten Teerolen. Der Teer 
soli einen moglichst geringen W.-Geh. aufweisen. (Schwed. P. 68 071 vom 16/9. 1926, 
ausg. 17/9. 1929.) D r e w s .

E. Dal, Briissel, Imprdgnieren ton Holz m it Kreosot, dem ein oder mehrere tox. 
Substanzen zugesetzt worden sind, insbesondere Pb-Resinate. — Z. B. wird ein Prod. 
folgender Zus. benutzt: 2,5 Teile Pb-Acetat, 2 Teile Kolophoniumól, 5 Teile Bitumen, 
5 Teile Anthraeen, 5 Teile Goudron, 20 Teile Schwerbzl., 40,5 Teile schweres Kreosotol 
u. 20 Teile Kresol. (Belg. P. 354606 yom 29/9. 1928, Auszug yeroff. 14/3.
1929.) M. F . Mu l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: Frank A. McDermott 
und Forest J. Funk, Delaware, V. St. A.), Herstellung eines Uberzuges, der wider- 
standsfiihig ist gegen Schwamm, Saure, Wasser u. Feuer, unter Verwendung eines in 
W. 11. Salzes der Salicylsiiure, insbesondere yon Zn-Salicylat. — Ein Uberzug wird 
beispielsweise hergestellt aus folgenden Stoffen: 25 Teile Rohkautschuk, 8 Teile Pb- 
Glatte, 3/4 Teile S, 523/4 Teile Baryt, 2 Teile Zn-Salicylat, 4 Teile Holzteer u. 7,5 Teile 
Paraffin. (Aust. P. 29524/1930 vom 13/10. 1930, ausg. 2/4. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Cie Generale de L’Aczol Soc. An., Briissel, Yerfaliren zur Herstellung ton amrno- 
niakalischen Zn- und Cu-Lósungen zur Holzkonsertierung, dad. gek., daB man Zn u. Cu 
ęnthaltende Legierungen in Ggw. yon Luft in NH3-Lsg. lóst. (Ung. P. 102781 yom 
18/11. 1930, ausg. 15/6. 1931.) G. K onig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herabsetzen der Entflamm- 
barkeit ton organischen Nitroierbindungen. Man setzt den Nitroyerbb. organ. Saure- 
amide zu, z. B. Harnstoff, Acetamid, Urethan. — Z. B. entzundet sich ein Gemisch 
von gleichen Teilen Na-p-nitrophenolat u. Harnstoff erst bei 170°. Solche Gemische 
in 2—3%ig. Lsg. werden yorteilhaft zur Holzimpriignierung yerwendet. (E. P. 347101 
vom 17/12. 1929, ausg. 21/5. 1931.) Sa r e b .

La Carbonite, Frankreich, Destillation ton Holz oder cellulosehaltigen Stoffen mittels 
uberhitzłen Wasserdampfes. Zur Dest. dient eine doppelwandige Retorte, dereń aufiere 
Wand von Gasbrennern beheizt wird, wahrend der Dampf zwischen die Wandę geleit-et
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u. hier aufgeheizt wird, ehe er in dio Beschiekung eintritt. (F. P. 711632 vom 22/5.
1930, ausg; 14/9. 1931.) D e r s i n .

Louisiana Pine Products Co., iibert. von: Taliaferro J. Fairley, Sterlington, 
Louisiana, Reinigung von Holzłeer. Der von der sauron, wss. Schicht getrennte Teer 
w ird m it 10—50% eines leichten Holzteerdestillats verd. u. darauf in einem Wascher 
m it W. gewaschen, wodurch suspendierte Fremdstoffe entfernt werden. Der Teer wird 
dann durch Dest. von W. u. den Leichtólen befreit. (A. P. 1 815 293 vom 3/8. 1928, 
ausg. 21/7. 1931.) _ D e r s i n .

Georg Sutheim, Osterreich, Herstellung von Briketlen. Man riihrt Holzkohle- 
pulver unter Zuhilfenahme von Vakuum m it W. zu einer Pasto an, aus der Brikette 
goformt werden, die man anschlieBend troeknet. (F. P. 709 572 vom 17/1. 1931, 
ausg. 11/8. 1931. Oe. Prior. 18/1. 1930.) D e r s i n .

Marino Pisani, Italien, Reinigen ton Benzin. Benzin u. andere Tricbstoffe fiir 
Explosionsmotoren werden leicht gereinigt u. insbesondere von W. befreit, wenn sie 
durch mehrere feinmaschige Siebe filtriert werden. Die Siebe sind in einem glocken- 
artigen Behalter in der Weise angeordnet, daB das zu reinigendo Benzin nacheinander 
die Einzelfilter durchstromen muB. (F. P. 676 237 vom 5/6. 1929, ausg. 20/2.1930. 
Ital. Prior. 20/2. 1929.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Verbesserung 
von Brennstoffen oder Treibmitteln gemaB D . R. P. 448 620, dad. gek., daB ihnen 
neben Eisencarbonyl andere im Brennstoff 1. Verbb. von Metallen, metallahnlichen 
Elementen oder P, wie Salze organ. Sauren, Metallverbb. tautomerer Kórper, Ester 
anorgan. Sauren, ohne weiteren Zusatz von metallfreien, N 2- oder 0 2-haltigen organ. 
Verbb. zugefiigt werden. — Ais Zusatze sind benannt z. B. Salze von Fett- oder Naphthen- 
sduren, Malmsdureester, Acetessigester, Borsaureathyl- u. -melhylester, Kieselsaure- 
dtliylester, Si-Tetraathyl, Trikresylphosphat, Bleitetraathyl, Zn-Oleat, Zn-Isovalerianat, 
Be-Propionał, Al-Palmitat, Al-, Mg- u. Fe-Acełessigester, Ca-NapMhenat. (D. R. P. 
539 494 KI. 23b vom 9/5. 1925, ausg. 26/11. 1931. Zus. zu D. R. P. 448 620; C. 1927. 
II- 2139.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Herstellung von Motorbrennstoffen 
m it bohem Antiklopfwert. Hochsd. Rohól wird unter Drucken von 21—70 a t u. boi 
Tempp. >  482° geeraekt u. das Crackprod. in einer Kolonne in <  204° sd. Leichtol, 
ein asphaltfreies Mittelol m it einem Aniiinpunkt <  52° u. hochsd. Riickstandsól zerlegt. 
Das Mittelól wird m it Zf2 bei Tempp. >  510° iiber Katalysatorcn gefiihrt u. in ein 
leichter sd. KW-stoffgemisch iibcrgefiihrt, dessen Klopfwert einem Gemisch von Benzin 
mit 20—30% Bzl. entspricht. (F. P. 710 903 vom 4/2. 1931, ausg. 31/8. 1931. A. Prior. 
7/3. 1930.) D e r s i n .

Awoi Gomie Kaisha und Kenjiro Ugeda, Osaka, Japan, Motorlreibmiltel. Roh- 
petroleum wird m it 0,1% akt. Kohle u. 2%  einer Misehung von K 2Cr.,07 u. H,SOt bei 
gewóhnlicher Temp. geriihrt u. 24 Stdn. stehen gelassen. Dadurcli sollen die hoehsd. 
Anteile aufgespalten werden. Das Ol wird vom Bodensatz abgezogen, neutralisiert, 
gewaschen. m it CaCL getrocknet u. m it A. u. einer Lsg. von C„H„ in Aceton gemischt. 
(E. P. 359 291 yom 13/12. 1930, ausg. 12/11. 1931.) '  " D e r s i n .

A W . Vittorio Gallarati, Mailand, Motortreibmitlel, bestehend aus einem Gemenge 
von Alkoholen oder Alkoholen (Methyl-, Athylalkohol) u. Bzl. bzw. seinen Homologen 
u. D eriw . m it organ. Nitro-, Azo-, Hydrazoverbb. u. Hydrierungsprodd. des Naphthalins 
bzw. dessen Homologe. Beispiele: 1. Methanol 50 Teile, Bzl. 30 Teile, Hydronaphthalin
10 Teile, aktivierende Stoffe 10 Teile. — 2. CH.,0 50, C2H60  30, C0HS 10, Aktivierungs- 
mittel u. Hydronaphthalirie 10. — 3. GH.,0 60, C2H 60  30, Aktivierungsmittel u. Hydro- 
naphthaline 10. (TJng. P. 102763 vom 20/9. 1930, ausg. 1/6. 1931.) G. K o n ig .

Imperial Chemical Industries Ltd., London (Erfinder: William Stansfield 
Calcott, William Alexander Douglass, New Jersey, und Herbert Warren Walker, 
Delaware, V. St. A., Motortreibmittel. Zur Verhinderung von Verfarbungen u. Harz- 
abscheidungen soll dem Bzn., besonders Crackbenzin eine geringe Menge von a.-Naphihol, 
etwa 0,001—0,1%, zugesetzt werden. (Aust. P. 27 977/1930 vom 23/7. 1930, ausg. 
13/1. 1931. A. Prior. 25/7. 1929.) D e r s i n .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Molortreibmittel, be
stehend aus KW-stoffen u. einem Zusatz von Cyaniden, Isocyaniden, Cyanaten, Thio- 
cyanalen, Isocyanaten, Isotliiocyanaten, Nitrilen, Isonitrilen, metallorgan. Komplexen, 
wie dem Tetramethylester oder Telraisopropylesler oder Tetraamylester der Ferrocyan- 
wassersloffsciure oder dereń Arylestern, z. B. Tetraphenylferrocyanid. Auch metallorgan.

67*
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Verbb. des Co, Th, Pb, N i, Os, Mo, Cr, V, V, W, Se konnen verwendet werden, 
z. B. organ. Se-Vcrbb. der Formel Ii—Se—Se—CN, in der R  einen organ. Rest bedeutet. 
(F. P. 709 760 vom 21/1. 1931, ausg. 13/8. 1931. A. Priorr. 21/1. u. 4/9. 1930, E. Prior. 
15/8. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erfinder: Martin Muller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh., und Anneliese Kossuth, Mannheim, Eisencarbonyl- 
gemisclie, bestehend aus Eisencarbonyl u. KW-stoffen ais Verdunnungsmittcl, gek. 
durch einen Geh. an Kauischuk ais Stabilisierungsmittel (vgl. auch C. 1926- I. 1914 
[F. P. 597 517]). (D. R. P. 539 759 KI. 23b vom 6/12.1924, ausg. 2/12.1931.) D e r s i n .

General Motors Research Corp., Detroit, Michigan, ubert. von: Wheeler
G. Lovell und Thomas A. Boyd, Detroit, Mittel zum Entfernen der Kóhlenstoff- 
niederschlage in  Verbrennungskraftmascliinen, bestehend aus Oxazinen, z. B. Morpholin, 
Meihyl- oder Alhylmorpholin. — Ein geeignetes Gemisch besteht aus 40 Teilen Mor
pholin, 30 Teilen Bzl. u. 30 Teilen A., welches in die 150° F  h. Zylinder, etwa 30 ccm 
des Gemisches, eingofiillt wird. (A. P. 1833 429 vom 28/8. 1929, ausg. 24/11.
1931.) ________________  M. F. Mu l l e r .

Bleibtreu, Lc charbon pulverisć, le poussier do eharbon et leurs applieations. Paris: Dunotl
1932. (XII, 546 S.) Br.: 104 fr.: rei.: 174 fr.

I .  E. Southcombe, Lubricating oil tests and their significancc. London: H. Wells Oil Co.
1932. (72 S.) 8°. 2 s. Gd. not. 

tiber das Odorieren von stadtischem Leuchtgas. Mitteilg. 2. Leipzig u. Wien: Deuticke 1932. 
gr. 8°. =  Abhandlungen aus d. Gesamtgebiete d. Hygiene. H. S. 2. Berioht uber d. 
vom hygien. Inst. d. Univ. Wien in d. J. 1930—1931 ausgef. Vcrsucho von Roland Grass- 
berger, M as Eugling, Allred Łuszczak. (VI, 00 S.) M. 5.—.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Henri Muraour und G. Aunis, Die Veranderung ton f  p  d t mit der Ladedichle 

eines taselinlialtigen und eines cenlralithaltigen Pulters B. Wie bei den Nitroglyeerin- 
pulvern, so ist auch bei den Nitroeellulosepulyern der Abfall des Wertes f  p d t bei 
niedrigen Ladedichten sehr viel geringer, wenn die Pulver Vaseline an Stelle von Centralit 
enthalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1082—84. 30/11. 1931.) F . B e c k e r .

Gosta Wallerius, Beitriige zur Kennlnis des Nitroglycerinprozesses. Teil I . Uber 
die Bedeuiung der Zusammensetzung der Nitroglycerinabfallsćiuren fiir  eine rationeUe 
Herstellung ton Nitroglycerin. Die GróBc der Nitroglycerinausbeute ist abhangig nicht 
nur von dem Losungsvermógen der Abfallsaure, sondern auch von dereń Menge. Die 
Ausbeute ist am groBten, wenn das Prod. dieser Faktoren den kleinsten W ert crreieht. 
Dies trifft ein, wenn der W.-Gehalt der Abfallsaure groBer ist ais der, welchcr der 
Abfallsaure des wirklich geringsten Losungsvermogens fur Nitroglycerin entspricht 
u. zwar deshalb, weil zur Verkleinerung des W.-Gehaltes die Menge Abfallsaure in 
starkerem MaB erhoht wird, ais der Vermindcrung dor Losliehkeit des Nitroglycerins 
entspricht. Um den W.- u. Nitroglyceringeh. von Abfallsaure zu bestimmen, wurden 
Mischungen von H N 03, H„S04 u. H20  bekannter Zus. m it gewogenen, uberschussigen 
Mengen Nitroglycerin bis zur Sattigung behandelt. Aus der Gewiclitsabnahme des 
zurtickerhaltcnen Nitroglycerins wird auf seine Losliehkeit u. auf die Zus. der synthet. 
Abfallsaure geschlossen. Die Mischungen sind nach den ublichen Methoden analysierbar. 
Aus den erhaltenen W erten fiir Nitroglycerin- u. W.-Geh. (Kurven i. Text) yon Abfall- 
sauren verschiedener Zus. werden das Verhaltnis von Nitroglycerin zu Mischsaure u. 
die Konz. der H N 03 in dieser bestimmt u. die B ed d ., bei denen bei verschiedenem 
W.-Geh. der Mischsaure die groBte Nitroglycerinausbeute erhalten wird, festgelegt. 
(Ingeniors Vetenskaps Akad. Handlingar Nr. 113. 52 Seiten. 1931.) F. B e c k e r .

Valter Ohman, Beilrdge zur Kennlnis des Nitroglycerinprozesses. Teil II. Ver- 
teilungs- und EeaktionsgleichgewiclUe bei der Herstellung ton Nitroglycerin. Ausfiihrliche 
Wiedergabe der C. 1931. I I .  1524 ref. Arbeit. (Ingeniors Vetenskaps Akad. Handlingar 
Nr. 114. 86 Seiten. 1931.) F. B e c k e r .

G.B.L. Smith, V. J. Sabetta und O. F. Steinbach jr., Quantitative Unter- 
suchungen uber die Herstellung ton Guanidinnitrat und Nitroguanidin. Vff. geben folgende 
Vorsehrift zur Herst. beider Stoffe. G u a n i d i n n i t r a t :  264 g NH.,N03 u. 63 g 
Dicyandiamid (griindlich getrocknet) werden gemiselit u. sclinell im Olbad auf 162 bis 
165° gebracht. Sodann werden nochmals 63 g Dicyandiamid innerhalb 1/2 Stde. portions-
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weiso zugegeben, wobei die Temp. 165° nicht iiberschreiten soli. Das Erhitzen wird 
1 Stde. fortgesetzt. Bei beginnendem Erstarren wird die Masse durchmischt, in 900 com 
W. von 80° gegoben, filtriert, 5 ccm konz. H N 03 zugefiigfc, sehnell abgekiihlt. Das 
ausgeschiedene Guanid inni tra t gibt aus CH3OH Krystalle. Ausbeute 86,5%, Reinheit 
99,5%, F. 217°. N i t r o g u a n i d i n :  35 g Guanidinnitrat werden langsam u. unter 
Umruhren zu 100 g gekuhlter, konz. H 2SO., gegeben, wobei die Temp. 0° nioht iiber- 
steigen darf. Diesem Gemisch werden dann nochmals 50 g gekuhlter H„SO., u. 
innerhalb 5 Min. 15 g Guanidinnitrat zugefiigt. Nach 1/2std. Ruhren bei einer Temp. 
unterhalb 0° wird das Rk.-Gemisch in 1 1 Eiswasscr gegossen. Das Nitroguanidin 
wird sof ort abfiltriert, m it Eiswasser schwefelsaurefrei gewaschen u. bei 110° getrocknet. 
Ausbeute 92%. (Ind. engin. Chem. 23. 1124—29- Okt. 1931. Brooklyn, N. Y., Poly- 
technic Institute.) F. BECKER.

P. Laffitte und M. Patry, U ber die Verpuffung und Delonalion von Iinalląueck- 
silber. E rhitzt man sehnell eine kleine Menge Knalląuecksilber auf einem Stiiek Papier, 
so erfolgt heftigo Zers., ohne daB das Papier dabei durchschlagen wird, wahrend die 
gleiche Menge Bleiazid auf einem Niekelblech von 0,3 mm ein 1 cm groBes Loch liinter- 
laBt. Die durch StoB yerursachte Zers. des Knallquecksilbers ist von einem viel heftigeren 
Knali begleitet, ais er bei Zers. durch Warme auftritt. Bei Benutzung einer Spreng- 
kapsel kommt Knalląuecksilber, offen oder unter EinschluB, stets zur Detonation; m it 
Ziindschnur dagegen tr i t t  ohne EinschluB Detonation ein nur bei geniigend groBem 
Quersehnitt des vorgelegten Knallquecksilbers. Bei weniger ais 1 cm Breite kommt 
es zur Verbrennung m it wenigen m/sec Geschwindigkoit. Dieses Verh. des Knall- 
quecksilbers stimmt damit uberein, daB die Entziindungstemp. verschieden hoch 
gefunden wurde; denn die Temp., die man bestimmt, wenn m an Knallquecksilber 
auf eine erhitzte Oberflache gibt, entspricht nicht dor seiner schnellston Zers. Es tr itt, 
je nach der Temp. der Oberflache, eine mehr oder weniger groBo Verzogerung auf, erst 
boi 277° erfolgt sofortige Entziindung. Dieso Verzogerung der Entziindung von Knall- 
ąuecksilber wurde in gewissen Fallen schon von W o h le r  (C. 1907. I I .  1997) beobachtet. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 193. 171—74. 20/7. 1931.) F . B e c k e r .

Frank Douglas Miles, Die Bildung und Charakteristika von Kryslallen von Blei
azid und von einigen anderen Initialziindcrn. Die Herst. der nachfolgend aufgefiihrten 
Yerbb. wird besehrieben u. die Ergebnisso krystallograph. u. róntgenograpli. Unterss. 
mitgeteilt. Zu den letzteren diente ein Kombinationsinstrument (Einkreisgoniometer -j- 
Róntgenspektrometer). — Bleiazid, PbN„. Rhomb.-holoedr., opt. negativ. a — 6,64; 
b =  11,34; c =  16,25 A. D. 4,71. 12 Moll. im Elementarkórper. d (040) =  2,835 A 
(Spektrometeraufnahme). — fi-Bleiazid (wurde nach einer Diffusionsmethodo ge- 
wonnen). Diese Modifikation ist weniger stabil u. ha t eine hóhere D. 4,93. Monoklin- 
holoedr. a =  5,10; b — 8,83; c =  17,60 A; /? =  90° 49'. 8 Moll. im Elementarkórper. — 
Trocken u. vor Licht geschiitzt, kann /3-PbN0 jahrelang unverandert aufbewahrt 
werden. In  W. wandelt es sich in die a-Form um. — a-Quecksilberazid, HgNe. Opt. 
negative, zweiachsige Prismen, wahrscheinlich rhomb. — Das (}-Quecksilberazid, das 
nach zwei vorschiedenen Methoden gewonnen wurde, ist sehr empfindlich u. detoniert 
haufig spontan beim Kjrystallisieren. Vf. fiihrt dieses Verh. auf Gitterstorungen(SMEKAL) 
zuriick. — Quecksilberfulminat. Rhomb., wahrscheinlich holoedr. a =  5,48 6 =  7,71; 
c =  10,43 A. d (040) =  1,927 A. D. (ber.) =  4,26. Positive Doppelbrechung. — 
Bleislyphnat, C0H(NOo)3(OH)2, PbO. Das H 20-Mol. wird bis 100° festgehalten, bei 
120° im Vakuum ausgetrieben, ohne daB der Krystall deformiert wird oder an Durch- 
sichtigkeit einbiiBt. Die Krystalle sind monoklin-holoedr. u. opt. negativ. a =  10,02; 
b =  12,54; c =  8,00 A. d (400) =  2,503 A. 4 Moll. im Elementarkórper. D.20 3,085 
(ber.: 3,077). — Bleistyplinat-Hydrat, C6H (N 02)3(0H )2, PbO, H 20 . Bildet sich aus 
der beim Vermisehen von k. verd. Lsgg. eines Pb-Salzes u. eines Styphnates entstehenden 
Gallerte. Instabil, verliert leieht das Krystallwasser. (Journ. chem. Soc., London 1931. 
2532—42. Okt. Ardeer, The Nobel Res. Lab.) S k a l ik s .

Karl Willibald Hetzel, Dichlordialhylsulfid. Darst., Eigg. u. tox. Wrkgg. des 
Senfgases („Gelbkreuz", „Y perit“ , „m ustard gas“ ). Ein spezif. Reagens fiir seinen 
einwandfreien Nachweis in  der Luft gibt es nicht. Nachweisrkk.: Rótung einer h. Lsg. 
von seleniger Saure in H 2S04 durch Mengen bis 0,005 mg/l Senfgas; maBanalyt. Best. 
des durch NaOH ausgeschiedenen Cl; Leuchtendrotfarbung getrockneten Sudanrots. 
(Gassehutz u. Luftschutz 1931. 112—15. Dez. Gelsenkirchen.) H e l l r i e g e l .

W. Julicher, Die kunslliche Nebel- und Raucherzeugung in  der Palentlileratur.
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Ubersicht, zusammengestellt an Hand in- u. auslandischer Patente. (Ztschr. ges. ScliieB- 
u. Sprengstoffwesen 26. 350—51. Okt. 1931.) F. B e c k e r .

Franz Hofwimmer, ósterreicli, und Josef Meissner, Deutschland, Verfahren 
zur Darstellung starknitrierter aromalischer Verbindungen. Zur Vermcidung von Un- 
zutraglichkeiten bei starker Nitrierung aromat. Verbb. werden die Bestandteile des 
Nitriergemisehes, H N 03 u. ILSO., oder der Anhydride, nicht gleichzeitig, sondern 
nacheinander, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Lósungsmm., zur Einw. ge- 
bracht. — Z. B. werden 225 kg H N 03 (98%ig) in 1,536 kg Saureruckstand, bestehend 
aus 86°/o 6% H N 03 u. 8%  Trinitrotoluol gel. In  diese Mischung wird bei einer
Temp. unterhalb 50° eine Lsg. von 40 kg Trinitrotoluol in 92 kg Toluol einflieBen ge- 
lassen, danach werden 382,5 kg Oleum m it 68% SOs-Geh. hinzugefiigt. Hierauf voll- 
zieht sich eine starkę, regelmaBige u. gefahrlose Rk., boi der dio Temp. 112° nicht iiber- 
steigen soli. Durch Abkiihlung wird das Trinitrotoluol nach Reaktionsbeendigung 
abgescliieden. Aus dem Saureruckstand wird noch weiteres Trinitrotoluol gewonnen, 
das dem zu nitrierenden Toluol der niichsten Charge hinzugefiigt wird. (F. P. 702 319 
Tom 17/9. 1930, ausg. 4/4. 1931. Oe. Prior. 23/9. 1929.) E b e n .

Selwig & Lange Maschinenfabrik, Deutschland, Verfahren und Vorrichtung zur 
Herstellung von Nitrocellulose, sowie zu ilirer weiteren Verarleilung au f Nitrocellulose- 
pulver. E s  wdrd eine Zentrifuge beschrieben, die es ermóglicht, die Nitriersaure zur 
gleiclimiiBigen Nitrierung der Cellulose in standiger Zirkulation zu lialten. Feiner 
kann in dieser Apparatur auch die in Kórner-, Blattchen- oder Róhrcnform gebrachte 
Nitrocellulose vermittels A. getrocknet werden. Dazu eine Abb. (F. P. 702 534 vom 
31/7. 1930, ausg. 10/4. 193L D. Prior. 24/1. 1930.) E b e n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, 01iver Ward Stickland und 
Edward Whitworth, Stevenston, Ayrshire, Schottland, Herstellung ton unWslichem 
SchiePpulrer. Bei Ersatz eines Teils des Centralits bei Herst. von Nitroglycerin-Nit.ro- 
celluloscpulvern ohne Vcrwendung von Lósungsmm. durch Pheńylurethan lóst sich 
die Mischung dieser Stoffe viel besser ais Centralit allein in Nitroglycerin, ohne bei 
einer Erniedrigung der Temp. auf 0° auszukrystallisieren. — Z. B. werden gleiche Teile 
Phenylurethan u. Centralit zusammengeschmolzen u. auf Raumtemp. abgekiihlt. Bei 
derseiben Temp. werden 9 Teile dieser Fl. m it 41 Teilen Nitroglycerin gemischt, worauf 
die homogene Mischung unter Riihren vermittels PreBluft m it einer wss. Suspension 
yon 50 Teilen Nitrocellulose versetzt wird. Darauf wird durch Absitzenlassen die 
Hauptmenge W. u. durch Ausquetschen weiteres W. aus dem Pz-od. entfernt. Die 
nassen Klumpen werden hierauf von Hand zerkleinert, durch ein Sieb gedriickt u. 
durch geheizte Walzen gefiihrt. Es entsteht ein Prod. m it ca. 10% W.-Geh., welches 
nach dem Trocknen durch abermaliges Hindurchfuhren durch geheizte Walzen gelatiniert 
wird. (E. P. 347274 vom 25/1. 1930, ausg. 21/5. 1931.) E b e n .

E. Bazylewicz-Kniazykowski und K. Partyka, Sochaczew (Polen), Rauchloses 
Pulver fiir Jagd- und Ubungsmunition, wird hergestellt, indem man die aus NitroceEulose 
erhaltenen Pulverstabchen an der Oberflache leielit hartet (1— 2 Min. auf 50° erhitzen), 
hierauf kurzo Zeit, bei Tempp., die oberhalb des Kp. der zur Herst. der Pulvermasse 
dienenden Lósungsmm. liegen, m it W. oder m it wss. Lsgg. von Sauren, nitrose Gase 
leicht bindenden oder leicht reduzierbaren Stoffen behandelt. Durch diese Behandlung 
wird die harte Oberflache von den aus der Mitte der M. ausstrómenden Gasen zerrissen 
u. im Innern derseiben feine Kanale gebildet. Nach erfolgtem Zerkleinern, Waschen 
wird getrocknet. (Ung. P. 102 806 vom 21/10. 1930, ausg. 15/6. 1931.) G. K o n ig .

Wolff & Co. Komm.-Ges. auf Aktien, Walsrode, Richard Weingand und 
Hans Isaac Schulz, Bomlitz, Herstellung von rauchlosem Puluer. Man gelatiniert, 
gegebenenfalls in Ggw. von CH3OH Nitroeellulosen m it einem Geh. iiber 12,8% N, 
die fiir gewóhnlich in Ather-Alkohol unl. sind, bei Tempp. unter 0° m it Gelatinierungs- 
mitteln, in denen fiir gewóhnlich Nitroeellulosen m it geringerem N-Geh. 1. smd, wobei 
die Weiterverarbeitung auch imter 0° erfolgen kann. — Z. B. gelatiniert man 100 kg 
Schiefibaumwolle von 13,2% N-Geh. m it 50 kg Ather-Alkohol 1 :1  bei —40° u. ver- 
arbeitet die erhaltene M. in bekannter Weise bei —30° auf Blattehenpulver. Das er- 
lialtene Pulver besitzt ein hohes spez. Gew. u. besteht nur aus hoehnitrierter SchieB- 
baumwolle. (E.P. 353 634 vom 13/6. 1930, ausg. 20/8. 1931. D. Prior. 22/6.
1929.) S a r r e .

Dynamit-Act.-Ges. vorm. Alfred Nobel & Co., Hamburg, Herstellung von 
Sprengstoffen. In  gleicher Weise wie die N itrate der Mono- u. Diathanolamins sind
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die N itrate der Homlogen derselben oder dereń Gemisclie ausgezeiehnete Sprengstoffe.
— Z. B. werden 100 Teile Dioxypropylamin bei 0—10° in 650 Tin. eines Gomisclies 
aus gleiolien Teilen konz. H N 03 (95——98%ig) u. konz. H 2SO., gelost u. diese Lsg. wird 
unter Riihren in eine Eis-W.-Mischung einflieBen gelassen. Ausbeute 55 Teile eines 
golblichen Oles, welches in W. sl. ist u. aus Dioxypropylamintrinitrat besteht. Das- 
selbc ist ziemlich warmeempfindlich, so daB seine Verwendung nur in gcmaBigtom 
Klima móglich erscheint. Weitere Beispiele werden gegeben fiir die Herst. von Di- 
propanolaminirinilral (F. 143°) u. N -Butylmonoalhanolamintrinilrat (F. 110°). (E. P. 
358157 vom 15/7. 1930, ausg. 29/10. 1931. Zus. zu E. P. 350 293: C. 1930. 11.

Śprengluft-G. m. b. H., Berlin-Liehterfelde, Verfahren zur Herslellung von 
Sprengluflpatronen, bei denen die Brisanz durch Umhiillung der Patrone m it brisanz- 
regulierenden Stoffen, wie Al, erhóht wird, dad. gek., daB eine Einheitspatrone zwisehen 
Trankung u. Abtun m it einer regulierenden Hiille aus Al umgebcn wird oder m it Al- 
Pulver iiberzogen wird, wodurch m it einer Patronenart jede gewiinschte Sprengwrkg. 
erreicht werden kann. — Z. B. wird eine feuchto oder frisch besprengte Sprengluft- 
patrone der Lange nach derart iiber ein B latt Al-Folie gerollt, daB die Al-FoJie an der 
Patrone haften bleibt. Den gleichen Erfolg erreicht man, wenn man dio Patrone nach 
dem Tranken daurch Walzen in Al-Pulver m it einem Al-Staubiiberzug yersieht. 
(D. R. P. 540 252 KI. 78e vom 13/1. 1928, ausg. 11/12. 1931.) E b e n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Henry Winder Brownsdon, 
Birmingham, Walter Rule Nimmo, Bushey Heath, Hertfordshire und George Paton 
Pollitt, London, Herslellung von Leuchlspur-Schrotpatronen. Um die GeschoBbahn 
yon Schroten siehtbar zu machen, ist in Sehrotpatronen zentral am Boden der Schrot- 
ladung ein kleiner, an einer Seite offenor Kupferbehalter lose in dem durchbohrten 
Ladepfropf so befestigt, daB die offene Seite genau iiber dom Ziindhiitchen liegt. Der 
Behiilter ist m it einem Seliwermetall von hoher D., z. B. Pb u. einer Leuchtmischung 
aus stark gcpreBtem Mg- u. Ba-Peroxyd gefullt. In  dio Leuchtmasso ist eine Ziind- 
ladung aus Knallquecksilber; KCIO, u. Sb2S3 eingebettet. (E. P. 354 718 vom 12/2.
1930, ausg. 10/9. 1931.) E b e n .

Reinhold Richter. Berlin-Joliannisthal, Sicherlieiłszundschnur m it einem die
Ziindschnur umschlieBenden Metallmantel, dad. gek., daB der die Ziindsehnurseele 
umgebendo Mantel so dimensioniert ist, daB die bei der Verbrennung der Ziindschnur- 
seele freiwerdende Warmemenge ihn zum Schmelzen bringt. ZweckmaBig h a t der 
Metallmantel eine Umhiillung aus in an sich bekannter Weise unverbrennbar oder wasser- 
dicht u. unyerbrennbar impriigniertem Papier, Faserstoff o. dgl. Durch das Schmelzen 
des Metalles wird ein laufendes Entgaśen der Ziindschnur gewahrleistet u. die Explo- 
sionsgefalu' beseitigt. Solche Metallziindschniire werden durch Umgebung m it un- 
verbrennbaron u. gegebenenfalls wasserdichten Materialien unbedingt scfilagiueller- 
sicher, wobei es vorteilhaft ist, Salze, die bei ihrer Zers. eine indifferente Gas- oder Dampf- 
sehicht entwickeln, in die Umhiillung einzubringen. — Z. B. wird bei Yerwendung 
von K N 03, Holzkohle u. S ais Ziindstoff u. von Pb ais Mantelmetall bei einom iiuBeren 
Durchmesser der Metallziindschnur yon 3,5 mm ein Mantel m it einer W andstarke 
von 0,3 mm yerwendet. (D. R. P. 539 751 KI. 78c vom 25/3. 1930, ausg. 2/12.
1931.) E b b Ń.

Anella Wieben, Ames, Jowa, V. St. A., Zundmiscliung fiir Enden von Zigarren oder
Zigaretlen. Es wird eine Ziindmisehung aus 6 Tin. KC103, 3 Tin. Starko, 1 Teil Fe20 3, 
1 Teil einer gekórnten Mischung aus Starkę, Siigespanen, Holzmehl, Maismehl u. Kork- 
mehl, die rauclilos u. ohne iiblen Geruch verbrcimt, 1 Teil Carborundum oder Glas- 
pulver, 21/ ,  Tin. einer vorschriftsmaBigen Akaziengummilsg. u. soyiel W., wie zum 
Anriihren einer stcifen Pastę notig ist, hergestellt. Das Zigarren- oder Zigarettenende, 
auf das diese Pastę aufgebracht worden ist, wird an einer geeigneten Reibflache ent- 
ziindet. (A. P. 1831760 yom 11/7. 1928, ausg. 10/11. 1931.) E b e n .

[russ.] L. A. liski und D . N. Chanin, Chemischo Technologio der Zundholzfabrikation. 
Moskau-Leningrad: Staatl. Wiss.-Techn. Yerlag 1931. (144 S.) Rbl. 2.—.

1937.) E b e n .

XXI. Leder; Gerbstoffe,
N. J. Gawrilow und E. Stachejewa, Unlersuchungen aus dem Gebiele der Leder- 

cliemic. I I . Mitt. Isolierung von einigen Dioxopiperazinen aus dem Hautkollagen.
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(I. vgl. C. 1932. I. 169.) Bei der Hydrolyse von Gelatine naeh der Methode Z e l i n s k y -  
SsADIKOW (bei 180° unter 10 Atm. Druck) konnten GAWRILOW u . LAWROWSKY 
(C. 1928. I I . 899) opt.-akt. Dioxopiperazine isolieren. Vff. fiihrten das gleiche Verf. 
an Kollagen durch. Im  Kollagenhydrolysat lieBen sich die gleiehen Anhydridringe 
nachweisen, dio bei der Gelatinehydrolyse auftreten u. auch naeh der Einw. von 
Trypsin auf Gelatine gefunden wurden. Bei der Kollagenhydrolyse wird bedeutend 
m e li NH3 gebildet ais boi der Gelatinehydrolyse. (Bioehem. Ztschr. 238. 53—59. 
1/8. 1931.) G i e r t h .

W. Schindler, Uber das Bodenlcorpergeselz und seine Bedeulung fiir gerberei- 
chemiscJie Vorgange. Die Bodenkorpcrregel von Wo. OSTWALD u. ihre Bedeutung fur 
Peptisations-, Koagulations- u. Quellungserscheinungen wird naeh zahlrcichen Lite- 
raturangaben zusammenfassend dargestellt u. ihre Verwertbarkeit fur gerbereichem. 
Probleme an Hand von Beispielen gezeigt. Hierbei werden einschlagige Untorss. ver- 
schiedener Autoren iiber das Verh. von Chromlsgg., uber Lickeremulsionen, Seifen- 
gemische usw. erortert. (Collegium 1931. 626—33. Okt. Wiener Lederind. A.-G. 
Rannersdorf b. Wien.) ' SELIGSBERGER.

R. Tandler, Zur Kenntnis des Kolia.ge.ns. Vf. erortert an Hand des Schrifttums 
die Vorstellungen yom Aufbau der Kollagenfaser, die auf Grund der beobachteten 
Eormdoppelbrechung der Krystallite u. ihrem Róntgendiagramm entwickelt wTorden 
sind. Zur Erklarung der Erscheinungen ist die Existenz einer K ittsubstanz nicht 
notwendig. Zur Deutung der amorphen Ringe gelangt Vf. unter der Annalime, daB 
sie doppelten oder mehrfachen Interferenzen ais Ausdruck der Langform der Krystallite 
entsprechen. Die Erklarung, daB die Endpunkte der ICrystallite nicht in einer Ebene 
liegen (C. 1931. I. 3574), erscheint Vf. im Hinbliek auf das Faserbild im Polarisations- 
mikroskop nicht statthaft. Dieses weist yielmehr auf opt. 2-aehsige Krystallite hin, 
bei denen eine systemat. Unordnung der Bausteine nicht denkbar ist. Naeh den Unterss. 
des Vf. bleibt die Doppelbreehung auch bei Einbettung der getrockneten Faser in 
die yersehiedensten Medien, wie W., A., organ. Sauren, Basen, Salzlsgg. u. organ. 
Losungsmm., vóllig erhalten; demnaeh kónnen nur die Krystallite selbst Trager der 
Doppelbreehung sein. Die ebenfalls denkbare Annalime, daB die Krystallbiindel ais 
polare Gebilde die adsorbierten Molekule dor Imbibitionsfl. zur Deformation bringen, 
beruht auf Vorstellungen von F a ja n s  (C. 1923. I II . 2), muB aber im yorliegenden 
Falle noch weiterer Priifung unterliegen. Die Kollagenfaser kann unter sorgfaltigem 
AussehluB von W. ohne Verlust ihrer Struktur u.1 Doppelbreehung m it A. 24 Stdn. 
bei 50—70° digeriert oder 2 Stdn. gekocht werden; auch naeh 1/2-std. Erwarmen in 
Glycerin boi 80° ist die Doppelbreehung erhalten, yerschwindet aber bei W.-Zusatz u. 
Erwarmen auf 40° in wenigen Minuten. Auch diese Eigg. sprechen fiir eine einheitliche 
Zus. der Krystallite. Verss. iiber die stóchiomotr. Verhaltnisse bei der Kollagenfaser 
sind im Gange. (Collegium 1931. 642—47. Okt. Wien.) SELIGSBERGER.

E. Lenk, Neue Beizllieorie. Vf. erblickt nicht im Trypsin, sondern im Labferment 
das wirksame Prinzip des Beizvorganges. Letzteres kommt naeh Unterss. des Vf. 
uborall m it Pepsin u. Trypsin yergesellschaftet vor, also auch in allen Trypsinbeizen. 
In  einer Caseiidsg. bewirkt das Labferment einer Beize eine Zusammenballung der 
Teilchen, daher eine fortschreitende Triibung, dio m it dem Stufenphotometer gemessen 
wurde. Das Trypsin entfaltet seine abbauende Tatigkeit erst bei gróBeren Beizkonzz., 
wodurch die Triibung wieder zuriickgeht. DaB diese Erscheinung nicht aus der Bodcn- 
kórperregel von OSTWALD folgert, sondern yon der Ggw. der 2 Ferment© herriihrt, 
weist Vf. dadurch naeh, daB er sie durch Stehenlassen einer Beizlsg. bei 40° trennen 
konnte; hierbei yerliert das Trypsin sehr raseh seine Wirksamkeit. Vf. beschreibt 
weiterhin dio Ergebnisse liistolog. Unterss., dio eine Zusammenlagerung der Kollagen- 
fasern unter dem EinfluB der Beizlsg. deutlich erkennen lieBen. Dio Wrkg. des Trypsins 
ist erst an dem „Uberbeizen“ feststellbar, wahrend im n. Beizverlauf die Bldg. N-hal- 
tiger Abbauprodd. unter Substanzverlust der BlóBe nicht nennenswert sein soli. Es 
stellte sich heraus, daB das m it Trypsin zusammen yorkommende Lab yerschiedon ist 
von dem Pepsinlab, m it dem man daher nicht beizen kann. Der Labgeh. einer Beize 
wird m it Milch naeh der Arbeitsweise des Vf. (C. 1928. I I . 2605) bestimmt. Die Lab- 
zahlen einiger Beizfabrikate werden mitgeteilt. Zum SehluB geht Vf. kurz auf die 
allgemeine Bedeutung seiner Labtheorie ein u. betont, daB es erst m it ihrer Hilfe 
móglich geworden sei, zu erklaren, warum bei der Beize ein eiweiBabbauendes Ferment 
gebraucht wird, das eigentlich kein EiweiB abbauon soli. (Collegium 1931. 732—38. 
Nov. 1931.) S e l ig s b e r g e r .
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Karl Klanfer und Egon Romer, Beitrag zur Kontrolle des Entkallcungs- und Beiz- 
■prozesses. Die Anderungcn der BloBe beim Beizen, die sieh hauptsaehlich auf ibre 
ciast. Eigg. erstrecken, werden vom Praktiker dureh die Fingerdruckprobo beurteilt. 
Eine Kontrolle derselben ist m it einer einfachen Vorr. moglich, die naher beschrieben 
wird. Hierbei wird ein ldeiner Blechteller, der am kurzeń Hebelarm eines 2-seitigen 
Hebels befestigt ist, in die BloBe oingepreBt u. wieder entlastet. Der Betrag des Zuriick- 
weiehens macht sich in einem Ausschlag des langeren Hebelarms bemerkbar, der vor 
einer Skala spielt. Die abgelesene Zahl stellt den Elastizitiitsriickgang der BloBe in %  
Tom Gesamteindruck dar. Durchschnittswerte konnen nur an genau gleich yorbehan- 
delten BloBen u. bei Probenahme an derselben Hautstelle gewonnen werden. Dies 
zeigen Elastizitatsmessungen von 4 Fellpartien, die nach dem Asclier u. nach der Beize 
an Klaue, Flanko, Schild u. Kopf vorgenommen wurden. Vff. benutzten den App., 
um die Verandorungen der elast. Eigg. der BlóBo in ihrer Abhangigkeit vom pn-W ert, 
von der Enzymkonz., Einw.-Dauor u. -Temp. der Beizfl. einersoits u. yon der Pro- 
venienz u. den Gewichtsklassen andererseits zu untersuchen. Fernor fanden sie oine 
geringere E lastizitat beim Abkochen oder bei Vergiftung des Enzyms, d. h., daB auch 
das Enzym selbst am Verfall der BloBe beteiligt ist (Tabellen, Diagrammo!). (Collegium
1931. 738— 45. Nov. 1931. Wiener Lederind. A.-G., Raimersdorf b. Wien.) Se l i g s .

F. van Welden, Uber die Wirkung von Hefeextrakten auf die Bestandteile der Haut.
Um festzustellon, ob die Enthaarung u. Beize der tier. H aut m it Hefeextrakten in der 
Praxis durchfiihrbar ist, untersuohte Vf. die Wirksamkoit von Brenneroi- u. Ober- 
hefe auf Casein, Gelatine u. Kalbshaut. Die Verss. zeigen, daB Hefeextrakto bei ph- 
W erten um 8 u. bei 40° bei, geeigneter Konz. ais Beize dienen konnton, zumindest 
nach Zusatz von Pufferlsgg. (Phospliaten, Ammoniumsalzen). Dureh Oberhefe werden 
aus K albhaut mehr Aminosiiuren abgespalten ais dureh Brennoreihefo. Brennereihefe 
wirkt aber stiirker entbaarend ais Oberhefe. Ais Enthaarungsmittel ist Oberhefe nicht 
yerwendbar, da die H aut erst nach 10 Tagen haarliisaig ist, wohl aber konnto sie ais 
Beizzusatz dienen. Auch Brennereihefe w irkt ais Enthaarungsmittel zu langsam. Dureh 
Zusatz von akt. Cl (2 g/l) bei der Weicho wird die W irksamkeit der Hefeextrakto be- 
schleunigt, besonders bei Brennereihefo. Akt. Cl bei pn =  9,3 ist ein ausgezeichnotes 
Enthaarungsmittel u. greift das H aar nicht an. (Buli. Assoc. anciens Eleves Inst. 
Supćricur Fermontations Gand 32. 27—32. 39—41. 1931.) G i e r t h .

Simon Tanner, Pickeln und Entpickeln. P rakt. Anleitungen fur das Piekoln im 
Ein- u. Zweibadverf. u. fiir Entpickobi in alkal. Lsgg. (Leather World 23. 943—44. 
1038—1039. 17/12. 1931.) S e l ig s b e r g e r .

M. Bergmann, Bericht iiber Salzungsfragen. Zur Kenntnis der Hiiutesalzung in 
Tersohiedenen Landem Europas werden die wiehtigsten Ergebnisse einer Umfrage 
des Vf. mitgeteilt, die sieh iiber Art u. Denaturierung des verwendeten Salzes sowie 
iiber Abziehen u. Salzung der Hiiute erstreekte. Ferner werden prakt. Erfahrungen 
bei der Konseryierung gelaugter Haute in Siidamerika sowio uber das Auftreton u. 
die Bekampfung von Fiiulnisschaden u. Salzflecken erórtert. (Collegium 1931. 745—51. 
N o t . 1931.) _ Se l i g s b e r g e r .

R. C. Bowker und John Beek jr., Analysen von Konservierungssalzen. Vff. 
haben 35 meist amerikan. Salze (Steinsalze u. dureh Yerdampfung u. Verdunstung 
gewonnene Salze), die zum Konservieren von Hauten u. Fellen gebrauchlich sind, 
analyt. untersucht. Die Unters.-Methoden sind beschrieben. Der Prozentgeh. der 
Proben an Feuchtigkeit, Unlosliehem, Fe, Ca, Mg, SO.], C03, NaCl u. d. pn-W ert 
sind tabellar. wiedorgegoben. Al, Ba, S i02 wurden in allen Proben in winziger Menge 
festgestellt, B in  33 Proben. As u. P 0 4 waren nicht nachweisbar. (Journ. Amer. Leather 
Chemists Assoc. 26. 312—17. 1931.) G ie r t h .

G. B. Eversley, Bekleidungsleder. Allgemein gehaltene Beschreibung der Fabri-
kation yon chromgegerbtem Bekleidungsleder. (Leather World 23. 945—46. 12/11.
1931.) S e l ig s b e r g e r .

A. Dohogne und G. Rezabek, Die Wirkung von Bićhromat au f verschiedene Stoffe 
mit Phenolcharakter sowie auf einige vegetabilische und srjntlietische Gerbstoffezlrakte. 
Nach Anfuhrung der fiir die Red. von Bićhromat in der Gerberei iiblichen Verff. u. 
der Unterss. iiber die Wrkg. von 0 2 auf Gerbstoffe zeigen Vff., daB die yegetabil. u. 
synthet. Gerbstoffe ebenfalls ais Red.-Mittel wirksam sein konnen. In  Anbetracht 
der Entstehungsart vieler kiinstlicher Gerbstoffe wurden auch einige mehrwertigo 
Phenolo, Phenolderiyy. u. C0H5OH auf ilire Red.-Wrkg. untersucht. AuBerdem wurden 
im ganzen 8 yegetabil. u. 3 synthet. Gerbstoffe zur Unters. herangezogen. Zu gleich
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starkcn Lsgg. dieser Stoffe wurde immer dieselbe Menge einer 10%ig. K 2Cr20 7-Lsg. 
ohne Zusatz yon Saure sowie in Ggw. von 3 u. 8-mol. H„S04 zugegeben u." bei 20, 60 
u. 100° 1 Stde. iang zur Einw. gebraeht. Die entstandene C02 u. der reduzierte K 2Cr20 7- 
Anteil wurden erm ittelt (Tabellen!). Es wurde gefunden, daB bei Raumtemp. ca. 1 g 
Gerbstoff zur Red. von 1 g K 2Cr20 7 notwendig ist. Bei 100° reduziert 1 g Gerbstoff 
das 2,65-faclie u. in Ggw. von 8-mol. Saure das 7,2-fache; in diesen Fiillen bildete 
sieh auch C 02. Bei Zusammenwirken von Saure u. erhóhter Temp. ist die Red. noch 
kraftiger. Alle Gerbstoffextrakte u. Phenole auBer C6H5OH bildeten m it K 2Cr„07 in 
neutraler Lsg. einen Nd. Die synthet. Gerbstoffe zeigten nur eine sehr geringe Red.- 
Wrkg. In  Lsgg. von 2 yegetabil. E strak ten  wurde bei Ausdehnung der Yors.-Zeit 
auf 1,5 u. 15 Tage ein dauerndes Fortschreiten der Red. beobachtet. (Cuir techn. 24. 
407—12. 15/11. 1931.) Se l ig s b e r g e r .

A. T. Hough, Die Fixierung von Gerbstoff im  Leder und ihr E influp auf die Ana- 
lysenwerle. (Halle aux Cuirs (Suppl. techn.) 1931. 333—37. 15. Nov. — C. 1931.
II . 2958.) ______________' G i e r t h .

Chemische Fabrik Pott &Co. (Erfinder: Rudolf Sajitz und Friedrich Pospiech),
Dresden, Konservieren ron Hduten und Fellen. Die rohen Haute werden mit capillarakt. 
Stoffen mit oder ohne Zusatz von Desinfektionsmitteln behandelt u. dann getrooknet. 
Verwendbar sind z. B. saurebest. Tiirkischrotóle, Naphthcnseifen, aromat. Sulfo- 
sauren m it oder ohne Seitenkctten von Alkylen, Arylen, Aralkylen, ferner Konden- 
sationsprodd. solcher Sulfosiiuren m it Olefinen, Naphtlien- u. Mineralólsulfosauren 
u. dgl. Z. B. werden 100 kg Rohhiiute ausgcwaschen u. mit 100 1 W. u. 3 kg Diiso- 
propylnaphthyltrimcthylammoniumhydroxyd 2—3 Stdn. behandelt. Dann werden 
die Hiiutc gctrocknet u. gelagert. (Aust. P. 28 892/30 vom 8/9. 1930, ausg. 1/10. 1931.
D. Prior. 9/9. 1929.) Se i z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M ., Vakuumgerbverfaliren. Bei 
dcm Verf. gemiiB dem E. P. 290 681; C. 1930. I. 3268 werden die Tempp. der Gerb- 
brtihen wahrend des Gcrbyorganges in der Weise geregelt, daB die Haute zuerst m it 
Gerbbriihen bei nioderer Temp., dann bei liohercr Temp., welche 40°, zweekmaBig 32°, 
nicht tibersteigt, in Beriilming kommen. (Aust. P. 27 688/1930 vom 8/7. 1930, ausg. 
30/7. 1931. D. Prior. 17/7. 1929.) Se i z .

Georg V. Wrange, Stockholm, Vakuumgerbverfahren. Man hangt die gerb- 
fertigen Haute zunachst in den Gerbbehalter ein, erwarmt auf 30—40° u. setzt die 
Haute unter Vakuum. Nun laBt man die Gerbbriihe, welche ebenfalls in einem anderen 
Behalter erwarmt u. der Einw. eines Vakuums ausgesetzt wurde, in den Gerbbehalter 
einlaufen, bewegt dio Brulio m it einer Zirkulationspumpe u. setzt den Gerbbehalter 
unter Yakuum. Diese Arbeitsweise wird in einem zu einer Batterie yereinigtem Be- 
haltcrsystem ausgefiihrt, wobei auf die Haute jeweils Gerbbriihen yerschiedener u. 
steigender Dichte in der oben angefiihrten Weise bis zur vollstandigen Durchgerbung 
zur Einw. gebraeht werden. (Aust. P. 993/31 vom 3/3. 1931, ausg. 22/10. 1931. 
Schwed. Prior. 4/3. 1930.) Se i z .

Georg V. Wrange, Stockholm, Vakuumgerbverfaliren. Die in den Gerbbehalter 
eingebraehten Haute werden zunachst angewarmt, dann einem Vakuum ausgesetzt, 
bevor die Gerbbriihe eingelassen wird. Nach dem Einlassen der Gerbbriihe in den 
Gerbbehalter wird ein Vakuum erzeugt, wobei die Gerbbriihe mittels einer Pumpe in 
Bewegung gehalten wird u. gleichzeitig die bei der Vakuumbehandlung gebildeten 
Diimpfe fliichtiger Sauren in einem Kondensator niedergeschlagen u. durch Rohr- 
leitungen der Gerbbriihe wieder zugefiihrt werden. (Aust. P. 1052/31 vom 6/3. 1931, 
ausg. 22/10. 1931. Schwed. Prior. 11/3. 1930.) Se i z .

Erie Beeley, Forest Gate, Essex, Pelzgerbung. Man behandelt die entfleischten 
Felle vor der Gerbung in einem Bad aus 450 1 W., 450 g NaOH, 300 g Seife mit einem 
Geh. an CHC13, bei 20° ca. 1 Stde. im WalkfaB. Dann -werden dieselben in der iiblichen 
bas. Cr-Alaunbriihe gegerbt u. bei einer Temp. von 100° ausgefiirbt. (E. P. 359 957 
Tom 28/7. 1930, ausg. 26/11. 1931.) S e iz .

Ritter Chemical Comp., New York, ubert. yon: Georg R. Pensel und Sven
H. Friestedt, New York, Zurichlung ron Leder. Formaldehyd- oder chromgares Leder 
insbesondere Schweden- oder Mocehaleder, werden m it Aklivin, dem Na-Salz des 
p-Toluolsulfonchlorylamids, behandelt. Z. B. behandelt man die Leder mit einer Lsg. 
von 5%  NH3 u. 10% Aktivin in W. ca. ł /2 Stde., wascht aus u. farbt in bekannter 
Weise, oder man yerwendet an Stelle von NH3 10% Trinatriumphospliat auf das
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trockene Ledergewiclit. Ferner kann man die Leder zunachst m it einer Lsg. von NH3 
oder Trinatriumphosphat in W. behandeln, dann wśischt man dieselbon 1/2 Stde. aus 
u. behandelt sio in einem frischen Bade aus: 10—15% Aktivin, 5%  HCOOH oder 
einer anderen organ. Saure, oder 2—3%  Mineralsaure, bereehnet auf das trockene 
Ledergewicht. (A. P. 1827163 vom 18/1. 1930, ausg. 13/10. 1931.) S et z .

Samuel E. Rodman, Woodford, Herstellung von Bekleidungsleder. Kaninchen- 
felle werden entfleischt, gepiekelt u. nachdem die Haare auf die gewunschto Lange 
abgeschoren sind, gegerbt. Hierauf wird die Fleischseite auf der Schmirgelwalze ab- 
gebimst. Dann werden die Felle gefarbt u. in bekannter Weise zugerichtct. Die her- 
gestellten Leder konnen zur Herst. von Handsehuhen u. Bekleidungsstiicken Verwendung 
finden. (E.P. 359 480 vom 23/6. 1930, ausg. 19/11. 1931.) S e i z .

Samuel S. Sadtler, Springficld Township, und Eugene F. Cayo, Philadelphia, 
Herstellung von Lackleder. Vor dem Aufbringen des Lackes werden dio Leder m it einer 
5%ig. alkoh. Schellacklsg., welche einen Zusatz von Fiillstoffen wie feinyerteilte Kreide, 
Ton, A1o03 usw. erha.lt, grundiert. ZweckmaBig yerwendet man eino Misehung aus: 
100 ccm alkoh. Schellacklsg., 1 g Bentonit u. 1 g Farbbase. Durch diese Vorbehandlung 
fallt die bei der Lacklederherst. iibliche Entfettung m it organ. Fettlosungsmm. fort. 
Ebenso ist die ubliehe Grundierung mit.einem Grund aus Leinollack m it einem Zusatz 
an RuB iiberflussig. Das so yorbehandelte Lackleder ist infolge seines erhóhten Fettgeh. 
elast. u. weniger briicbig. (A. P. 1829 302 vom 19/3. 1927, ausg. 27/10. 1931.) Se i z .

Leslie John Hillier, Australien, Oberfldclienverzierung von Leder. Die auf- 
zutragenden Muster u. Zeichnungen werden auf Verviolfaltigungspapier aufgezeichnet
u. dann mittels einer Druckmaschino auf das Leder aufgetragen. Nun werden die ein- 
zolnen Teilo des Musters m it Farbon ausgemalt. Zur Verhindcrung des Inoinander- 
fliefions der Farben yerschiedener Muster werden dio einzelnen benachbarten Muster 
m it Masken, welche m it einer Lsg. von Kautscliuk in Bzl. in der Warme aufgeklebt 
werden, abgedeekt. (Aust. P. 25 784/1930 vom 22/3. 1930, ausg. 26/3. 1931.) Se i z .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Walter Obst, Wasserbestdndige Caseinlcallleime. (Seifensieder-Ztg. 58. 769—70. 

12/11. 1931. Altona.) S c h o n f e l d .
F . E. Brill, Sperrholzfabrikalion — ein neues Anwendung sgebiet fiir Plienol- 

FonnaldehydnuLSsen ais Klebstoff. Es werden die Vorteile des Phenol-Formaldehyd- 
preBpulvers zur Leimung von Sperrholz, hauptsachlich bestehend in einer Verkiirzung 
der Dauer der Itlebung von 10—20 Stdn. auf ungefahr 3 Minuten, sowie in gróBerer 
W.-Festigkeit u. Biegsamkoit der erhaltencn Platten, vor den bisherigen tier. u. pflanz- 
lichen Leimen auseinandergesetzt. (Plastics mold Products 7. 689—90. Doz.
1931.) W . W o l f f .

I. Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Finkelstein,
Uerdingen und Jakob Willems, Krefeld), Verfahren zur Unterdriickung des Waclistums 
von Mikroorganisnien in  zersełzlichen Materialien, gek. durch den Zusatz von aromat. 
Verbb., die neben phcnol. OH-Gruppen noch an C-Atome gebundene CN-Gruppen 
enthalten, gegebenenfalls unter Mitanwendung von anderen Konservierungs- oder 
Desinfeklionsmitteln. — Z. B. wird Knochenleim m it 0,05% p-Cyanphenol yersetzt. 
Auch nach monatelangem Stehen tr i t t  kein Pilzbefall ein. Photograph. Gelatine m it 
einem Zusatz von 0,1% o-Cyanplienól bleibt frei von Mikroorganismen. Salze, Ester, 
Ather sowie Halogenverbb. der Cyanphenole oder -naphthole haben ahnliche Wirksamkeit. 
Die Prodd. konnen ais solcho oder in Form von Lsgg. oder Suspensionen, gegeben- 
falls unter Zusatz von Halogenphenolen oder Oxybenzoesaureestern, yerwendet werden. 
(D. R. P. 538319 KI. 30 i vom 18/10. 1929, ausg. 12/11. 1931.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Eisele, 
Ludwigshafen a. Rh., und Johannes stóhrel, Mannhoim-Ńeuostheim), Verfahren zur 
Herstellung ais Kleb-, Anstrieh- oder Bindeniittel geeigneler Ole, dad. gek., daB man 
Butadien oder seine M ethylderiw., zweckmaBig unter Anwendung von erhóhtem Druck
u. bzw. oder Katalysatoron, auf 150—220° erhitzt u. die entstandenen óligen Prodd. 
von etwa entstandenen nichtóligen Anteilen abtrennt. — Z. B. erhitzt man Butadien 
auf 200°. Nach 14-std. Erhitzen filtriert man das erhaltene Ol, dest. bis 140° ab u. be
handelt das zahfl. Prod. m it Kobie, oder man erhitzt 200 Teile Dimelhylbutadien m it 
100 Teilen Toluol, 50 Teilen Bzn., 25 Teilen Xylol u. 25 Teilen Butanol 3 Stdn. auf 200°.
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Ais Katalysatoren sind AlCl^, Anilin  u. Polymerisationsprodd. der Diolefine, Bzl. oder 
Cyclóheian genannt. (D. R . P . 539 589 KI. 22i vom 2/8. 1928, ausg. 28/11.
1931.) " T h i e l .

T eikichi Satow , Tokio, Japan, Klcbsloff und, Farbenbindemittel aus Soyabohnen- 
mehl, gek. durch den Zusatz eines eiweiCverdauenden Enzyms. — Z. B. stellt man einen 
wasserfesten Leim her aus 100 Teilen entóltem Soyabohnenmehl, 3—8 Teilen Enzym, 
z. B. Papayamilch, Pepsin oder Trypsin, 10 Teilen NaF, 20—25 Teilen Ca(OH)2, 50 bis 
70 Teilen eines Fullstoffs, z. B. CaC03 oder B aS04, 10 Teilen einer wasserfestmachenden 
Substanz, wie K jC t04 oder PbCr04 u. W. Der Zusatz des Enzyms verbessert die Kleb- 
eigg. des Leims. (A. P . 1 8 2 4 4 4 8  vom 23/1. 1926, ausg. 22/9. 1931.) T h i e l .

"  Casein Mfg. Co. of A m erica, In c ., New York, ubert. von: Law rence B radshaw , 
Bainbridge, V. St. A .,;Klebmittel, bestehend aus der eiweiBreichen Substanz der ErdnuB, 
einem alkal. reagierenden Salz u. W. — Z. B. verwendet man ein Gemisch von 67 Teilen 
Erdnufimehl, 1S Teilen CafOH),, 7 Teilen N a.C 03, 4 Teilen Na^PO., u. 4 Teilen N aF 
oder von 81 Teilen ErdnuBpreBkuchen, 7 Teilen NaF u. 12 Teilen Na»C03 oder von 
87 Teilen ErdnuBcotyledonenmehl, 8 Teilen Na3P 0 4 u. 5 Teilen Na»B4Ó7. Die Kleb- 
stoffe sind z. B. zum Verleimen von Holz, tlberziehen von Papier u. Gewebe u. ais 
Bindemittcl fiir Sagemehl, Kork usw. geeign,et. (A. P . 1820  432 vom 19/6. 1926, 
ausg. 25/8. 1931.) ~ - T h i e l .

K odak (A ustralasia) P ro p rie ta ry  L td ., Yictoria, Austrahen, iibert. von: E as t
m an  K odak  Co. und E ugene Mc K enzie Dow, New York, Klebesireifm aus Papier, 
Leinwand o. dgl. Das Papier ist auf der einen Seite m it einem Klebstoff, auf der andem 
Seite m it einem Tjberzug eines Acetyleelluloseesters m it weniger ais 6 C-Atomen in 
der Aeetvlgruppe. z. B. Celluloseacetat, versehen. (Aust. P . 1195/1931 vom 16/3.
1931, ausg. 9/7. 1931. A. Prior. 29/8. 1930.) G r o t ę .

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
W illy  H acker, Waschezeichentinte. Yorschriften fiir die Herst. von Wasche- 

zeichentinten u . Pas ten. (Seifen-Fachblatt 3 . 2S6—87. 15/12. 1931.) ScHONFELD.
F . Cote, FkcJcenreinigung. — Feltflecke. Angabe von Verff. zur Entfemung von 

Fettflecken aus Geweben. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanehiment, Appret 9. 
1169. Nov. 1931.) F r i e d e m a n n .

P an i S. B ra llie r, Chemische und physikalische Eigenschaften ion TelracMor- 
Icohlensioff und seine Yorziigc ais Reinigungsfliissigk-eit des Handels. (Amer. Dyestuff 
Reporter 20- 595—98. 607. 14/9. 1931.) F r ie d e m a n n .

H erm an  H eckel, Cineinnati, Ohio, Herstellung von Tinlen, Druckfarben, Tuschen 
«. dgl. unter Yerwendung der beim Raffinieren von Mineralólen m it H ,S 04 anfallenden 
Mineralólsulfonsduren ais Lósungs- resp. Dispersionsvermittler. Dazu mehrere Bei- 
spiele. Neben dem Farbstoff werden evtl. noch Gummistoffe, Harze, Kolophonium, 
in N aphtha gel., zugesetzt. (E. P . 360 075 vom 8/8. 1930, ausg. 26/11. 1931. E . P . 
360 948 vom S/S. 1930, ausg. 10/12. 1931.) H . F. Mu l l e r .

D u P o n t F ilm  Mfg. Co., Wihnington, Delaware, iibert.. von: Edm und B. Middle- 
ton , New Brunswick, N. J ., Tinie oder Tusche fu r  photographische Filme oder andere 
Celluloseesterflachen, bestehend aus einem Farbstoff, Athylenglykolmonoalkylather 
oder Diacetonalkohoi u. Cellulosenitrat, Schellack oder Sandarae ais Yerdiekungsmittel. 
In  der Patentsehrift sind mehrere Beispiele angegeben. (A. P . 1 8 3 3  086 vom 24/4.
1928, ausg. 24/11. 1931.) ~ “ M . F. Mu l l e r .

M aurice Coupez, Frankreich, Chemisches VervielfaUigungsverfahren von Schablonen. 
Eine Zinnfolie wird m it F e tt auf eine Glasplatte geheftet. Auf die freie Seite der Zinn- 
fohe kommt eine dunne Schutzlackschicht. Diese wird leicht m it F e tt eingerieben
u. dann die aus Zinnfolie ausgeschnittene Mutterschablone aufgeheftet. AnschheBend 
wird die Lackschicht an  den nicht von der Mutterschablone bedeckten Stellen m it 
Terpentin gel., die Mutterschablone abgenommen u. die Glasplatte in ein Atzbad 
aus 75%  H N 03 n. 25% HCl gelegt. Nach der Atzung bleibt das durch den Schutz- 
lack geschiitzte Duplikat der Schablone auf der Glasplatte ubrig u. wird sinngemaB 
abgezogen u. gereinigt. (F. P . 708467 vom 26/8. 1930, ausg. 24/7. 1931.) B r a t jn s .

priiaed in G-ra*oT SchluB der Redaktion: den 5. Februar 1932.


