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A. Allgemeine und pliysikaliscłio Chemie.
Otto Hałm, U ber Blei und Helium in  ozeanisclien Alkalilialogeniden. Bei Ab- 

scheidung kleiner Substanzmengen wurde in vielen Fiillen mischkrystallartiger Einbau 
beobachtet, ivo er naeh den Gesetzen der n. Isomorphie nicht zu erwarten war. Zu 
diesen Fallen geliórt die Einlagerung von Pb in die Gitter von NaCl u. KC1. Es wird 
geschlossen, daB die in Deutschland in groCen Mengen yorkommenden Salze wio 
Steinsalz u. Sylvin Pb-lialtig sind, weil sio aus einem U-, Ra- u. dam it aucli UPb- 
haltigen Meere durcli Eindunsten entstanden sind. In  diesen Salzen ist sogar ein He- 
Geli. festgestellt worden. Die Unterss. des Vf. tiber den Einbau von Pb in NaCl u. 
Sylvin geben fur den He-Geh. dio Erklarung, daC im Ra-haltigen Meerwasser neben Pb 
das Pb-Isotop RaD enthalten ist. RaD wird m it dem Salz abgeschieden u. bildet 
das a-strahlende Po. Kleine Mengen von He miissen in den genannten Salzen vor- 
handen sein. Die Verss. des Vf. werden in der Richtung fortgesetzt, daB 1. die Art 
des Pb-Einbaues in die NaCl- u. KCl-Gitter nach radioakt. Methoden gepriift wird im 
Hinbliek auf Fragen der P oH L sch en  Alkalihalogenidphosphore, daB 2. der Pb-Geh. 
der versehiedenen Salzvorkk. systemat. gepriift wird u. 3. daB etwas gróBere Mengen 
von Pb aus derartigen Śalzvorkk. zwecks spaterer At.-Gew.-Best. hergestellt werden. 
(Naturwiss. 20. 86—87. 29/1. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Che
mie.) G. S c h m id t .

Otto Erbacher und Boris Nikitin, Bestimmung der L6sliclike.it von Radiumsulfat 
in  Wasser bei 20°. Die Loslichkeit von Ra-Sulfat wurde unter Berueksiehtigung ver- 
sehiedener Pehlerąuellen, ausgehend vom Chlorid, durch Fallung m it verd. H 2S 0 4 
zu 1,40- lO ^ g  in 100 ecm W. bei 20° m it einer Genauigkeit von 5%  bestimmt. Die 
viel niedrigeren Angaben von L in d  (Journ. Amer. chem. Soc. 4 0  [1918]. 465) ruhren 
ber von der Vernachlassigung der sebr betriichtlichen Adsorption des R aS 0 4 am Filter- 
material. Die Tatsaehe, daB die in Lsg. befindliełie Menge des R a nach Verlauf einer 
gewissen Zeit (64 Tage) groBer wird, deutet auf die Bldg. eines leichter 1. Salzes infolge 
der Selbstzers. des Sulfats unter der Wrkg. der eigenen Strahlung. Die Befunde sprechen 
dafiir, daB die Selbstzers. hauptsachlieh an der Oberflachę stattfindet u. m it dem 
umgebendcn Medium in Beziehung steht. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 1 5 8 . 216—30. 
Jan . 1932. Berlin-Dahlem,Chem.-radioakt. Abt. d. KaiserW ilhelm-Inst. f. Chemie.) G u r.

Boris Nikitin und Otto Erbacher, E in  Beitrag zur Giilligkeił des Massenwirkungs- 
gesetzes. I . Die Loslichkeit von Radiumsulfat in  Schwefelsaure- und Nalriumsulfat- 
losungen. (Vgl. vorst. Ref.) Der EinfluB von uberschiissigen SO.,-Ionen auf die Loslich- 
lteit von R aS 0 4 in HoSOj-Lsgg. (0,0001— 1-n.) u. in N a2S 0 4-Lsgg. (0,01—0,1-n.) wird 
untersucht. Die fur die einzelnen Bestst. errechneten A ktm tatsprodd . ergeben Werte 
der gleichen GróBenordnung, so daB das Massenwirkungsgesetz unter Berueksiehtigung 
der Aktivitatskoeff. aueh bei Verwendung von auBerst geringen Konzz. einer Ionenart 
die Lóslichkeitsbeeinflussung in erster Annaherung wiedergibt. Die Loslichkeitsbestst. 
in H 2S04 u . Na2S 0 4 ergeben wenig voneinander abweiehende Werte, es findet also 
in dem untersuchten Konz.-Gebiet keine merkliehe lósende Wrkg. der vorhandenen 
H -Ionen s ta tt. Bei hoheren H aS 04-Konzz. ist jedoch ein EinfluB der H-Ionen zu er
warten. Die ausgefiihrten Bestst. sind quantitativ  nicht gesichert. Sie stellen evtl. 
infolge einer stattfindenden u. nicht beriieksichtigten Adsorjption nur Mindestwerte 
dar u. sollen daher nachgepriift werden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 1 5 8 . 231—36. 
Jan . 1932.) G u r i a n .

Leopold Scheflan und C- R. Mc Crosky, Eine Phasenuntersuchung des Systems 
Ammoniak-Schwefelwasserstoff. Es werden Dampfdrucke u. FF. von NH 3-H2S-Ge- 
mischen untersucht, um Anhaltspunkte iiber dio in dem System bestehenden Verbb. zu 
bekommen. Die verwendeten Apparaturen werden ausfiihrlich beschrieben. Das 
Druck-Konz.-Diagramm des Systems bei 0° zeigt bei 837 mm eine Horizontale, welche
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dcm Gleichgewicht zwischen festem NH 4HS, dessen Lsg. in NH 3 u. N H 3-Dampf 
entspricht, wahrend eine zweite Horizontale bei 80 mm der Dissoziation des NH4IIS 
entspricht. Vff. messen ferner dio p -T -Kuryc des gcnannten Dreiphasensystems 
zwischen — 21 u. +  10°. Die F.-Kurven lassen auf die Verb. (NH4)2S u. NH 41IS u. 
einen cutekt. Punkt bei 95% NHa u. 5%  H„S schlieBen. Der F . von N H sHS isfc 118°. 
(NH4)2S ist wahrscheinlich nur unterhalb — 18° existcnzfiih.ig. (Journ. Amer. chem. 
Soe. 54 . 193—202. Jan. 1932. Syracuse, New York, Syr. Univ.) J u z a .

Ernst Janecke und Erich Rahlfs, tiber das System Wasser-Kohlensaure-Am- 
rnoniak. (SchluB.) (Vgl. C. 1 9 3 0 . II . 2605.) Im  System Biuret-NHS ist sowohl aus 
dem Lóslichkeitsbild wie aus den Dampfdruckmessungen das Auftreten einer Verb. 
der Zus. NH(CONII2)2-2 NH 3 zu erkennen, die gcrade noch einen kongruenten F. von 
119° liat. Oberlialb 119° ist Biuret Bodcnkórper. Das System Biuret-NHJiCOs hat 
ein Eutectikum bei 107° bei cinem Geh. von 7%  Biuret. Das ternare System Biureł- 
Ilarnstoff-NHiHC03 enthiilt 3 binare Eutectika u. ein ternares bei etwa 70° u. 8%  
Biuret, 54%  Harnstoff u. 38%  NH,,HC03. Im  System Biuret-Harnstoff-Dicyandiamid 
t r i t t  bei allen Gemischen aus Biuret u. Dicyandiamid u. bei allen ternaren Gemischen 
vor Erreichen des F. Zers. ein. Die graph. Darst. der beiden binaren Systeme u. der 
friiher beschriebenen zeigt, daB das Ausseheidungsgebiet von (NH.,)„Ć03 bei Lsgg. 
m it hohem N H 3-Geh. liegt u. unterhalb 46° von dem Ausscheidungsfeld des ŃH4C 02N H 2 
begrenzt wird. Metastabile Lsgg. m it NH,CO„NH2 ais Bodenkorper konnen aber in 
dem Gebiet des (NH4)2C 03 hergestellt werden u. zwar m it W. oder verd. NH4O H ; 
dm-ch Sohutteln von ŃI^COgNII;, m it W. oberhalb etwa 10° laCt sick das Sesqui- 
earbonat herstellen. (Ztsehr, Elektroehem. 38 . 9—12. Jan . 1932. Oppau, Forsęliungs- 
lab. d. I. G. Farbenind. A.-G.) R. K. M u l l e r .

Mion, Beitrag zur Kenntnis des Syslems Wasser-Atkylalkohol-Essigsaure-Athyl- 
acetat. Vf. bestimmt mittels des Trubungspunktes die Slischbarkeitsgrenzen in den 
ternaren Systemen W .-A.-Athylacetat u. W.-Essigsaure-Athylacetat u. im ąuaternaren 
System dieser Stoffe. Die Ergebnisse sind tabellar. dargestellt. (Compt. rend. Aead. 
Sciences 1 9 3 . 1330—33. 21/12. 1931.) R. K. M u l l e r .

F r. H ein  und H . P au ling , Konduktometrische Titration einer Telra(l)-Aviyl- 
Ammoniumjodidlomng in Zinkdiiiłliyl mit Nalriumdthyl-Zinkdiathyl. Die R k.: 

(C6Hn )4N J  +  NaC2H 5 =  (C5H 1 1)4NC2H5 +  N aJ , 
wobei beide Komponenten in Zn(C2H 5)2 gel. angewandt werden, laBt sich konduktometr. 
verfolgen. Vff. besekreiben eingehend die fiir die Herst. u. fur die T itration aus- 
gearbeiteten App. Die Titration ergibt, dafi aquivalente Mengen in Rk. treten. (Ztsehr. 
Elektroehem. 38. 25—27. Jan . 1932. Leipzig, Univ., Chem. Inst.) R . K. M u l l e r .

M. Neumann und A. Serbinow, Grenzen von Gasexplosionm. Die Entzundung 
von stochiometr. Gemischen von CH4 u. 0 2 wurde bei Tempp. zwischen 600 u. 800° 
u. Drucken von 0—45 cm untersucht. Das aufgenommene Diagramm zeigt, daB jeder 
Temp. zwischen 650 u. 700° drei Grenzdrucke (in bezug auf die Entzundung) bei- 
zuordnen sind. Die Kurve zerfallt in drei Teile, wobei den Drucken bis zu 6 cm 2 bis 
20 Min. Auslosezeit entspricht, bei den Drucken 5— 19 cm 12 Min. bis 20 Sek. Auslose- 
zeit beobachtet werden, wahrend bei den kóheren Drucken die Auslosezeit 6 Sek. betrug. 
F iir das Explosionsgebiet gilt die Gleichung z -p n-e '>'/2’ =  const, wo p  der Gasdruclc, 
T  die absol. Temp., r  die Auslosezeit, n  ~  i ,8 u. y  — 42,0 ist. (Naturę 128. 1040—41. 
19/12. 1931. Leningrad, Inst. f. physikal. Chem.) Gu r i a n .

Peter Vass, Uber den Einflufi von Nichteleklrolylen auf die Geschwindigkeit der 
Reaklionen der Ferri- und Jodionen. Es wird gezeigt, daB die wss. Lsgg. der Nickt- 
elektrolyten (A., Metkyl- u. Propylalkohole, Glycerin, Aceton, Rohrzucker, Harnstoff) 
den Mechanismus der Rk. nicht andern. Bei Harnstofflsg. wurde Komplexbldg. 
beobachtet. Die Wrkg. der Nicktelektrolyte auf die Geschwindigkeitsanderung steht 
m it der DE. des Lósungsm. im Zusammenhange. Die Mediumwrkg. folgt der Regel 
von G r u b e -S c h m id . (Magyar Chem. Folyóirat 37. 217—29. Nov./Dez. 1931. Szeged, 
Ungarn, Univ.) ‘ SAILER. '

J. Mason, Thermische Clilorierung von Methan. Aus einem Yergleich der Chlo- 
ricrungsverss. an CH3C1 von P e a s e  u . W a l t z  (C. 1931- II. 3299) u. an CH4 von 
ilASON u. W h e e l e r  (C. 1 9 3 1 . I I . 3427) ergibt sich keine K larheit bzgl. der Geschwin
digkeit der Substitution der verschiedenen H-Atome, die naeh der kinet. Theorie der 
Zahl der vorhandenen H-Atome proportional sein muBte. Eine Ausnahmestellimg 
des CH3C1 konnte m it der aus Messungen des Ramaneffektes von H a r k in s  u. B o w e r s  
(C. 1 9 3 1 . II. 2423) bereckneten Konstanz der Freąuenz der C-Br-Bindung auBer bei
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CH3Br in Zusammenhang stehen. (Naturo 1 2 9 . 97—98. 16/1. 1932. Edgbaston, 
Birmingham, Univ.) R. K. Mu l l e r .

Herbert S. Harned und Nicholas N. T. Samaras,..Der Einflufi der Anderung 
des Mediums auf die Geschwindigkeit der Hydrolyse von Athylorthoformiat. Vff. unter- 
suchen dio katalyfc. Bcoinflussung der Katalyse von Athylorthoformiat:

HC(OC2H 5)3 +  H20  — HCOOC, H5 +  2C2H 5OH 
durch Essigsaure-Natriumacetatpuffer. Ais Ldsungsmm. werden W. u. Gemische von W. 
mit Athyl-, n-Propyl, i-Propyl- u. n-Butylalkohol, Aceton, Glycerin u. Glykol ver- 
wendet. Dio Rk. ist fur die vorliegende Unters. sehr geeignet, weil das Orthoformiat 
schon bei sehr geringer [H+j u. andererseits das gobildete Athylformiat erst boi yiel 
holierer [H+] hydrolysiert wird. Dio Rk. ist m it einor starken Vol.-Vefmehrung yer- 
bunden u. wird dilatometr. verfolgfc. Es werden die Gesehwindigkeitskonstanten u. 
katalyt. Koeff. fur 20 u. 25° bestimmt u. in guter Ubereinstimmung m it B r o n s t e d  u . 
J o n e s  (C. 1 9 2 9 . I. 1535) gefimden. Durch den Zusatz der obon genannten organ. 
Eli. zu der wss. Lsg. wird dio Geschwindigkeitskonstante proportional der zugesetzten 
Menge erniedrigt; bei versehiedener [H+] erhalfc man dio gleiche prozenfcuale Er- 
nicdrigung. Die Erniedrigung der Geschwindigkeitskonstante ist in der folgenden 
Weise von der Erniedrigung der DE. abhangig: hi k0 — ln k =  0,07 {I)l — D ); k0 u. Dt 
sind Gesckwmdigkeitskonstante u. DE. fiir dio Lsg. ohno, k u. D  fur dio Lsg. m it 
Zusatz von organ. Eli. Nur* die glykolhaltigeń Lsgg. maehen eino Ausnahme. Bei 
diesen entsprieht einem Anwachsen der DE. ein Anwaelisen von ln k, tiberdies andert 
sieli in diesem Eall die Gesehwindigkeitskonstante nieht proportional der Glykolkonz., 
dagegen ist auch liier (ln ¥ 0— ln ~k)/(D1 — D) prakt. konstant. (Journ. Amer. ehem. 
Soe. 54. 1—8. Jan . 1932. New Haven, Connecticut, Yale Univ.) J u z a .

E. Herlinger, Ober die mesomorphen Aggregatzustande. Die wichtigsten geometr. 
u. physikal. Eigg. der mesomorphen Aggregatzustande werden beschrieben. Sie sind 
vom theoret. S tandpunkt von gi-oBem Interesse, weil ihre Charakteristika durch zwei 
Gruppen von Erscheinungen in der gleichen Weise bestimmt sein kónnen. Der gesetz- 
miiBige Aufbau des einzelnen Bausteines vermag zu Anisotropieeffekten zu fii lir en, die 
ubereinstimmen m it denjenigen, die sieli ergeben bei einer gesetzmaCigen Anordnung 
der versehiedenen Bauelemente in der Phase. S truktur des einzelnen Bauelements u. 
Textur der gesamten Phase sind boi diesen Mesophasen gleichen Gesetzen unterworfen. 
Mesophasen sind haufiger ais bisher angenommen werden konnte. Die fl. u. flicBenden 
Rrystalle komplizierter organ. Substanzen umfassen nur einen Teil dieses Gebietes. 
Viele hochpolymerisierte Verbb., wie Cellulosen, K autschuk u. Polyosen neigen zu diesen 
Aggregatzustanden. Viele Adsorbate sind Mesophasen. (Ztschr. physikal. chem. U nteiT . 
45- 5—25._ Jan./Eebr. 1932. Berlin, Techn. Hoehseh.) T r o i ie l .

G-. Priedel und E. Friedel, Die physikalischen Eigenschaften der mesomorphen 
Slasen im  allgemeine7i und ihre Bedeulung fiir  das Klassifikalionsprinzip. Vff. geben 
eine Ubersicht iiber diejenigen physikal. Eigg. der mesomorphen Eormen der Materie 
welehe zm ngend dazu fuhren, die smekt. Form u. die nemat. ais zwei untereinander 
wesentlieh yerschiedene Zustande u. ais wesentlich verschieden vom krystallinen u. 
amorphen Zustand zu betrachten. Von fundamentaler Bedeutung ist der diskonti- 
nuierliche Charakter der t)bergange dieser Eormen u. seine direkte Beziehung zu 
Strukturanderungen. Die liaufig falschen tjberlegungen, welehe mail hieriiber angestellt 
hat, beruhen darauf, daB man die D iskontinuitat ais eng verbunden ansah m it der 
Anderung der Bewegliclikeit, der Verfliissigung. In  Wirkliclikeit herrscht D iskontinuitat 
bei der A m o r p h i s i e r u n g ,  jodoch nieht bei der Verflussigung. Diese beiden 
Vorgange verlaufen meist gleiehzeitig, doch sind 2 Ealle bekannt (Quarz, Ee), wo m it 
steigender Temp. erst Amorphisierung erfolgt u. dann Verfliissigung. Der Ubergang 
amorph — y  fl. ist kontinuierlich. Diskontinuierlich erfolgen die "Ubergange zwischen 
krystallisiert, smekt., nemat., amoi^ph. Die Tendenz, diese Diskontinuitaten nieht 
anzuerkenrien, geht von strittigen theoret. Reehnungen oder vagen Analogien aus u. 
is t durch die Erfahrungstatsachen widerlegt.

Zur Kennzeichnung der yerschiedenen, durch diskontinuierlichc Obergange ge- 
trennten Strukturtypen der Materie wird ein neues Substantiv yorgeschlagen: die 
„Słase“. Eine Stase braueht nieht notwendig chem. rein zu sein (amorphe Mischungen, 
Lsgg., Mischkrystalle, Mischungen mesomorpber Substanzen). Andererseits kann die 
Yereinigung versehiedener Stoffe in yerschiedenen Stasen eine einheitliohe Phase 
bilden (kolloide Lsgg.). — Das W ort „ S t r u k t u  r “ wird nur fiir M olekularstruktur
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gebraucht, Die yerschiedenen Aiiordnungen, welche ein homogenes Element annehmen 
kann, dessen S truktur konstant ist, werden Texluren genannt. Plotzlieh eintretende 
Texturanderungen kónnen immer von Stasenilnderungen unterschieden werden: bei 
letzteren andem  sich a 11 e Eigg. plotzlich. — Die direkte Unters. im Polarisationa- 
mikroskop gibt die genauesten u. yollstandigsten Aufschlusso iiber die mesomorphen 
Stasen. Alle anderen Unterss. iiber pliysikal. Eigg. sind m it der obigen, auf die mkr. 
Unters. gegriindeton Klassifikation im Einklang.

Es werden ausfuhrlioh behandelt (vgl. liieriiber das Original): A. Bcobachtung der 
Testuren im Polarisationsmikroskop; B. Orientierung auf K rystallen; C. Andere 
physikal. Eigg. (Róntgenstrahlbeugung, Orientierung im clektr. u. magnet. Feld, Be- 
weglichkeit). — Ubersicht der 4 dureli diskontinuierliohe Ubergange getrennten Stasen: 

Amorpho Staso
Nematisohe Stase

oA
O ©
a § Nemat. im  eigentlichen Sinnc Cholesterinartig

linka reohts
Smektisclio Stase 
K ryatalline Stase (eine oder melirere)

(Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristalleliem. 79. 1—60. 1931. 
StraCburg.) SKALIKS.

G. Foex, Uber den Mechanismus des Ubergangs der nematischen Stase in  die isotrope
Slase. Z u  der sehr Maren Unterscheidung dieser beiden Stasen durch O. und E. Friedel. 
(Vgl. vorsteh. Referat.) Vf. weist auf die Analogie nemat. Kórper m it ferromagnet. 
Substanzen hin. Man kónnte yermuten, daB die Temp. des Ubergangs in die amorphe 
Stase ein Analogon zum CURIE-Punkt bedeute, daB bei beiden Tempp. lediglich eine 
Zerstorung der Orientierung stattfande. Das ist nicht der Fali, denn magnet. ver- 
schiedene Zustande sind nicht yersehiedene Stasen. Es iat walirscheinlicb, daB die 
nemat. Stase von der isotropen sich nicht allein durch die Orientierung der Moll. unter- 
scheidet, sondern ferner durch eine S truktur- oder Texturdifferenz, welche bei der 
Temp. rJL\ yerschwindet. Das Aufhoren der Orientierung wurde, falls diese allein vor- 
handen ware, bei einer hóheren Temp. 0  erfolgen. (Ztschr.Kristallogr., Kristallgeometr. 
Kristallphysik, Kristallchcm. 79. 289—91. 1931. StraBburg.) S k a l ik s .

C. W. Oseen, Bemerkungen zu G. und E. Friedel: Die physiJcalischen Eigenscliafien 
der mesomorphen Stasen. (Vgl. vorsteh. Referate.) 1. Vf. versteht den FR iE D E Lschen 
Begriff der „ Struktur“ ais statist. Verteilung der Moll. eines Vol.-Elementes auf die 
yerschiedenen Orientierungen im Raume. Dann muB man aber den verschiedenen 
Vol.-Elementen einer smekt. oder nemat. Substanz yersehiedene Strukturen beilegen. — 
2. Nach F r i e d e l  findet man bei mkr. Beobachtung stets eine absol. scharfe Grenze 
zwisehen der krystallinen u. der amorphen Stase. Es ist durchaus moglich, daB mit 
anderen Instrum enten ein stetiger X) ber gang gefunden wird (K a t z ). —- 3. Nach F k i e d e l  
existieren nur 2 mesomorphe Stasen. Y o r l a n d e r  hob heryor, daB es anisotrope F il. 
gibt, welche weder die kon. Storungen der smekt. Substanzen, noch die Kern- u. 
Konyergenzpunkte der nemat. Substanzen zeigen. Theoret. (Energiedichte) ist es 
moglich, daB andere Stasen existieren. — 4. Es gibt einen Grenzfall der Fokalkegel- 
schnitte, in welchem die Mol.-Achsen die Normalen eines Systems yon konzentr. Kugeln 
sind. Der Fali scheint yorzukommen. Viele, den smekt. chem. nahe yerwandte Sub- 
stanzen erstarren ais Spharolcrystalle. Die mtiBten zur smekt. Stase gerechnet werden. — 
5. Alle von G. u. E . F r i e d e l  erwahnten Tatsachen werden durch die Theorie der 
Kern- u. Konyergenzpunkte des Vf. (zusammen m it einer unveróffentlichten Unters.) 
erklart. — Deutung der Reflexionsverhaltnisse in einer cholesterin-nemat. Substanz u. 
der GRANDJEANschen Ebenen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., K ris ta llp h y sik , 
Kristallchem. 79. 291—93. 1931. Uppsala.) S k a l ik s .

H. Zocher, Diskussionsbemerkungen zu G. und E. Friedel. (Vgl. yorsteh. Referate.)
1. Eine kolloide Lsg. diirfte sich nicht allgemein ais eine einzige Phase betrachten 
lassen. — Jede Phaso ist in allen Fallen durch die Ordnung der Moll. charakterisiert; 
Vf. scheint die Bezeichnung Stase dasselbe zu bedeuten, was bisher m it Phaso be- 
zeichnet wurde. — 2. Eine reine Substanz kann sehr wohl kolloid sein (W.-Trópfchen 
im eigenen Dampf). — 3. Bemerkungen zur Homóotropie. (Ztschr. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79. 296— 97. 1931. Berlin-Dahlem.) Sk a .

Gr. Friedel und E. Friedel, Bemerkungen an H. Zocher. (Vgl. yorat. Ref.) Zu 1.: Die
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Ausdriicke „Phase11 u. „Stase“ beziehen sich meist auf dieselbe Saclie, dooh ist das nicht 
immer der Tali. Z. B. sind FI. u. ihr Dampf verschiedene Phasen, doch dio glciche 
Stase. Verscliicdcne Gesichtspunkte; Pliase: Gleichgewichte; Stase: molekularo Struk- 
turen. —- Der Einwand 2 wird anerkannt. — 3. Die Resultate von Z o c h e r  konnten 
Vff. nicht reproduzieren. Weitere Diskussionen zur Homootropio. (Ztschr. Kristllogr., 
Kristallgeometr., KristaUphysik, Kristallchem. 79. 297-—99. 1931.) S k a l ik s .

P. P. Ewald, Bemerkungen zu den Begriffen „Stase“, „Texlur“ und „Phase". 
(Vgl. yorst. Ileff.) Begriffiicli miissen zwei Stasen unterschieden werden: „geomotr. 
Stase11 (Kennzeichnung duroh Anordnung der Moll.) u. „thermodynam. Stase" (Kenn
zeichnung durcli Existenzgebiet). Ob dio Erfahrung dazu fiihrt, die beiden Begriffe 
gleichzusetzcn, muB durch Rontgenunters. entsohieden werden. F ur beide Begriffe 
besteht Schwierigkeit der Abgrenzung naoh der Seite der Textur liin. Diese Schwierig- 
keit hiingt ani Begriff „homogen11, der eingehender Diskussion unterworfen wird. — 
Der Bemerkung von ZOCHER (vgl. zweitvorst. Ref.), daC ,,Phasc“ u. „Stase" ident. 
sei, stimmfc Vf. nicht zu. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., KristaUphysik, K ristall
chem. 79. 299—307. 1931. S tuttgart.) S k a l ik s .

G.Friedel, Auszug ans einem B rief an Ewald. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. lehnt geometr. 
Betrachtungen fur die Definition der Staso ab. Die Stase ist nach wie vor definiert 
durch die diskontinuierlichen Umwandlungen, weleho sie von anderen Stasen derselben 
Substanz trennen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., KristaUphysik, Kristallchem. 
79. 307. 1931.) ” S k a l ik s .

D. Vorlander, Chemie der hrystallinen Flussigkeiten. Vf. h a t wahrend der vcr- 
gangenen 25 Jahre eine Leliro von der ,,Chem. Krystallographie der Flussigkeiten11 
auf experimentellem Wege zu begrunden versuelit u. bringt im vorliegenden Aufsatz 
einen Quersehnitt durch dieses Arbeitsgebiet. Histor. Erorterungen muBten fort- 
fallen, doch sind die jiingsten, z. T. noch unveróffentlichten Arbeiten des Yfs. beriick- 
sichtigfc. — Krystalline FU. konnen nur auftreten, wenn die Moll. langlich oder stabchen- 
fórmig sind, bzw. wenn sie wenigstens einen sta rk  1 i n  e a  r  entwickelten Mol.-Teil 
enthalten. Es gibt somit nur geometr. u. opt. anisotrope krystalline Fil. Anorgan. 
Stoffe haben mehr oder weniger Kugelgestalt, sind daher selten krystallin-fl. Durch 
e n o r g e t .  E i n f l l .  sind die Moll. zu Bundeln von bestimmter Ordnung vereinigt, 
welche einen Vergleicli m it der Ordnung der Moll. in  festen Krystallen weitgehend 
zulaI3t. Sichere Bowcise dafiir, ob p o l a r e  Gegensatze innerhalb des Mol. von Be- 
deutung sind, fehlen bisher. — Amorphie u ■ Kryslallinilat. Amorphe u. auch krystalline 
Harze u. Laeke bilden sich auf Grund der niederen molekularen Ordnung u. der daraus 
folgenden Beharrung der Substanzen im  amorphen bzw. im krystallin-fl. Zustand 
wahrend der Unterkulilung. Die groCere oder geringere Moglichkeit zur Unterkuhlung 
einer amorphen oder krystallinen FI. ist demnach abbangig von der starker oder 
schwacher wirksamen Dissymetrie des Mol. So entstehen einheitliche amorphe u. 
auch krystalline Harze u. Lacke m it Vorliebe bei Verzweigung u. winkeliger Gestalt 
der C-Ketten, bei ungerader Zahl der Kettenglieder u. bei m- u. o-Substitution. — 
Vf. untcrscheidet verschiedene Grade der Kryslallinilat nach der Starkę der Neigung 
zur krystallinen Ordnung. Monotrope Formen sind schwacher krystallin-fl. ais enantio- 
trope. Suprakrystallinilat ist dann vorhanden, wenn der Zusammenhalt der Elementar- 
teile im K rystall starker ist ais der der Atome im Mol. (Zers. des Mol. bei Ttm p.- 
Erhohung bevor die krystalline Ordnung zerstórt wird). •—• B etrachtet m an die Krystalli- 
sation ais einen chem. Additionsvorgang, so miissen diejenigen Atomgruppen (Asso- 
ziative),- welche dio Polymorphie der krystallin-festen Stoffe begiinstigen, auch auf 
krystallin-fl. Gebiete bemerkbar werden. Isomorphie im krystallin-fl. Zustand lafit 
sich exakt dadurch nachweisen, dafl man das Zustandsdiagramm des Gemisches Yon 
2 krystallinen Fil. bestimmt: luckenlose Reihe von (fl.) Mischkrystallen ohne Tempe- 
raturminimum. Ein Minimum deutet vielleicht an, daB die Mischung nicht ohne Wider- 
stand erfolgt, daB die beiden krystallin-fl. Phasen verschiedene innere Strukturen 
haben, die sich beim Mischen unter Energieaufwand einander anpassen. — Die zirhular- 
pleocliroit. Eigg. werden durch mindestens eine asym. opt.-akt. Gruppe im Mol. an- 
geregt. Das molekulare u. das krystalline Drehungsvermogen miissen unterschieden 
werden. — Doppelbrechung. Allgemeingiiltige S a tz e : I .  Opt.-inakt. oder ak t., nicht 
pleochroit. krystalline FU. haben bei einachsiger Aufrichtung opt.-positiyen Charakter.
I I .  Zirkularpleoehroit. krystalline Fil. haben bei einachsiger Aufrichtung opt.-negativen 
Charakter. (Ztschr. KristaUogr., KristaUgeometr., KjistaUphysik, Kristallchem. 79. 
61—89. 1931. Halle a, S .) S k a l i k s .
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L. S. Omstein, Experimenlelle uiul theoretische Bcgrundung der Schrcarmbildung 
in flussigen Krystallen. Die Schwarmhypothese nim m t an, daB die Moll. der FI. niclit 
nur anziehende u. abstoBende Zentralkriifte, sondern auch Kriiftepaare aufcinandor 
ausiiben, die vom Abstand abhangen u. die wie die molekularen K rafte im allgemeinen 
nur iiber kleine Distanzen wirksam sind. Eine Tendenz zur Parallelstellung z w e i e r  
Moll. wird sieli auch auf dieUmgebung ausdehnen u. so weiter. Den mittleren Bereieh, 
wo soleh eine Wrkg. sich bemerkbar maeht, kann man Schwarmradius nennen. Die 
Mógliehkoit zu Schwarmbldg. ist boi asialer Symmetrie des Mol. vorlianden (nicht 
notwendig). Zwischen der sogenannten Krystallhypotliese u. der Schwarmhypothese 
ist kein wesentlicher Unterschied, doch kann von G itterstruk tur keine Rede sein. — 
Folgendes expcrimentelle Materiał wird besprochen: 1. Extinktion des Licbtes; 2. Wrkg. 
von Magnetfeld u. elektr. Feld; 3. Wrkg. der GefiiBwande. — AnsehlieBend wird eine 
statist.-mechan. Begriindung der Schwarmhypothese gegeben. V o ig t  hatte  gegen die 
Hypothese von BOSE den Einwand gemaeht, daB sie auf keine bestimmte Grenze 
zwischen anisotrop u. isotrop fiihre. Der Einwand wurde von O seen- widerlegt, doch 
blieb ein P unk t ungekliirt: die Ableitung der GroBe der Scliwarme aus der kinet. 
Theorie. Vf. zeigt, daB m an zu Aussagen hieruber gelangcn kann, wenn man die 
orientierenden K rafte, die zwischen den Moll. bestehen, in Betraeht zielit. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79 . 90— 121. 308. 1931. 
U trecht, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l i k s .

K. Hermiann, Zur Schwarmtheorie. (Vgl. vorsteh. Referat.) Die Vorstellung 
der Schwarmtheorie, dafi teilweise geordnete Materie (in den Sehwarmen) m it un- 
geordneter Materio (zwischen den Sehwarmen) im anisotropen Temp.-Gebiet koexistent 
ist, scheint Vf. durch die Róntgenaufnahmen widerlegt zu sein (vgl. HERRirANN u . 
K r u m m a c i i e r ,  C. 1 9 3 2 . I. 1483). (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., K ristall
physik, Kristallchem. 79. 308—10. 1931.) SKALIKS.

L. S. Omstein, Antwort zu K. H em nann. (Vgl. vorst. Ref.) Das Wesentliehe 
der Sehwarmhypothese wird dargestellt. Dio Schaumtheorie von B o s e  wird yerworfen. 
Dio krystallin-fl. Zustande haben m it Emulsionen nichts zu tun. (Ztschr. Ej-istallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79 . 311—12. 1931.) Sk a l i k s .

H. Zocher, Diskussionsbemerkungen zu L. S. Omstein. (Vgl. vorsteh. Referate.) 
F iir  den Beweis der Schwarmhypothese ist es wichtig, zu zeigen, daB dio Erklarungs- 
mogliehkeit der Erschcinungen, wie sie u. a. von F r i e d e l  u . von Vf. gegeben wird, 
nicht zutrifft u. daB auch a 11 e Erseheinungen durch sie erklart werden. Vf. nennt 
einige unerklarto Tatsachcn. Sucht man diese durch die in der Schwarmhypothese 
angenommenen K rafte zu erklaren, so gelangt man zu unbegrenzt ausgedohnten 
Sehwarmen. — Dio Schwarmtheorie nim m t disperse Systeme an. Die Dispersitat 
stellt einen neuen Freiheitsgrad (Phasenregel) dar, m it dem z. B. bei gegebenem Druck 
die "Ubergangspunkte yariieren miissen, was experimentell nicht bekannt ist. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79 . 312—13. 1931. 
Dahlem.) S k a l i k s .

L. S. Omstein, Antwort an H. Zocher. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. zahlt die Er- 
sclieinungen auf, fiir welche die Schwarmhypothese eino quantitative Beschrcibung 
liefert. Demgegeniiber h a t die FRiEDEL-ZoCHERsche Betrachtungsweise nur quali- 
tative Resultate aufzuweisen. —  Die Schwarmhypothese betrachtet die kristallin-fl. 
Phase nieht ais disperses System. (Ztselir. Kristallogr., Kristallgeometr., K ristall
physik, Kristallchem. 79 . 313—14. 1931.) S k a l ik s .

M. Jeżewski, Z u L. S . Omstein. (Vgl. vorsteh. Referate.) Hinwois auf eine 
Arbeit des Vf. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4  [1929]. 157), 
worin schon die Annahme gemaeht wurde, daB die Schwarmo feste elektr. Dipol- 
momente besitzen, daB jedoeh die Dipolaehse m it keiner der Hauptachsen fur die DE. 
zusammenfallt. Bei den meisten Messungen konnten die Dipole keinen Beitrag zur DE. 
liefern, weil diese immer m it Wechselstrom gemessen wurde, dessen Freąuenz viel zu 
hoch war, um den Dipolen das Einstellen zu gstatten. — Berichtigung eines MiBver- 
standnisses. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79 . 
314—15. 1931. Kraków.) S k a l i k s .

W. Kast, Diskussionslemerlcung zu Omstein. (Vgl. yorsteh. Referate.) F ur die 
von J e ż e w s k i  in einem elektr. Felde beobachtete Kapazitatsvorkleinerung eines m it 
anisotrop-fl. p-Azoxyanisol gefiillten Kondensators maeht O r n s t e ix  ein Dipolmoment 
verantwortlieh u. nimm t es in  der Richtung der kleinsten DE. der Teilehen an. Vf. 
hat diese Auffassung im Rontgenbild bestatigen kónnen (Feldstiirke bis 6000 V/em).
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Durch Anwendung starkerer Wecliselfeldcr gelang auch eine Tronnung des Einflusses 
von Dipol u. dielektr. Anisotropie. — 4 Photogrammo. (Ztsohr. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79. 315—17. 1931. Frciburg.) S k a l i k s .

H. Zocher, Die Optik der Mesophasen. Dio Optik der Mesophasen ist die gleiche 
wic dio aller opt.-anisotropen Systeme. — Homogene Mesophasen. Alle einfaek nemat. 
u. smekt. Phasen sind opt.-posit.iv (VORLANDER); diese Tatsacke wird mituntor auf 
die langgestreckte Form der Moll. zuriickgefiilirt u. ais StiŁbchendoppelbrecliung bo- 
zeichnet. Es diirfto aber zweckmaBig sein, die Bezoiehnung Stabchendoppelbrechung 
nur fiir eine auf kolloide Strukturen zuriickgehendo anzuwenden u. eine durch mole- 
kulare Strukturen erzeugte m it AłlBRONN ais Eigendoppelbrechung zu benennen. Die 
Regel vom positiven Yorzeichen gilt niclit unbedingt, es sind Anzeieben fiir Ab- 
weichungcn bekannt. Der Einflufl der Temp. auf die Doppolbrechung ist sehr groB. — 
Inhomogene Mesophasen sind diejenigcn, die zwar an jeder Stelle aus der gleichen 
Mesophase, jedoch yon verschiedener Orientierung besteben. Ahnlich wie die reflek- 
tierenden Flachen in  Krystallaggregaten bewirken die Grenzflaehen zwiselien Gebiotcn 
verscliiedener Orientierung eine Trubung jeder groBercn Menge von Mesophase; diese 
Triibung war vielfach AnlaB zu irrtumlichen Auffassungen. Da diese Triibungen yon 
Richtungsanderimgen herriiliren, hangen sie yon der Doppelbrecbung ab. Wenn die 
therm . Bewegung Scliwankungen um  die H auptachse bedingt, so ist wegen der positiyen 
Doppolbrechung zu erwarten, daB die Trubung fiir langsschwingendes Licht starker 
ist ais fiir querschwingendes (vom Yf. bestatigt). — Fcrner werden ausfiihrlich behandelt 
die Erscheinungen bei Verdrillung nemat. Phasen u. im Zusammenhang dam it dio 
sogen. G r a n d JEANscben Ebenen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall- 
physik, Kristallchem. 79. 122—33. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. physikal. 
Chemio u. Elektrochemie.) S k a l i k s .

C. W . Oseen, Bemerkungen zu H. Zocher, Die Optik der Mesophasen. (Vgl. yorsteh. 
Referat-.) D ie Ergebnisse des Vf. iibor dio Lichtreflexion an yordrillten nemat. Phasen 
auf Grund der elektromagnet. Lichttheorie werden mitgeteilt. — Die GRANDJEANschen 
Streifen komrnen nach F r i e d e l  auch bei dtinnen Tropfen auf sehr reinem Trager 
vor. In  diesem Fali ist die Erklarung von Z o c h e r  kaum anwendbar. Vf. verweist 
auf dio andere Deutung in seiner Bemerkung zur Arbeit G. u. E. F r i e d e l  (vgl. C. 1932-
I. 1480). (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79. 
318—20. 1931. Uppsala.) S k a l i k s .

Cr. Friedel und E . Friedel, Bemerkungen zu H. Zocher, Die Optik der Mesophasen. 
(Vgl. yorsteh. Referate.) Z o c h e r  leugnet die Existenz d e r GRANDJEANschen Ebenen 
in  den eholesterinnemat. Substanzen,eineM einung,der sichVff.nicht anschlieBenkonnen. 
Z u der Interpretation von Z o c h e r  werden zahlreiche Einwande gemaeht. Auch die 
Erklarung yon OSEEN (vgl. C. 1932. I .  1480) ist nicht iiberzeugend, mail kann also 
einstweilen an der R ealitat der Ebenen festhalten. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 79. 320—24. 1931. StraBburg.) S k a l ik s .

K. Hernnann und A. H. Krununacłiei', Ronlgenuntersuchungen an krystallin- 
fliissigen Substanzen. I I . Phenetolazoxybenzoesaureallylester. (I. ygl. C. 1930. II. 
1493.) Nach einer tjbersicht iiber die bisherigen Róntgenunterss. an krystallin-fl. 
Substanzen werdon Ergebnisse an dem von VORLANDER kiirzlieh dargestellten Phenetol- 
azoxybenzoesćiureallylesler mitgeteilt. Die Substanz empfahl sieli wegen der niedrigen 
Tempp. der Phasengrenzen u. wegen der Almlichkeit m it p-Azoxyanisol. Ihre "Ober- 
gangspunkte sind: kr. fest zu kr. fl. I I  66°, kr. fl. I I  zu kr. fl. I  77° u. kr. fl. I  zu 
amorph fl. 95°. Die Vers.-Anordnung ist dieselbe wie bei G la m a n n ,  H e r r j i a n n  u . 
K r u m m a c h e r  (vgl. I., 1. c.). — Analog zu p-Azoxyanisol treten  in den 1 i <} u i d e n 
P h a s e n  2 Ringo auf, von denen der innere im AnsehluB an die Beobachtung von 
T h i b a u d  u . T r i l l a t  (vgl. C. 1930. I I . 193) ais durch weifies Licht yerursaeht erkannt 
wird. Bei Ausrichtung durch das Magnetfeld entstehen aus den beiden Ringen 2 Sichel- 
paare. W ird der tjbeigang aus der nemat. in  die smekt. Phase bei Einw. des Magnet- 
feldes yollzogen, so zeigt sioh auch in der smekt. Phase Ausrichtung, die, entsprechend 
der niedrigen Temp., besser ist ais in der nemat. Die Ausrichtung is t bei der vor- 
liegenden Substanz wegen der tieferen Tempp. uberhaupt besser ais bei p-Azoxyanisol. — 
Bei Entstehung der smekt. Phase ohne Magnetfeld konnte eine spatero Ausrichtung 
nicht bewirkt werden. —  Die Ausmessung des gróBeren Ringdurchmessers fubrfc zu 
einem W ert des Interferenzabstandes, der dem bei p-Azoxyanisol gefundenen entsprieht. 
Der Ringdurehmesser ist temperaturabhangig, also intermolekularen Ursprungs. E r
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laBt sieli ani besten yon einem Interferenzabstand lierleiten, der ais Mittelwert von 
Dicko u. Breite des Mol. aufgefaBt werden kann. — E in Ring, der der Lange des Mol. 
entsprieht, konnte wegen des zu erwartenden sehr kleinen Abbeugungswinkels in den 
liąuiden Phasen nicht beobachtet werden. — Die k r y s t a l l i n - f e s t e  Pliase zeigt 
zwei sehr starkę DEBYE-SCHERRER-Ringe. Beim Erstarren der Schmelze unter Einw. 
des Magnetfeldes ba t die krystallin-feste Substanz ausgesproehene Faserstruktur parallel 
zum Felde. Die Yerstarkung der In tensitat auf den Ringen liegt an Stellen, welehe 
den siehelartigen tlberbleibseln bei Aufnahmen der krystallin-fl. Phasen im Magnetfeld 
enteprechen. Genauere Angaben liber den Elementarkorper konnten nicht erhalten 
werden (gefundene Perioden: 3, 5, 5, 7 u. (?) 16,5 A). — Mit Mo-Strahlung tr i t t  im 
Magnetfeld bei den beiden krystallin-fl. Phasen ein gleieher sebmaler Ring auf (d =  2 A) 
wie bei p-Azoxyanisol. Aufspaltung in Riehtung des Magnetfeldes. E r ist tem peratur- 
abhangig, also intermolekularen Ursprungs. Eine plausible Identifizierung fehlt. 
(Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallcbem. 79- 134—45. 1931. 
Berlin, T. H ., Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) S k a l i k s .

G. Friedel u n d  E. Friedel, Bemerkungen zum Beitrag von K. Herrmann und 
A . H. Krummacher: JRontgenuTiłersuchungen an krystallin-flussigen Substanzen. (Vgl. 
Y orsteh. R e fe ra t.)  D ie  R e su lta te  Yon d e  B r o g l i e  u . F r i e d e l  (vgl. C. 1 9 2 4 .1. 2062) 
u . F r i e d e l  (vgl. C. 1925. I .  1940) w u rd e n  v o n  H e r r m a n n  u . K r u m m a c h e r  be- 
zw eifelt, u . es w u rd e  bcm an g elt, daB d ie  V ers.-B ed ingungen  n ic h t angegeben  w aren . 
V ff. m aeh en  d ie  gew u n sch ten  e rg iinzenden  A ngaben  u . zeigen, daB d ie  F e s ts te llu n g e n  
der e rw ah n te n  A rb e ite n  zu  R e c h t b esteh en  (P lio tog ram m ). —  E in w an d e  gegen  d ie 
A rb e it  v o n  H e r r m a n n  u . K r u m m a c h e r :  1. D ie  A n nahm e, daB d ie  b e i t ie fe re n  T em p p . 
u n te rsu e lite  S u b s tan z  sich  im  sm ek t. Z u s ta n d  b e fan d , is t  re in  th e o re t.  2. D ie  3 D ia- 
g ram m e  d e r sm ek t. P h a se  sin d  so aufgenom m en , daB d ie  c h a ra k te r is t .  R eflexe  n ic h t  
a u f tre te n  kon n en . A lso is t  es u n b e ree h tig t, w enn  d ie  A u to re n  b e h au p ten , d ie  R ad io - 
g ram m e  d e r sm ek t. u . n e m a t. P h a se  (ohne Magnetfeld) w a ren  qualitat-iy  u . q u a n ti ta t iv  
w e itg eh en d  a lm lich  den  d e r  a m o rp h en  P h ase , u . fe rn e r, d ie  R ad io g ram m e  d e r smekt. 
u . n e m a t. P h a se n  w aren  bei W rk g . des M agnetfe ldes id en t. —  D ie R e su lta te  v o n  H e r r 
m a n n  u . K r u m m a c h e r  w ie a u eh  a lle  a n d e re n  R ó n tg en u n te rss . b e s ta tig en  d ie  Yon 
V ff. an g enom m enen  S tru k tu re n , dagegen  n ic h t  d ie  v o n  A l e x a n d e r  u . H e r r m a n n .  
(Z tsch r. K ris ta llo g r., K ris ta llg e o m e tr ., K ris ta llp h y s ik , K ris ta llcb em . 79. 325— 29.
1931. S traB b u rg .) S k a l ik s .

W . K ast, Dielektrizitdtskonstante. Zusammenfassende Darst. — Die DE. einer 
anisotropen Schmelze hangt von der Stellung ilirer Elementarteilchen zu den elektr. 
Kraftlinien ab. 2 Gruppen: symmetr. u. unsymmetr. Moll. Beide Gruppen gehoren 
den leichtfl. nem at. Schmelzen an, dio — im Gegensatz zu den smekt. Stoffen — ohne 
woiteres auf ein Magnetfeld reagieren. — Schmelzen symm. Moll. zeigen in einem zum 
elektr. Feld longitudinalen, zu den Kondensatorplatten also senkrechten Magnetfeld 
stets eine Verkleinerung der Dielektrizitatskonstanten. Da opt. nachgewiesen werden 
kann, daB im Magnetfeld die (aus einer sehr groBen Anzahl von Moll. zusammen- 
gesetzten) Teilclien ihre opt. Achse parallel zu den magnet. Kraftlinien stellen, muB 
die D E. in der Langsrichtung der Moll. kleiner sein, ais senkrecht dazu. Ohne Magnetfeld 
zeigen die Schmelzen im Plattenkondensator die Neigung, ihre Teilchen parallel zu 
den P latten  einzustellen, d. h. so, daB dio DE. ihren groBten W ert hat. Die in dickeren 
Sehichten nachgewiesene Abweichung ist eine Folgę der Warmebewegung. — Unsymm. 
Schmelzen zeigen im longitudinalen Magnetfeld eine YergroBerimg der DE., die opt. 
Achse ist also die Riehtung der gróBten DE. Aueh hier stellen sich (ohne Magnetfeld) 
die Teilchen so ein (senkrecht zu den Platten), daB die DE. den gróBten W ert annimm t.
— Im  fl. Zustand zeigt die DE. eine geringe Zunahne m it fallender Temp. Der Unter- 
schied zwischen der amorph-f], u. den anisotrop-fl. Phasen ist sehr klein u. nicht ein- 
deutig festgestellt. Das Verh. der DE. am K larpunkt ist experimentell nicht geniigend 
gesichert; jedenfalls ist di eAnderung der DE. sehr klein, wenn uberhaupt vorhanden.
— Nach B o r n  soli fiir die Anisotropie der F il. eine Selbstausrichtung der molekularen 
Dipole verantworthch sein. Esperim entalunterss. zeigen, daB die Heranziehung des 
Dipolmomentes zum mindesten allein zur Erklarung der Anisotropie nicht ausreicht. 
Der Theorie von O s e e n  liegt die Hypothese zugrunde, daB die potentielle Energie 
zweier Moll. yon ihrer gegenseitigen Orientierung abhangt. Sie fuhrt fiir Moll. axialer 
Symmetrie auf Molekiilschwarme, Gruppen von Dipolen, die sich tatsachlich in den 
Esperimentalarbeiten yon FrŚED ER IC K SZ u . R e p ie w a  u . von J e ż e w s k i  bemerkbar 
maehen. Die Ergebnisse der letzteren Arbeit deutet Vf. durch ein quer zur Molekelachse
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licgendes permanentes Dipolmomcnt. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., K ristall
physik, Kristallchem. 79. 146— 60. 1931. Freiburg i. Br.) S k a l ik s .

J. Errera, Zur Arbeit Kast. DickktrizUatskonstante. (Vgl. yorsteh. Referat.) 
Vf. hat aus Messungen an p-Azoxyanisol u. Essigsaure auf eine im Moment des Er- 
starrens erfolgende Vereinigung polarer Moll. zu „Gruppen“ mit groBem clekfcr. Moment 
geschlossen, die wahrscheinlich die Ausdehnung einer kolloidalen Zerteilung haben. 
Dies konnte eine Zusammengehorigkeit schon im fl. Zustand yermuten lassen, wie sie 
K a s t  zur Erklarung des groBen inneren Eeldes annimmt. (Ztschr. Kristallogr., K r i
stallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79. 336—37. 1931. Briisael.) S k a l i k s .

W. Kast, Magneiische SusceptibilitM. Ubersieht iiber die bisherigen Unterss. 
anisotroper Fil. •— Leichibeicegliche Sclimelzen. Beim Ubergang fest — ■> krystallin-fl. 
sinkt der absol. Betrag der Susceptibilitat plotzlich infolge Orientierung der Teilehen 
im Magnetfeld. Die Teilehen stellen sich m it der Richtung der gróBten Permeabilitat, 
also des kleinsten Diamagnetismus in die Richtung der magnet. Kraftlinien. Wird 
die Temp. innerhalb des anisotropen Gebietes allmalilich bis zum Kliirpunkt gesteigert, 
so nim m t der absol. W ert der Susceptibilitat zu u. erreicht schheBlich s t e t i g  den 
W ert der amorphen Schmelze. Die diamagnet. Anisotropie zeigt also m it steigender 
Temp. die gleiche Abnahme wie die dielektr. Anisotropie. Zahflussige Sclimelzen zeigen 
auch eine Verldeinerung des Diamagnetismus, aber nicht in so starkem Betrag. Bei 
Annaherung an den K larpunkt springt die Susceptibilitat p l o t z l i c h  auf den W ert 
der isotropen Schmelze. — Durch Vergleich der Kurven fur die Temp.-Abhangigkeit 
der diamagnet., dielektr. u. Leitungsanisotropie wird geschlossen, daB die Zahl der 
Schwarme m it wachsender Temp. abnimmt. —  Ferner werden ausfiihrlich diskutiert: 
die Feldstarkenabhangigkeit der magnet. Orientierung u. der Einfl. der Wechselwrkg. 
zwischen Wand u. Teilehen auf den magnet. Orientierungsvorgang. (Ztschr. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79-161—72.1931. Freiburg i. Br.) S k a l .

L. S. Ornstein, Zu W. Kast. Magneiische Susceptibilitat. (Vgl. yorstehendes 
Ref.) Nach K a s t  soli die Zahl der Schwarme m it wachsender Temp. abnehmen. 
Die kinet. Theorie fiihrt umgekehrt auf eine Verkleinerung des Schwarmradius, also 
eine Z u n a h m e  der Zahl der Schwarme. DieUberlegungen von K a s t  griinden sich 
auf einen Ansatz fur die dielektr. Anisotropie, welchen Vf. seinerzeit aus Messungen yon 
K a s t  abgelesen, dabei aber die Messungen bei hohen Feldern fur zu genau gehalten 
hat. Das Erfahrungsmaterial wird nochmals gepriift, wobei sich zeigt, daB der Ansatz 
nicht gilt. Eine allgemeine Gleiehung wird angegeben. (Ztschr. Kristallogr., K ristall
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79. 331—34. 1931. Utrecht.) Sk a l i k s .

H. Zocher, Diskussionsbemerkungen zu W. Kast. (Vgl. vorsteh. Referate.) Die 
Einteilung bzgl. des dielektr. Verh. in Stoffe m it gleichendigen u. ungleiehendigen 
Moll. sowie die Voraussage daraus iiber das wahrscheinliche Vorzeichen der dielektr. 
Anisotropie ist erstmalig von Vf. angegeben worden. — Die Verminderung der DE. 
durch das elektr. Feld móchte Vf. allein auf seine Turbulenz erzeugende Wrkg. zuriick- 
fiihren. Nach eigenen mkr. Verss. ist eine Ausrichtung der nemat. Phase durch das 
elektr. Feld kaum zu erzielen. — Keine der Anisotropien darf in der Mesophase bei der 
Ubergangstemp. absolut Nuli werden. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr. K ristall
physik, Kristallchem. 79. 334—35. 1931. Dahlem.) S k a l ik s .

W. Kast, Z u den Bemerkungen von H. Zocher. (Vgl. vorst. Ref.) Uber die Ver- 
minderung der DE. durch das elektr. Feld kann Vf. je tzt auf Grund eigener Verss. 
genauere Aussagen maehen: Das Rontgenbild von p-Azoxyanisol krytsllin-fl. im elektr. 
Feld gleicht genau dem Bild im magnet. Feld. Es zeigt ebenfalls eine ausgesprochene 
Ordnung der Teilehen parallel zu den elektr. Kraftlinien. Vf. nim m t daher ein Dipol- 
moment in der opt. Aehse der Teilehen an. — Bzgl. des Abfalls der Anisotropien 
der Mesophasen auf Nuli bei der Ubergangstemp. wird auf die Messungen von F o e x  
hingewiesen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79. 
335—36. 1931. Freiburg.) S k a l i k s .

H. Zocher, Z u W. Kast. (Vgl. yorst. Ref.) Die durch die Rontgenunters. sicher- 
gestelltc Parallelordnung des p-Azoxyanisols zu den elektr. K raftlinien ist ein un- 
erwarteter Effekt. Ein Dipolmoment in der Langsaehse der Moll. ist nach der Struktur- 
formel nicht zu erwarten, auch spricht die Esistenz eines Minimums der DE. in dieser 
Richtung dagegen. Wahrscheinlicli beruht die Orientierung auf der Anisotropie der 
noch vorhandenen Leitfahigkeit, welche in dieser Richtung ein Maximum besitzt. 
(Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79. 336. 1931. 
Dahlem.) S k a l ik s .
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C. W. Oseen, Probleme fiir  die Theorie der anisotropen Fliissigkeiten. Mathemat. 
Eormulierung des allgemeinen Problems der Temperaturabhangigkeit; prazisere Er- 
gebnisse fiir den Spezialfall, daB die Moll. erst dann dreliende K rafte aufeinander aus- 
iiben, wenn sie annahernd parallel u. einander nahe sind. — Wege zur Erklarung der 
smekt. u. nemat. Phase. Erweiterung des dreigliedrigen Entropieausdrueks der alteren 
Theorie der anisotropen Eli. durch ein yiertes Glied. — Vorbereitende Betrachtung 
iibcr die Eorm eines smekt. Tropfens. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., K ristall
physik, Kristallchem. 79- 173—85. 1931. Uppsala.) S k a l i k s .

C. Hermaun: Die Symmetriegruppen der amorphen und mesomorphen Phasen. 
Eine bis auf besonders ausgesprocheno u. begriindete Einsclirankungen vollstandige 
Aufzahlung aller geometr. denkbaren Zwisehenzustande zwischen dcm regellosen 
Molekiilhaufen u. dem ScHOENFLlES-pEDOROWsclien K rystallgitter -wird gegeben. 
Der iibliche Symmetriebegriff wird durch „statist. Symmetrieelemente" erweitert. 
Es gibt 18 Zwischentypen, von denen F r i e d e l  u . A l e x a n d e r  u . H e r r m a n n  je 3 
zur Deutung der Erseheinungen benutztcn. Durch Róntgeneffekte kónnen die Zwischen- 
strakturen  nach ihren Translationseigg., durch andere physikal. Eigg. nach moglichen 
makroskop. („sta tis t.") Symmetrien eingeteilt werden. Die Erage der realen Existenz 
wird n ieht erórtert. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, K ristall
chem. 79 . 1S6—221. 1931. S tu ttgart.) Sk a l ik s .

H. Zocher, Z u  O. Hermann, Symmetriegruppen. (Vgl. yorsteh. Referat.) Aus 
yerschiedenen Beobaehtungen geht heryor, daB im nemat. u. smekt. Zustande niclit 
eine Anordnung der Moll. zu K ettcn u. Netzen vorliegt. — Ferner diirfte allgemein 
ziemlicli sieher sein, daB ein ungeordnetes, bzw. nur in der A rt einer Faserstruktur 
geordnetes System von K etten oder Netzen nieht eine im Gleiehgewicht befindliche 
Phase darstellen kann. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, K ristall
chem. 79 . 337—38. 1931. Dahlem.) S k a l ik s .

Wolfgang Ostwald, Uber mesomorphe und kolloide Systeme. Vf. faBt den Inhalt 
seinor Abhandlung folgendermafien zusammen: Mesomorphe Kórper sind weder homo- 
gene noeh heterogene, sondern disperse Systeme, gerade so wie kolloide Gebilde. — 
Es werden folgende e s p o r i m e n t e l l e  Kennzeichen ais geniigend zur Charakteri- 
sierung mesomorpher Systeme yorgeschlagen: a) Fl. bis piast. Beschaffenheit evtl. 
m it Anisotropie yon Viscositat u. Oberflachenspannung; b) Entsprechend Mangel oder 
Labilitat seharf geradliniger u. scharf winkliger Begrenzungsformen bis herab zum 
Auftreten typ. Capillarformen; c) Gleichzeitig „spontanes“ , d. li. auf innere Krafte 
zuriickzufiihrendes Auftreten yon Doppelbrechung, opt. A ktiy itat usw .; d) Trotzdem 
relatiy leichte BeeinfluBbarkeit opt. u. meehan. Amsotropien durch auBere Elrafte 
(Grenzwrkgg., hydrodynam. Wrkgg., elektr. u. magnet. Feld); innerc K rafte u. z. B. 
Grenzfliichenkrafte erscheinen haufig von annahernd gleiclier GroBenordnung. — 
Beim Festhalten yoranstehender Definition ergeben sich viele A r len mesomorpher 
Systeme: z. B. einkomponentige u. mehrkomponentige mesomorphe Systeme; meso
morphe Sclimelzformen u. mesomorphe Losungsformen; organ. u. anorgan. meso
morphe Systeme. Beispiele im Test. — Es ist weiterliin zu unterseheiden zwischen 
mesomorphen Stoffen u. Stoffen im mesomorphen Zustande. Innerhalb der oben defi- 
nierten allgemcinen Gruppe mesomorpher Systeme stellen die mesomorphen S t  o f f e 
nur einen speziellen Fali dar: „eumesomorphe Systeme." Bei ihnen werden die physikal. 
Bedingungen des mesomorphen Zustandes durch Konstitutionseigg. (Molekulgest-alt) 
maBgebend bestimmt, wahrend in den anderen Fallen p h y s i k a l .  - chem. Variablen 
fur Gestalt, GróBe u. R ichtbarkeit der Teilchen yerantwortlieh sind. In  der Kolloid- 
chemie liaben wir genau dieselbe Unterscheidung zwischen eukolloiden S t o f f e n  
u. der allgemeinen Klasse yon Stoffen im kolloiden Z u s t a n d e .  — Die Formen der 
Strukturęlemente mesomorpher Systeme werden diskutiert; anisodimensionale Form 
erscheint in  alłen bekannten Fallen vorhanden u. obligator. fiir den mesomorphen 
Zustand. — Es werden yerscliiedene Ordnungstormcn dieser Strukturelem ente (Texturen) 
diskutiert. Ais einfacliste Ordnungsform erscheint Gleichrichtung der Teilchen ohne 
Aggregation derselben. Von den hoheren Ordnungsstufen m it apikaler oder lateraler 
Aggregation werden ais besonders wiclitig die Texturen der Stabchenbiiiidel u. der 
Stabehenlamellen diskutiert. Es wird eine Reihe von Einv/anden gegen die Theorie 
der „Molekularschwarme11, sowie der Einfl. yon Temp. u. Konz. auf solche Ordnungs- 
formen besprochen. — Es wird ausfuhrlieh die Grope der S truktur- wie Testurelemente 
m it Zahlenangaben diskutiert. Es ergibt sich eine auffallige Beyorzugung kolloider 
Dimensionen (im Mittel zwischen 1— 100 /ufi) u. zwar sowohl bei den Struktur- ais
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auch bei den Texturelementen. Desgleichen ergibt die Diskussion der Triibungs- 
erscheinungen, der Ultramikroskopie, Viscosimetrie usw. die cngen Beziehungen zwischen 
mesomorphen u. kolloiden Systemen u. die ausgezeiehnete Kolie gerade kolloider 
Dimensionen auch bei mesomorphen Systemen. — An die durch innere Richtkrafte 
(,,spontan“ ) mcsomorph gewordenen automesomorphen Systeme sclilieBen sich an die 
durch auBere K rafte gerichtcten akzidcntell mesomorphen Systeme: Fil. m it aniso- 
dimensionalen Teilchen versehiedenster GroBe in Grenzschichtfeldem, hydrodynam., 
magnet., elektr. Feldern. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr. KristaUphysik, K ristall
chem. 79 . 222— 54. 1931. Leipzig.) S k a l i k s .

V. F reedericksz und V. Z olina , U ber die Doppelbrechung dunntr anisotrop- 
fliissiger Schichlen im  Magnetfelde und die diese Schicht orienlierenden Krafte. Es wird 
gezeigt, daB die an diinnen anisotrop-fl. Schiehten im Magnetfelde beobachtete Doppel
brechung sich quantitativ  richtig berechnen liiBt, wenn man annimmt, daB die Einw. 
des Magnetfeldes durch die diamagnet. Anisotropie der Schwiirme der FI. entsteht, 
u. daB die Einw. der nachstlicgenden Schwarme auf einen Schwarm gemaB eincm 
Ansatz von O r n s t e in  (ygl. C. 1 9 3 2 . I. 1482) u. v a n  W y k  (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1264). 
zu berechnen ist. Zur Charakterisierung der im  Innem  der Schicht wirkenden Krafte, 
erhalt man K onstanten, die an 4 yerschiedenen Substanzen ftir yersehiedene Tempp. 
bestimmt wurden. Die Beobachtungen zeigen, daB diese K onstanten von der Temp. 
leicht abhiingen u. fur die 4 yerschiedenen anisotropen Fil. yoneinander wenig ycr- 
schieden sind. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., K ris ta U p h y sik , Kristallchem. 79 . 
255—67. 1931. Leningrad, Physikal.-Tcchn. Reicheinst.) Sk a l ik s .

D. V orlander, Uber die krystallinen Flussigkeiten. Erorterungen zu den Ab-
liandlungen von G. u. E . FRIEDEL, O r n s t e i n ,  ZOCHER, IlERRMANN u . K rum - 
m a c h e r ,  K a s t ,  O s e e n  u . H e r m a n n .  (Vgl. vorst. Reff.) t i b e r e i n s t i m m u n g  
d e r  A n s i c h t e n  herrscht beziiglich der Theorie iiber den EinfluB der gestreckten 
oder langlichen Moll. u. dereń parallele Ordnung, sowie beziiglich einer Ablehnung 
der Emulsionshypothese. Schwierigkeiten machen die K o l l o i d e .  Wenn m an aber 
die Emulsionshypothese ablehnt, muB man auch die Kolloide getrennt u. fern halten. 
Das Einstoffsystem muB, so lange ais esperimentell móglich, yon dem Zwei- u. Mehr- 
stoffsystem abgcsondert werden. Die krystallin-fl. Substanzen sind Einstoffe, die 
Kolloide aber Mekrstoffe. Auch S e i f e n sind Mischkorper. Der Hinweis von F r i e d e l  : 
smektisch =  seifig is t yerungliickt. Wer die Yerwechslung m it den Kolloiden u- 
Emulsionen yermeiden will, yermeide den Ausdruck smektisch. -— Die Theorie yon 
B o s e  fiihrt zu eincm Mischkorper, ist also abzulebnen. Mit O r n s t e i n  (vgl. yorsteh. 
Referat) ist Vf. nahezu in Einklang, wenn O r n s t e i n  an Stelle des Wortes „Schwarm " 
das W ort „B  ii n  d e 1“ setzt. Der Unterscliied zwischen Schwarm u. Biindel ist prin- 
zipieller N atur, wofiir eine Reihe yon Griinden angefulirt -\vird.

V e r s c h i e d e n e  A n s i c h t e n  bestehen in der Definition: Was ist krystallin ? 
Falls man sich entschlieBt, die dreidimensionalen Krystalle alten Stils lediglich ais die 
h 6 o li s t  entwickelten Formen der geordneten molekularen oder atomaren Addition 
u. Assoziation anzusehen, so ist die Suche nach neuen W orten u. Begriffen iiberfliissig. 
Die Ausdrueke „Mesophasen“ oder „Zwischenphasen", ,,nematiseh“ u. „smektisch" 
sind yollkommen yerfehlt, selbst wenn die ihnen zugrunde.licgende Theorie sich spiiter 
ais zutreffend erweisen sollte. Vf. bezeichnet die krystallin-fl. Phasen in der Reihen- 
folge ihrer H erkunft aus der amorphen Sehmelze m it Nnmmem u. zahlt in derselben 
ais zutreffend erweisen sollte. Vf. bezeichnet die krystallin-fl. Phasen in der Reihen- 
Reihenfolge die Schmelz- u. Ubergangspunkte. Dio pleozirkularcn Formen haben ais 
eine besondere A rt des krystallin-fl. Zustandes zu gelten. — Die Bezeichnung m  e s o - 
m o r  p h ist bereehtigt fur Prodd. der Bastardierung von Stiibchen u. Schlieren: Man 
kann z. B. die beiden krystallin-fl. Formen, welche in den p-Azoxypheno]iŁthern 
(Schlieren) u. in p-Azoxybenzoesaureathylester (Stiibchen) yorliegen, in einem Mol. 
yereinigen, so daB der eine Molekiilteil den Charakter des Phenolathers, der andere 
Teil desselben Mol. den des Benzoesaureesters erhalt. (Ztschr. Kristallogr., K ristall
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79 . 274—89. 1931. Halle a. S.) S k a l ik s .

R udolf Schenck, Richtkrafte und Schwarmbildung. Die VoRLANDERsche An- 
schauung (linearer Bau der Moll. anisotroper FI.-Phasen) ist wohl heute allgemein ais 
richtig anerkannt. Die Frage, ob die zwisehen den Moll. wirkenden Richtkrafte mechan.j 
chem. oder elektr. N atur sind, kann man ruhig offen lassen, wenn m an annim m t, daB 
sie im Mol. lokalisiert, an bestimmte Atome gekniipft sind. In  einem komplizierten 
organ. Mol. konnen mehrere wirksame Stellen yorhanden sein, welche dann mehrere
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Móglichkeiten der gegenseitigen Einstellung der Molekularstabchen ergeben. Diese 
Stellen werden in vorschiedenem Grade von der Temp. abliangig sein: Polymorphie- 
mógliehkeiten im krystallin-fl. Zustande. — Die Lsg. des /Sc/ttrarmproblems diirfte 
yiel einfachor sein, ais B o s e  u. O r n s t e i n  (vgl. C. 1932. I . 1482) meinen. Niclit nur 
Glas (LEHMANN), sondem auch andere Stoffe diirften die Fahigkeit besitzen, die Moll. 
homootrop zu ricliten; solbst submikroskop. Teilchen kónnten ais Orientierungszentren 
dienen u. zu spharolithartiger Ordnung fiihren (an Kraftlinien erinnernde Molekular- 
reihen zwischen benachbarten Zcntren). Eine fl. M. solcher S truk tur muB opt. stark 
trube erscheinen. ,,Schwarme“ sind hiemach kleine oder ausgedehntere spharolith- 
artige Gebilde, welche sich an einem festen Teilchen orientiert haben. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 79. 269—74. 1931. 
Munster.) S k a l ik s .

Max Trautz und Ernst Gabriel, Die Reibung, Wdrmeleitung und Diffusion in  
Gasmisćhungen. XX. Die Iteilmng des Stickcxyde NO und seiner Mischung mit N 2- 
(XIX . vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1051.) Die Reibungskonstante von NO  wurde zwischen Zimmer- 
temp. u. 250° gemessen. Der Grenzwert des Differentialąuotienten d log j]/d log T  
bei hohen Tempp. ergibt sich zu 0,503. Ferner wird der Reibungskoeffizient von 
NO—JYj-Gemischen gemessen; die Kouz.-Abhangigkeit erweist sich ais lincar. (Ann. 
Physik [5] 11. 606—10. 27/10. 1931. Heidelberg, Phys.-Chem. Inst. d. Univ.) E it z .

R . D. B illinger, Quantitative Versuche in  der Elementarchemie. I I . Messung der 
Katalyse. (I. vgl. C. 1931. II. 2265.) Vf. beschreibt ein einfaclies Verf. zur Best. der 
W irksamkeit von akt. u. passiven Katalysatoren. Untersucht wird die Zers. von H 20 2 
durch folgende Katalysatoren: M n02, P b 0 2, Hólzkohle, 10%ig. Lsgg. von K J , FeĆl3, 
FeCl3 +  CuSO.,, AgN03, metali. Zn +  AgNOs-Lsg. Ais negatiye Katalysatoren wird 
ein Gemisch von M n02 u. N aN 03 u. von Holzkohle +  ZnCl2 untersucht. Die Best. 
geschieht durch Messen derjenigen Menge W., welche durch den aus H 20 2 freigemachten
0 2 yerdrangt wird. (Journ. chem. Education 9. 144—46. Jan. 1932. Pennsylyania, 
Lehigh Univ. Bethlehem.) A s c h e r m a n n .

E. H. Westling, Katalyse und Atomabstand. Vf. diskutiert die katalyt. W irk
samkeit yon Metallen bei der Benzolhydrierung. E r ordnet die Metalle nach dem 
kurzesten Atomabstand im G itter: Ni,Co, Cu, Ru, Rh, Ir, Os, Pd, Pt. Am wirksamsten 
sind die Metalle m it dem kleinsten (Ńi) u. dem gróBten (Pt) kurzesten Atomabstand. 
Die W irksamkeit nim m t um so mehr ab, ais der kiirzeste Atomabstand sich yon den 
beiden Estrem en entfernt. (Chem. News 143. 34—35. 17/7. 1931. San Carlos, Cal.) E it z .

E. H. Boomer und H. E. Morris, Die Wassersloff-Kohlendiozydreaktion. Sm it h  
u. H ir s t  (C. 1930. II . 3882) haben festgestellt, daB H 2 u. C 02 iibcr Methanolkataly- 
satoren bei Atmospliarendruck CO -f H 20  geben. Vff. bestatigen diese Angabe u. 
bekommen uberdies, wenn sie m it einem Zn-Ću-Al-Katalysator boi hoher Temp. unter 
Druck arbeiten, die n. Methanolbldg. Aus den Verss. wird geschlossen, daB bei der 
Methanolsynthese zunachst das C02 zuCO reduziert wird u. dieses dann in weohselnden 
Mengen, der A ktiyitat des yerwendeten K atalysators entsprechend, weiter hydriert wird. 
Mit der Alterung des Katalysators fallt die Menge des gebildeten Methanols u. steigt 
die Menge des CO. Vff. yermuten ferner das Auftreten eines Cu-Carbonyls bei der Rk. 
(Journ. Amer. chem. Soe. 54. 407. Jan . 1932. Edmonton, Alberta, Canada Univ.) J u z a .

J. C. Ghosh und B. C. Chakravarty, Die Dunkelreaklion zwischen Quecksilber- 
chlorid und Ammoniumoxalat mit Ammoniumpersulfat ais Eatalysator. Ezperimenteller 
Beweis fiir  die Bildung einer Zwischenverbindung aus Quecksilberchlorid und dem Ozalation. 
(Vgl. C. 1929. I. 1787.) Verd. Ammoniumpersulfatlsgg. katalysieren die Dunkelrk. 
zwischen HgCl2 u. Oxalationen bei 50 u. 60°, wahrend Sauerstoff die Rk. hemmt. 
Die N atur der GefiiBwande h a t keinen EinfluB auf die Rk. Es bildet sich eine inter- 
mediare Verb. HgCl2(COO)2", die sich zers., wobei bei allen yerwendeten Persulfat- 
konzz. (0,02—0,005-mol.) die W erte fiir den Quotienten aus der Rk.-Geschwindigkeit 
u. der Konz. der intermediaren Verb. fiir jede Temp. konstant sind. Der aus spektro
skop. Daten erm ittelte W ert der Dissoziationskonstante yon HgCl2(COO)2" gibt die 
experimentellen Daten richtig wiedor. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 158. 265— 72. 
Jan . 1932. Dacca, Indien, Chem. Lab. d. Uniy.) G u r i a n .

F. de P. Milian, Compendio de ciencias fisico-quimicas para uso de alumnos y profesores.
Madrid: Javier Morata 1932. (319 S.) 8°. M. 8.—.

Ignacio Puig, Vademecum del auimico. 2. ed. Barcelona: Manuel Marin 1932. (237 S.) 8°. 
tela 5,—.



1 9 3 2 .  I .  A ,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1 4 8 9

F. J. Thorpe, Thefaraday book of practical science. Book 1. General; Book 2, Heat; Book 3, 
Chcmistry of the liome. London: Oxford U. P. 1932. 8°. 2 s.

Willy H. Tliurow, Englisch-deutsches und deutsch-englisches Wórterbuch der Chemie. 
Tl. 2. Berlin-Schoneberg: Tetzlaff 1932. kl. 8°.

2. Gerraan-English. (X, 287 S.) Lw. M. 14.—.
Joseph Waller und Moritz Kaatz, English-Gerruan and German-English medical Dictionary. 

[2 P.] P. 2. Leipzig u. Wien: Dcutickc 1932. kl. 8°.
2. Deutsch-englisehes medizin. Worterbuch von Moritz Kaatz. 6. Aufl. Neu 

bearb. durch Pranz von Braitenberg. (238 S.) Lw. M. 7.—.

A,. A to m stru k tu r . R ad iochern ie . P ho tochem le .
W. A. Plotnikow, Mikroneutronen. (Vgl. C. 1928. I. 465.) Atomtheoret. Be- 

trachtungen unter Berucksichtigung der massenspektrograph. Messungen von A s t o n . 
Auf Grund der Gleichung 4 H  =  He +  4-0,00724 wird der Bcgriff des Mikroneutrons 
(mN) eingefuhrt, eine GroBe von M. =  0,00724, bestehend aus einem Mikroproton u. 
einem Elektron. Die Atombldg. aus H-Atomen ist nach Vf. stets von einer Abspaltung 
einer ganzen Anzalil solcher mN begleitet, was mit den experimentellen Daten von 
A s t o n  in bezug auf die ersten 9 Elemente des period. Systems sowie in bezug auf 
Cr u. Mo im Einklang steht. —■ Bei der He-Bldg. befinden sich von den vier Valenz- 
elektronen des H  nur zwei in  der Elektronenhiille, die restlichen zwei werden zusammen 
mit zwei Mikroprotonen u. zwei mN abgespalten, so daB im Resultat das He-Atom 
neutral bleibt. — Is t bei der Bldg. eines Atoms die Anzahl der abgegebenen mN gleicli 
der Anzahl der H-Atome, aus welchen das Element besteht, dann entsteht ein instabiles, 
radioakt. Element. Die Anzahl der abgegebenen mN wahrend eines Atombildungs- 
prozesses ist konstant, unabhilngig von der Wahl der Einheit des At.-Gew., wahrend 
die GroBe der M.-Verluste sich dabei andert. — Die Anzahl der mN in einem H-Atom 
betragt 136 bis 142, was m it der GroBe dcsKoeff. c hj'2 n  e2 =  137,1 sowie m it der Zahl 137, 
die E d d in g t o n  bei der Best. der Anzahl der Freiheitsgrade in Abhangigkeit von 
den Symmetrieelementen findet, iibereinstimmt. (Chem. Joum . Ser. A. Joum . allg, 
Chem. [russ.: Chimitseheskii Skum ał Sser. A. Shum al obschtschei Chimii] 1 (63). 
446—54. 1931. Kiew, Ukrain. Akad. d. Wissensch.) G u r i a n .

Georges Fournier und Marcel Guillot, Vergro/3erung der Absorplion von fi-Strahlen 
in  Molekiilen mit gewissen Binduiujsarten zwisćhen den Atomen. Der Massenabsorptions- 
koeff. fiir /?-Strahlcn in einem Metali der Ordnungszahl N  laBt sich durch /i/q =  15 +
0,142 N  wiedergeben (vgl. C. 1931. I. 2720). Die Gultigkeit dieser Beziehung wird an 
weiteren Metallen u. Nichtmetallen u. an binaren Verbb. gepriift. F iir Metalle u. 
Graphit erweist sich die Beziehung durchweg giiltig, bei Nichtmetallen (Diamant u. 
Si) nicht. Wenn fiir Verbb. der Absorptionskoeff. additiy berechnet wird, dann be
steh t nur Ubereinstimmung zwischen gemessenen u. bereehneten W erten bei hetero- 
polaren Yerbb. (Alkalihalogenide u. auch MgO u. CuO). Bei homoopolarer Bindung 
ist der berechnetc W ert kleiner ais der gemessene (SiC, Cu20 , ZnS, ZnO, AgJ). (Compt. 
rend. Acad. Sciences 194. 171—73. 11/1. 1932.) L o r e n z .

Th. V. Ionescu und C. Mihul, Ionisierte Oase im  Magnetfeld; Beweis der Existenz 
des spinnenden Elelctrons. Friihere Unterss. (C. 1931. I. 3542. 2440) hatten  eine Eigen- 
sehwingung von ionisierter Luft, entsprechend einer Wellenliinge von 9,5 m, ergeben. 
Verss. in einem Magnetfeld kónnen so gedeutot werden, daB sich die an einem Mol. 
haftenden Elektronen in einem molekularen Magnetfeld von 10,5 Gauss befinden. 
In  diesem Magnetfeld fiihren die Elektronen Prazessionsbewegungen m it einer Winkel- 
geschwindigkeit aus, die der Eigenfrequenz des ionisierten Gases ohne auBeres Magnct- 
feld entspricht. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 70—72. 4/1. 1932.) L o r e n z .

E. Steudel, ZurFrage der Resonanz bei Atomzertrummerungsprozessen. Die Zer- 
trtimmerungsverss. des Vf. von Al m it Po-a-Strahlen zeigen eine kontinuierliche Abnahme 
der H-Teilchen m it abnehmender a-Teilchenenergie. Die zertrummernden a-Teilchen 
werden durch Kohlensaure von entsprechenden Drucken verschieden stark  abgetrennt 
u. die In tensitat der ausgelosten H-Strahlen fiir zwei passend gewahlte Reichweite- 
stellen gemessen. Die Ergebnisse des Vf. bestatigen nicht die Messungen von Po SE 
(C. 1930. II. 2225) wonach bei Al u. Fe Gruppen von Zertriimmerungsprotoncn nur 
von a-Teilchen ganz bestimmter Energie em ittiert werden. (Naturwiss. 19. 1044. 
25/12. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie, Physikal. radioakt. 
Abt.) G. S c h m id t .

G. Hoffmann, Zur Methodik der Atomzerlrummerungsmessungen. P o s e  (C. 1930.
II . 2225) ba t boi seinen Atomzertriimmerungsmessungen eine Resonanzumwandlung
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an Al beobachtet, wahrend andererseits St e u d e l  (vgl. vorst. Ref.) keine Resonanz- 
effekte finden konnte. Vf. g ibt zweolcs Erklarung dieser Diskrepanz eine kurze Be- 
schreibung der Wirkungsweise der von ihm u. P o s e  benutzten Elektrometermethode 
zur Registrierung von H-Teilehen. Die im Wesen der Methode begriindete verringerte 
R iehtkraft des Elektrometers fiihrt zu einer erheblichen Verlangsamung der Einstellung. 
Es muB daher die Zahl der registrierten H-Teilehen pro Stde. eine sehr begrenzte sein, 
weil sich sonst die einzelnen Effekte iiberdeeken. Die scharfe Begrenzung wird durcli 
definierte Winkelbedingungen erreioht. Weiterliin konnte gezeigt werden, daB bei 
Erweiterung der wirksamen Kegeloffnung eine Verwaschung der H-Strahlengruppen 
ein tritt. Diese Tatsache wird ais Grund dafiir angefiihrt, daB STEUDEL bishcr keine 
Resonanzeffekto gefunden hat. (Ztsehr. Physik 7 3 . 578—79. 8/1. 1932.

Thomas H. Johnson, Die Streuung von Wassersloffatomen durch die Mosaik- 
slruklur von Krystallen. t)ber die Unters. ist ausfuhrlieher beriehtet in der C. 1 9 3 2 . 
I. 179 ref. Arbeit. (Pliysical Rev. [2] 37 . 87. 1/1. 1931. Swarthmore [Pa.], Franklin 
Inst., Bartol Res. Foundation.) Sk a l ik s .

Thomas H. Johnson, Streuung iion alomistischem Wasserstoff. (Vgl. vorst. Ref.) 
Deekt sich inhaltlieh m it einem Teil der C. 1 9 3 2 . I. 179 referierten Arbeit. (Pliysical 
Rev. [2] 37 . 99. 1931.) S k a l ik s .

Walter Soller, Giuphische Bestimmung aller Krystallgitter aus Daten der róntgeno- 
graphischen Pulvermelhode. Eine Methode wird angegebcn, die fiir alle Krystallgitter 
m it Ausnahme der triklinen brauchbar ist. Trikline G itter lassen sich durch AusschlieBen 
der hoher symm. identifizieren. Auch die Best. von Parametern ist moglieh. (Physioal 
Rev. [2] 38 . 583—84. 1/8. 1931. Univ. of Arizona.) S k a l ik s .

C. S. Barrett und H. F. Kaiser, Beslimmung des Giiterparameters von Kupfer 
mitlels eines Prdzisionsinslrumentes. Die Best. der Gitterkonstante von Cu in  einer
Prazisionsrontgenkamera ergab ais mittleren W ert von 18 Bestst. bei 20° a0 =  3,6078 ±
0,0001 A. Der erhaltene W ert fiilirt zu einer D. von 8,93 in tlbereinstimmung m it der 
gemessenen D. von 8,94 ±  0,01. (Phj-sical Rev. [2] 37 . 1696—97. 1931. Washington, 
Naval Res. Lab.) K l e v e r .

H. F. Kaiser und C. S. Barrett, Gitterparameter der festen Lósungen von Silicium  
in  Kupfer. (Vgl. vorst. Ref.) Mit derselben Apparatur wie vorstehend wurde die Gitter- 
konstante von Cu-Si-Legierungen bestimmt. Die Legierungen wurden vorher sorgfaltig 
homogenisiert, um eine Zers. der festen Lsgg. zu verhuten. Jedoeh zeigten die Lsgg., 
die 5,91 u. 6,36°/o Si enthielten, durch ihre Rdntgenbilder, sowie ihre Parametcr- 
werte, daB ein Ńd. vorhanden war. Folgende W erte wurden bei 20° gefunden: 
1,09% Si 3,6103, 3,01% Si 3,6128, 5,02% Si 3,6150, 5,91% Si 3,6151 u. 6,36% Si
3,6157 A. Aus den berechneten D.D. ergibt sich, daB die feste Lsg. durch einfache 
Substitution entstekt. Wenn das Si-Atom das Cu trotz seines kleineren Radius dehnt, 
kann dies nicht ais Anomalie angesehen werden, da die beiden Elemente verschiedene 
R rystallstruktur besitzen. (Pliysical Rew [2] 3 7 . 1697. 1931. Washington, Naval Res. 
Labor.) K l e v e r .

E. Gr. Bowen und W. Morris Jones, Eine Untersuchung von Zinn-Aniimon- 
legiemngen miltels Ednlgenstrahlen. Yff. untersuchcn nach der Pulvermethode Sn-Sb- 
Legierimgen m it 6, 20, 45, 50, 52, 80, 93, 96 u. 98 A t.-%  Sb, ferner reines Sn u. reines 
Sb. Benutzt wird Cu-/<V u. -iT^-Strahlung. Die Resultate bestatigen die Existenz 
von festen Lsgg. an den Sb- u. Sn-Enden des Zustandsdiagramms. D ie  D e b y e - 
SCH ERR ER-Diagram m e dieser Endgebiete zeigen eine Aufweitung des Sn-Gitters u. 
eine Kontraktion des Sb-Gitters, was beweist, daB die Atomradien beider Elemente 
entsprechend den neueren Angaben der L iteratur verschiedene GróBe besitzen. Ferner 
zeigt sich, daB die Verb. SnSb innerhalb des Bereiches von 40—54 A t.-%  Sb existiert. 
Sie ha t NaCl-Struktur u. weist infolge ihres geringen Losungsvermogens fur Sb u. des 
etwas groBeren fiir Sn entsprechende Sehwankungen der Gitterkonstante auf. Die 
Resultate sprechen gegen die Existenz einer /?-y-l hase. F ur jede der untersuchten 
Legiermigen werden die aus den Aufnahmen abgeleiteten Zahlenwerte in Tabellen 
mitgeteilt. (Philos. Magazine [7] 12 . 441—62. Aug. 1931. Swansea, Univ. College,

J. D. Me Gee, Die Laduwj der Radium D-Alome, die durch a-Teilchen-I(uckstojS 
von einer Radium-C-Quelle a u f einer metallischen Oberflache ausgesandt werden und 
ihre Beziehung zu den Oberfldchenkrdften. Die Anfangsladung von RuekstoBatomen

Halle.) G. S c h m id t .

Physics Department.) D u s i n g .
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kann nur dann angegeben werden, wenn die Vers.-Bedingungen so gewiihlt werden, 
daB eine Zwischenwrkg. der Atome m it der Oberfliiche u. anderen Atomen ausge- 
selilossen ist. Vf. setzt die Verss. von WERTENSTEIN (C. 1928. II. 2327) m it einer 
yerbesserten A pparatur fort. Der Strom, der von den geladenen RiickstoBatomcn 
gebildet wird, wird in einem FARADAY-Kafig in Verb. m it einem Elektroskop gemessen. 
Die A pparatur wird auf einen Druek, der in der GroBenordnung von 10~4 mm Hg liegt, 
ausgepumpt. Zwischen P raparat u. FARADAY-Kafig komiten Folien (Kollodium, 
Glimmer) gebraeht werden, die die RuekstoBatome u. alle a-Teilehen vom RaC ab- 
sorbieren. AuBerdem wurde ein magnet. F e ld  von ca. 2000 Gauss derart angebraelit, 
um den EinfluB sekundarer /5-Strahlen auszusehalten. In  den Ergebnissen des Vf. 
wird die durolisolinittliche Ladung der RuekstoBatome u. der Ionenstrom unter den 
gegebenen Vers.-Bedingungen (ohne Folie, m it Kollodium-, m it Glimmerfolie) in Ab- 
hiingigkeit von Zeit angegeben. Die RąC-Quellen wurden zuerst dureb Exposition 
von Ki-Tisehchen in RaEm  bei negativem Potential hergestellt, spilter dureh Elektro- 
lyse von RaC auf P t aus einer RaB +  C-Lsg. in IIC1. Zusammenfassend zeigt Vf., 
daB die durcbsolmittliebe Ladung der RuekstoBatome von RaD, welcbe aus RaC 
heryorgehen, auf einer reinen P t- oder Ni-Oberflache im Hochvakuum eine positive 
Einbeit ist. Dieses Ergebnis stim m t nicht m it WERTENSTEINS Experimenten iiberein. 
Die Ursache dieses Unterscliiedes wird der Ggw. von Ionen hoher Energie zugeschrieben. 
Eine Methode, diese aus dem Strahlengang zu entfernen, wird entwickelt u. ein Mecha- 
nismus fur ihre Entstehung angegeben. (Pliilos. Magazine [7], 13. 1—23. Jan . 1932. 
Sydney-Univ., Cambridge.) G. SCHMIDT.

W . Gosławski und L. Marchlewski, Die Absorption von uUraviole.lte.tn Licht durch 
einige organisehe Substanzen. 26. Mitt. (Vgl. C. 1930. I. 3157. 1931. I. 425.) Chloral, 
aus Chloralhydrat u. H 2SO,, Kp. 97,7°. zeigt in  W. u. A. keine selektive Absorption; 
in Chlf. t r i t t  eine starkę Bandę bei 2915 A auf. Es folgt daraus, daB entsprechend 
bisher noch nicht definitiy bewiesenen Annahmen Chloral selbst ein Aldehyd ist, wahrend 
die wss. u. alkoh. Lsgg. koinen Aldehyd enthalten. — Oxyhydrochinon, schwach rotliche 
Krystalle ans A., F. 140°, absorbiert in  A. m it Max. [ =  Masimum] bei 2920 u. 
Min. [ =  Minimum] bei 2540 A. Pkloroglucin, Krystallc aus W., F. 116,7— 117° 
(wasserhaltig) bzw. 218—219° (wasserfrei); in A. Max. bei 2685, Min. bei 2475 A. Pyro- 
gallol, durch Vakuumdest. gereinigt, F . 133—134°. In  A. Max. bei 2670, Min. bei 
2490 A. — Oxyliydrochinontriacetat, aus Chinon, Eg. u. H BS 04 bei 40—50°. F. 97—97,5° 
(aus A.). In  A. Max. bei 2665, Min. bei 2408 A. Phloroglucintriacetat, F . 105—106° 
(aus A.). In  A. Max. bei 2610, Blin. bei 2480 A. Pyrogalloltriacetat, F. 164,5—165° 
(aus A.). In  A. Max. bei 2585, Min. bei 2450 A. Die 3 Trioxybenzole absorbieren sehr 
ahnJich u. zeigen nur 1 Bandę, dereń Max. bei Phloroglucin u. Pyrogallol fast gleich liegt 
u. bei Oxyhydrochinon etwas nach R ot verschoben ist. Oxyhydrochinon absorbiert 
aueh viel starker ais die beiden Isomeren, in Obereinstimmung m it dem Verh. anderer 
p-Substitutionsprodd. Durch den E in tritt des dritten  O H  wird die Absorption gegeniiber 
den Dioxybenzolen nach dem Ultraviolett verschoben. Dasselbe erfolgt bei der 
Acetylierung der Trioxybenzole. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres 1931- 
Serie A. 3S3—91.) " O s t e r t a g .

A. Boryniec imd L. Marchlewski, Die Absorption von ultraviolettem Licht durch 
einige organisehe Verbindungen. 27. Mitt. (26. ygl. vorst. Ref.). Die Messmigen wurden 
in A. vorgenommen. Pyrrol, Kp. 126—127°, gibt eine sehr schwaehe Bandę. Max. 
2910 A u. starkę Endabsorption. Es liegen Anzeichen fiir weitere Banden vor, die 
sich aber nicht genau festlegen lassen. F r i e d l i  (C. 1 9 2 5 .1. 1324) h a t in Hexan wesent- 
lich kompliziertere Verhaltnisse vorgefunden. Furan, aus Brenzschleimsiiure bei 275°. 
Kp. 31—31,6°, zeigt im Gegensatz zu friiher untersuchten Furanderiw . keine selektive 
Absorption. Indol, F . 52° (aus A.), absorbiert sehr stark u. zeigt 3 Banden bei 2880, 
2720 u. 2175 A; die letztere zeigt besonders starkę Extinktion. a-Methylindcl, F . 59° 
(aus Lg.), absorbiert bei 2885, 2750 u. 2215 A, p-Methylindol, F . 95° (aus Lg.) gibt da- 
gegen nur 2 Banden bei 2810 u. 2230 A. 7-Melhylindol, F . 81,8° (aus Lg.) zeigt wieder 
drei Banden bei 2880, 2690 u. 2150 A. Die Methylindolc absorbieren sehr abnlich 
u. unterscheiden sich vom Indol nicht wesentlich. Der E in tritt von CH., in den Pyrrol- 
kern yerschiebt die Absorption nach Rot, u. zwar in  /? starker ais in a ; die CH.,-Gruppe 
im Bzl.-Kern yerschiebt iim einen sehr geringen Betrag nach Ultraviolett, die Absorption 
im kurzwelligen Gebiet ist indessen yiel starker ais beim Indol selbst. Aueh bei den 
Indolen hat F r i e d l i  in Hexanlsgg. viel kompliziertere Resultate gefunden. (Buli. 
In t. Acad. Polon. Sciences Lettres 1931. Serie A. 392—99. April/Mai.) O s t e r t a g .
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Ikuzo Fukushima und Masao Horio, Spektrochemische Untersuchung uber Diazo- 
salze. Zur Unters. des Konst. der Diazoverbb. bestimmten Vff. die Absorptions- 
s p e k tre n  einiger Diazosalze u . b eo b ac h te ten  die durch S u b s titu e n te n  herv o rg eru fen e  
Absorption. Im  Gegensatz zu Anilin wird bei Diazobenzolchlorid die Absorption durch 
Ersetzung eines Kernwasserstoffatoms an o-, m- u. p-Stellung durch verschiedene Reste 
nicht prinzipiell verandert. Die BLOMSTRANDsche Diazoniumkonst. wurde spektro- 
ehem. bestatigt. Diazophenole, Diazoanisidine u. Diazophenetidine zeigen einander 
ahnlicha Absorptionen, die aber Tondenender n. Diazosalze abweiehen. Bei Ersetzung 
des Kernwasserstoffs durch NO., verhalten sich Phenyldiazotat u. -hydrazin ahnlich 
wie Anilin. In  Phenylhydrazinchlorhydrat iibt das Amidosalzradikal eine hypsochrome 
Wrkg. aus. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 34 . 304B—308B. Sept. 1931. 
Kyoto, Univ.) F r i e s e r .

F. W. Loomis und J. G. Winans, tiber einen Versuch zur Auffindung des liaman- 
effektes an Melallelektronen. Es wurde yersucht, diffus gestreutes Licht veranderter 
Wellenlange zu finden, wenn Licht auf eine frische Quecksilbcroberflache im Vakuum 
auftrifft. Es konnte kein derartiger Effekt gefunden werden. (Ztschr. Pliysik 73. 
658—61. 8/1. 1932. Góttingen, Univ.) D a d ie u .

E. F. Barker, Ramanlinien und Ullrarotbanden in  Stickozydul. Es wird die Frage 
zu entseheiden versucht, ob das 2V20-Molekul lineare Gestalt ha t oder nicht u. wenn, 
ob das O-Atom z w i s c l i e n  den beiden N-Atomen liegt oder an einem Ende. Vf. 
schlieBt aus dem Raman- u. U ltrarotspektrum, daB das Molekuł linear, aber unsymmetr. 
sein muB; (O—N ^ N ). Die Griinde dafiir sind folgende: Die Form der Banden u. der 
Abstand der Rotationslinien sind inkonstant u. alle drei Grundfrequenzen sind opt.-akt. 
Die im Ramanspektrum beobachteten Grundfreąuenzen i', =  1283, v3 =  2226 u. die 
nur im U ltrarot aufsclieinende tiefe Frequenz v2 werden den entspreehenden 
Schwingungsformen des Molekiils zugeordnct. (Naturę 1 2 9 . 132—33. 23/1. 1932.

S. Paramasivan, Die spezifische Warme und ihr Zusammenhang mit dem Raman- 
effekt. Aus den dem Ramaneffekt entnommenen Freąuenzen wird die spezif. Warme 
einer Reiho von Molekiilen bcrechnet u. m it den beobachteten Daten yerglichen. F ur 
die untersuchten Falle (Typus XY2, CS2, C02 u. S 0 2; Typus XY3, PC13 ii. AsC13; Typus 
XY4, CC1.„ SiCl4, TiCl4 u. SnCl4) ergibt sich besto Ubereinstimmung zwischen beob
achteten u. berechneten W erten fiir die spezif. Warme. (Indian Journ. Physics 6 . 
413—20. 30/11. 1931. Calcutta.) D a d i e u .

Gr. Landsberg und S. L. Mandelstam jr., Molekulare Lichtzerstreuung in  festen 
Kórpern. IV. Intensilat des von Steinsalz zerslreuten Liclites. (III. vgl. C. 1 9 3 0 . I. 13.) 
Die In tensitat des an Steinsalzkrystallen gestreuten inhomogenen Lichtes wurde durch 
Vergleieh m it der S treuintensitat an einem Quarzstiick bestimmt. Die Homogenitat 
der untersuchten Krystallstucke war vollkommen siehergcstellt u. storendes Neben- 
liclit ausgeschaltet. An den erhaltenen Ergebnissen wurde die Giiltigkeit der G a n s - 
schen Theorie gepriift, wobei sich herausstellte, daB diese zwar m it dem Expcriment 
besser iibereinstimmt ais die ElNSTEINsche Theorie, daB die Abweichungen aber keines- 
falls innerhalb der Fehlergrenzen des Experimentes liegen. In  einer Anmerkung bei 
der Korrektur wird erwahnt, daB die GANSsche Formel nach theoret. Betrachtungen 
der Yff. nicht yollkommen korrekt ist. (Ztschr. Physik 73 . 502—10. 30/12. 1931.

Marc de Hemptinne und Angśle Peeters, Das Streuspektrum des CHGl3 und 
SiHCl3. Die Ramanspektren von CHCls u. SiHGl3 werden m it einem H ilg e r - Ą -  
Spektrographen aufgenommen, wobei die Hg-Linien 4046 u. 4350 A zur Erregung 
vcrwendet werden. Die erhaltenen Ergebnisse werden m it den Resultaten anderer 
Forscher verglichen, wobei sich zeigt, daB die Werte fiir CHC13 fast ident. sind m it 
den von D a d ie u -K o h lra u s c i i  (vgl. O. 1 9 3 0 . I. 2361) erhaltenen u. die Messungen 
fur SiHCl3 sehr gut, m it denen von U re y  u. B r a d l e y  (C. 19 3 1 . II. 1536) uberein- 
stimmen. SiIICl3 wird auBerdem noch m it ultraviolettem Erregerlieht aufgenommen 
u. dabei das Ergebnis im siehtbaren Teil bestatigt. Dic Freąuenzen des SiHCl3 sind 
gegeniiber denen des CHC13 allgemein erniedrigt, die Spektren haben aber den gleichen 
Typus. Die Linie 2256 cm- 1  des SiHCl3 wird der Si-H-Schwingung zugeordnet, die 
Frequenz 587 der Schwingung Si-Cl. Bcmerkenswert ist. daB die Spektren von SiHCl3 
(At.-Gew. Si =  28) u. PCI3 (At.-Gew. P  =  31) nahezu ident. sind. SchlieBlich werden 
die Molekiilkonstanten fiir SiHCJ;) u. CHC13 unter der Yoraussetzung einer regelmaBigen 
dreiseitigen Pyramide m it SiH bzw. CH ais Spitze nach dem TRUMPYsclien graph.

Michigan, Univ.) D a d i e u .

Moskau, Univ.) D a d i e u .
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Naherungsverf. ermittelt, wobei sieli befriedigende tlbereinstimmung zwischen den 
beobacliteten u. den unter Annahme der aus den angenommenen Molekiilkonstanten 
errechneten Freąuenzwertcn ergibt. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classo Sciences [5] 17. 
1107—18. 1931. Louvain, Univ.) D a d i e u .

A. Dadieu, A. Pongratz und K. W. F. Kohlrausch, Sludien zum Iłamaneffekt.
XV. Organische Substanzen. (Cis-Trans-Isomerie.) (XIV. vgl. C. 19 3 1 . II. 3575.) Die 
Ramanspektren folgender geometr. isomerer A thylenderiw . werden aufgenomtnen: Iso- 
crolonsiiure, Crotonsdure, dereń Methylester, p-Cl-lsocrotonsdure, fi-Cl-Crotonsaure, Malein- 
sduredimetliyl- u. -didlhylester, Fumarsduredimethyl- u. -didlhylester u. Dibromatliijlen 

(Isomerengemisch). In  allen Fallen sind deutliche Unterschiede 
zwischen den Spektren der Cis- u. Transkorper yorhanden.

- - Im  allgemcinen laBt sich feststellen, daB die Transform armer
0 = 0  <^OR ist an  Freąuenzen unter 1000 cm- 1  ais die Cis-Form. Bei

den Estem  der Maleinsaure finden sich im Gebiet der C—0-
Frequenz zwei Linien s ta tt der einen zu erwartenden, was

durch das Vorhandonsein einer zwciten Molekiilart m it Oxylactonstruktur erklart 
wird. E in Teil der Molekule soli die yorstehendc Formel aufweisen. (Sitzungsber. 
Akad. Wiss. Wien 1 4 0 . 353—68. 1931. Graz, Techn. Hoclischule.) D a d i e u .

M. Bourguel und L. Piaux, Ramaneffekl und Chemie-, die Allenbindungen. Die 
Ramanspektren von Allen, Propylallen, Butylallen u. 1,1-Dimethylallen werden auf- 
genommen. Das Allen wird im yerfliissigten Zustand untersuclit u. liefert eine starkę 
Linie im Gebiet der C—C-Bindung bei 1074, eine weitere verwaschene schwache Bandę 
bei 1440 (CH2-Gruppe). Im  Gebiet der G—-H-Bindung liegen zwei Linien, eine sehr 
starkę bei 3000 u. eine schwache, diffuse bei 3073. Dagegen findet sich keine An-
deutung fur die der Athylenbindung cliarakterist. bei ca. 1600. Die yóllige Reindarst.
der oben genannten Attcnderiw. gelang nicht, die Prod. sieden alle innerhalb 3—4°. 
Dio Spektren zeigen samtlieh eine schwache C—C-Frequenz, dereń In tensitat m it den 
einzelnen Fraktionen schwankt. Daraus u. aus der Tatsache, daB sonst bei Athylen- 
yerbb. die C—C-Frequenz die starkste des ganzen Ramanspektrums ist, sclilieBen die 
Vff., daB die in den Allen d e r i v a t e n  auftretendcn C—C-Linien auf Verunreini- 
gungen m it Athylenyerbb. zuriickzufuhren sind. Das Dimethylallen war besonders 
unrein. Charakterist. fiir die Allenkonfiguration ist nach den Vff. eine Frequenz bei 
ca. 1100, die in  den D eriw . in ein D ublett aufgespalten ist. Aus dem Niclitauftreten 
der C—C-Frequenz wird die Notwendigkeit einer anderen Formulierung der kumulierten 
Doppelbindung gefolgert. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 3 . 1333—35. 21/12.
1931.) D a d i e u .

P. Krisłmamurti, Ramaneffekt und Bildung von Hydraten in  Lósung. Wss. Lsgg. 
von Pyridin, Essigsdure u. Methylalkoliol werden iiber ein weites Konz.-Bereicli 
gepriift u. die Ramanfrequenzen m it denen der reinen Fil. yerglichen. Pyridinlsgg. 
zeigen in  der Lage u. In tensitat mancher Linien deutliche Anderungen, die bei Konzz. 
von 70% Pyridin ein Maximum erreiehen. Diese Konz. entspricht einem H ydrat 
CgH 6N, 2 H.O, dessen Existenz durch Dichte- n. Viscositatsmessungen sichersteht. 
E in Vergleich m it dem Spektrum des Pyridin-Hydrochlorids zeigt, daB die W.-Moll. 
ganz ahnlieh am N-Atom haften miissen wie HC1. Die Frequenzen des Hydrates zeigen 
eine gróBere Ahnlichkeit m it denen des Bzl. ais reines Pyridin selbst, indem die Linie 
1029 in der In tensitat abnimmt u. die Linie 1571 in zwei Komponenten aufgespalten 
ist, so wie in Bzl. Die letztere Anderung ist sehr empfindlich; eine Zugabe von nur 
5%  W. ru ft eine Verbreiterung hervor, wahrend 7,5%  bereits eine gut aufgel. Kompo
nento zeigt, die bei 10% W. stark  u. scharf wird. Essigsaure zeigt deutliche Untcrschiede 
in der C—0-Frequenz. Bei 95%  erscheint neben der bei 1667 cm - 1  liegenden Linie 
ein schwacher Trabant, der m it steigender Verdiinnung relativ starker wird u. bei 
75% u. weniger allein vorhandcn ist. Das Intensitatsmaximum dieser Linie entspricht 
dem  H ydrat CH3COOH, H 20 , welclies ebenfalls durch Dichtemcssungen sichergestellt 
ist. Die anderen Linien werden yerbreitert, u. die schwachen yerschwinden m it der 
Verdiinnung. In  CH3OH wird die Linie bei 1030 in Lsg. yerbreitert, wird aber bei 50% 
wieder scharfer u. erreiclit bei dieser Konz. auch das Maximum in der Lageyeranderung. 
Die Bldg. eines Hydrates CK,OH-2 H20  wird yermutet. E in Vergleich m it den ent- 
sprechenden U ltrarotdaten zeigt, daB die beeinfluBbaren Frequenzen opt. akt. sind 
u. im Ultrarotspektrum  durch selu’ starkę Maxima vertreten sind. Die starksten 
Anderungen erleiden Linien, die polaren Gruppen im Mol. entsprechen. (Indian Journ. 
Physics 6 . 401—12. 30/11. 1931. Calcutta.) D a d i e u .
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P. Krishnamurti, Das vollstandige Rainanspektrum in  Beziehung zur Ultrarot- 
absorption. I. Pyridin und Essigsaure. Die Ultrarotspektren von FU. zeigen eine 
groBe Anzahl von Absorptionsmaxima, yon denen nur wenige ein Analogon im Rarnan- 
spektrum aufweisen. Soi'gfaltige Aufnahmen m it einer neuen Filtertechnik zeigen, 
daB Pyridin  u. Essigsaure mehr Linien besitzen ais bisber gefunden wurden u. daB die 
meisten Linien, die im U ltrarot aufsclieinen, nun auch im Ramanspektrum auftreten. 
Daraus ist zu folgern, daB diese Molekule keine yollstandig inakt. Freąuenzen besitzen 
konnen. Einige sehr starkę Absorptionsmaxima treten ais besonders schwaehe Raman- 
linien auf. Jede Fl. wurde m it 2 Filtern aufgenommen: Einmal mit einer verd. Lsg. 
des Na-Salzes yon o-Kresolphthalein, lim die Hg-Gruppe 4046 zu schwachen u. zweitens 
m it einer verd. Lsg. von Uranin zur Sehwachung der Linie 4358. Ein 3. F ilter o-Kresol- 
phthalein -|- Chininlsg. absorbiert die Linie 4046 vol!kommen u. wird in spezicllen 
Fallen m it Vorteil angewendet. Im  Spektrum des Pyridins ist die Yerbrciterung der 
C-H-Frequonz 3054 cm " 1 auffallend, dio aus einer Reilie enger, gleich weit entfernter 
Linien besteht u. auf der violetten Seite starlcer ist. (Indian Journ. Pliysics 6 . 367—87. 
30/11. 1931. Calcutta.) D a d i e u .

S. S. Lu, Der Jtamancffelet in  Aldehyden. Es 'werden die Ramanspektren von 
Benzaldehyd, Heplaldehyd u. Furfurol aufgenommen. Alle 3 Stoffe geben bei ca. 
1070 cm- 1  die fiir die C—O-Gruppc cliarakterist. Ramanlinie. (Science Reports 
National Tsing H ua Univ. Serio A. Matli. Phys. Sci. 1. 25—32. 1931.) D a d ie u .

Marcel Godchot, Etienne Canals und Germaine Cauętuil, Uher die Raman- 
spektren einiger Cyclohexanverbindungen. Die Ramanspektren yon Cyclohexan, Meihyl- 
cyclohexan, sowie der 3 isomeren Dimethyhyclohexane werden aufgenommen u. unter 
sich, sowie m it dem gewohnlichen IIexan yergliehen. Der Unterscliied der substituierten 
Cyelohesane gegeniiber dem einfachen KW-stoff besteht einerseits in einer yergroBerten 
Linienzalil u. zweitens in einer Verschiebung bzw. Aufspaltung bestimmter Linien. 
Besonders die starkę Linie bei 800 cm- 1  wird bei den Dimethylderiyy. verschoben u. 
aufgespalten. Die Linien 425—458, sowie die bei ca. 1270 cm- 1  scheinen fiir den Cyclo- 
kexankcrn cliarakterist. zu sein. Im  Gebiete der C—H-Bindung kann nichts auf- 
fallendes fcstgestellt werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 176—77. 11/1.
1932.) D a d i e u .

G. Dupont, P. Daure, J. Allard und J. Levy, Anu-endung des Ramaneffekles 
zur Charakterisierung der Terpene und die Analyse von Terpengemischen. Urn den Nach- 
weis der Terpene, besonders in  Terpengemischen, m it Hilfe ihres Ramanspektrums zu 
ęrmdglichen, ist geplant, einen Atlas der Spektren der yerschiedenen Terpene auf- 
zunehmen. In  der vorliegenden Arbeit werden die allgemeinen Voraussetzungen fur 
diese Aufnahme erórtert u. die yersuclisanordnung beschrieben. Zur Erregung dient 
die Hg-Linie 4358 A; es wird nur das Gebiet bis 4900 A beriicksichtigt, da die CII- 
Freąuenzen, die in das Gebiet lióherer Wellenlangen falJen, naeh Meinung der Vff. 
fiir das yorliegende Problem nicht yon Interesse sind. (Ygl. auch C. 1 9 3 2 . I. 914.) 
(Buli. Inst. Pin [2] 1 9 3 1 . 271—72. 15/12. 1931.) D a d i e u .

Hans v. Euler und Harry Hellstrom, Ramanspektren von Carotinoiden. Das 
Ramanspektrum ather. Lsgg. von x- u. fi-Carotin, Blattxanthophyll, Lycopin, sowie des 
reinen fi-Ionons werden aufgenommen. Trotzdem die Lsgg. auBerordentlieh yerdiinnt 
(ca. 0,03%'g) u- teilweise gefiirbt sind, werden die starksten Ramanlinien bei Expositions- 
zeiten von ca. 9 Stdn. erhalten. Vff. yermuten, daB die GroBe besonders des Carotin- 
mol. diese groBe Empfindlichkeit yerursacht. Die beiden Carotine u. das Xanthophy)l 
liaben ie 2 Linien bei ca. 1525 u. 1145 cm-1, wahrend Lycopin ebenfalls 2 bei 1513 u. 
1872 cm- 1  aufweist. Das jS-Ionon liefert 23 Ramanfreąuenzen, yon denen aber nur eine 
(1140 cm-1) auch in den beiden Carotinoiden yorkommt. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B. 15 . 342— 46. Jan. 1932. Stockholm, Univ.) D a d i e u .

N. A. Puschin und P. G. Matavulj, Der Brcchungsindex fliissiger Gemische. 
I. Bindrę Sysleme mit Piperidin ais Komponenta. Mit dem ABBEsehen Refraktometer 
wurden die Brechungsindices der Mischungen von Piperidin m it yerschiedenen Phenolen 
(Phenol, Parachlorphenol, o-, m-, p-Kresol, Guajacol u. Thjanol) in Abhangigkeit von 
der Konz. gemessen.. Mit Ausnahme von Piperidinthymol zeigen alle 6 Diagramme 
ein ausgepragtes Maximum, das aber nicht der aus therm. Analysen ermitteltcn Zus. 
der Verbb. entspricht, sondern immer gegen die Komponente m it hoberem Brechungs- 
index yersehoben ist. Zeiclinet man in das Diagramm an Stelle des Brechungsindex 
dessen Differenz gegen den aus der Mischungsregel bereclineten W ert ein, so erhalt 
man ebenfalls Kuryen m it Maximis. Diese A n  — c-Kurvenmaxima entsprechen viel
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besser der Zus. der Verbb. Die gomessenen Temp.-Koeff. der Breelmngsindices stehen 
ebcnfalla in Beziehung zur chem. Zus. der Verbb. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 158. 
290—96. Jan . 1932. Belgrad, Chem. Inst. d. medizin. Fakultiit.) G u r t a n .

Werner Kuhn und H. L. Lehmann, Bemerkungen zur Theorie der optischen 
Aktim tat und der anomalcn Rotationsdispersion. Die krit. Bemerkungen von S c h e r in g a  
(C. 1931. II. 2447) zu den Arbeiten der Vff. iiber die opt. A ktivitat werden einer 
Polemik unterzogen. (Chem. Weekbl. 28. 517—20. 12/9. 1931. Karlsruhe, Techn. 
Hochschule.) ScHONFELD.

K. Scheringa, ijber die Theorie der optischen Aktivitdl. Bemerkungen zu der Arbeit 
von K u h n  (yorst. Ref.). (Chem. Weekbl. 28. 665—66. 21/11. 1931. Amers- 
foort.) K u n o  W o l f .

Werner Kuhn, Bemerlcung, belreffend „Die Diskussion der optischen Aktivital“. 
Eine Erwiderung an S c h e r in g a  (vgl. yorst. Ref.). (Chem. Weekbl. 28. 714— 15. 26/12.
1931.) K u n o  W o l f .

Otto Halpem, Notiz iiber die Rolationspolarisation fcrromagnetisclier Kórper. 
Die Rotationspolarisation ln.Ct sich im Rahmen der ncucn Theorie nur erklaren unter 
der Annalime, daB die Energieunterschiede durch die Austauscherscheinungen geliefert 
werden. Die Austauschkrafte iindern die einzelnen Frequenzen u. t)bergangswahr- 
scheinlichkeiten, bewirken dadurch also eine Doppelbrechung. Auch bei dieser An- 
schauung ergibt sich die GroBenordnung gleich der des inneren Feldes. (Ann. Physik 
[5] 12. 181— 84. 2/1. 1932.) B r i l l .

Ikuzo Fukushima und Masao Horio, Uber die Photolyse der Diazoverbindungen. 
I .—III . Mitt. Vff. untersuchten die Pliotolysen von Diazobenzolsulfosiiure u. 1,2,4-Di- 
azonaphtholsulfosiiure. Dio Absorptionsspektren beider Substanzen, sowio dieselben 
yon den Lieht- u. Dunkelzersetzungsprodd. der beiden wurden gemessen. Bei der 
Diazobenzolsulfosiiure sind die Reaktionswegc von Licht- u. Dunkelzers. yoneinander 
yerschieden. Wahrend auf die erstere Verb. nur Strahlen wirken, dereń Wellenlange 
kleincr ais 450 m/t ist, wird die zweite Verb. nur durch Strahlen kleinerer Wellenlange 
ais 380 m/i zers. Beide Rkk. sind Pliotolysen nullter Ordnung. Weiter wurde der Ein- 
flufi von Chininsulfat auf die Lichtzers. der 1,2,4-Diazonaphtholsulfosaure untersucht. 
Bei Belichtung m it monochromat. Licht von einer Wellenlange von 366 m/ł wurde 
die Zers.-Geschwindigkeit durch Chininsulfat herabgesetzt u. zwar sinkt die Rk.- 
Geschwindigkeit m it stcigender Chininsulfatkonz. Die berechneton Werte sind etwas 
groBer ais die gefundenen, was durch dio Fluorescenz des Chininsulfats erklart wird. 
Die Temp. ba t auf die Lichtzers. der 1,2,4-Diazonaphthosulfosiiure von 2—50° keinen 
EinfluB. Bei der Lichtrk. der Diazobenzolsulfosiiure ist der Temp.-EinfluB nur zwischen 
2—22° zu yernachlassigen, bei hoheren Tempp. kommt eine Warmerk. in Betracht. 
Die Quantenausbeute wird fiir 1,2,4-Diazonaphtholsulfosaure bei 366 m/« zu 0,16 
bestimmt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 34. 367B—377B. Okt. 1931. 
Kyoto, Univ.) F r i e s e r .

W. S. Huxford, Wirlcung von elektrisćhen Feldern au f die Emission von Photo- 
elekłronen aus Oxydkathoden. (Vgl. C. 1932. I. 494.) Die photoelektr. Emission von 
m it einem Gemiseh yon BaO u. SrO bedeckten Aąuipotentialkathoden bei Ziminer- 
temp. wurde untersucht u. dio langwelligen Grenzen der Empfindlicbkeit wurden 
unter Anwendung eines Doppelmonochromators bestimmt. Die Schwellenwerte der 
Freąuenz sinken bei Zunahme des angelegten Potentials entsprecliend der Gleichung 
v — r0 —■ b E 'l7, wo v0 dio Frequenzschwelle fiir das Feld Nuli u. E  das Feld an der 
Kathodenoberfliiche bedeuten. Das Ausbloiben der Sattigung der Photostróme, das 
bei Zimmertemp. u. bei schwacher Heizung beobachtet wird, kann einer Abnahme 
der A ustrittsarbeit m it ansteigenden Potentialen zugcschrieben werden. Die Tendenz 
zu Nichtsattigung ist am groBtcn fiir langwelliges Lieht. Die Gleichung von H o u s t o n  
gibt die Anderung der Anzahl der Photoelektroncn m it der Farbę des Lichtes u. m it 
der Verschiebung der Empfindliclikcitsschwelle befriedigend wieder. — Einige Ver-< 
gleiehe der Photoemission m it den Thermionenstromen derselben Oxydkathode werden 
angestellt. Wahrend dor Aktivierung der Oxydkathode wird ein photoakt. Ober- 
flachenfilm gebildet, dessen A ustrittsarbeit bei der Hitzebehandlung des Oxydbelages 
abnimmt. Diesor Film, der wahrscheinlich aus Ba-Atomen besteht, h a t ganz ahnliclie 
Eigg. wie die adsorbierten Alkalimetallfilme. — Vorliiufige Messungen der A ustritts
arbeit bestatigen dio Theorie, daB sowohl bei der Photoemission ais dor Thermionen- 
emission dic Elektronen aus den auBersten Schichten der Oxydbelegung austreten. 
(Physical Rev. [2] 38. 379—95. 1/8. 1931. Univ. of Michigan.) S k a l ik s .

----------------------------  9 7 *
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Cayetano CastelJranchi, Fisica m oderna. Exposicion sin tćtica  a l alcanco de todos, de las
ultim as eonquist«s de la fisica contem poranea. B arcelona: G ustavo Gili 1932. (S65 S.)
4°. R u s t: 46.— ; te la : 50.— .

Aj. E le k tr o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie .
Charles P . Sm yth, Dipolmomente. Zusammenfassendes Referat: Definition u. 

Best. des Dipolmoments. Bezichung zur S truktur; Bzl.-Deriw. — der o-Effekt wird 
auf wechselseitige Induktioiiswrkgg. zuriickgefuhrt —, Naphthalin- u. Biphenylderiw. 
Temp.-Abhangigkeit von Dipolmomenten. Das Moment ais MaB der Polaritat u. ais 
Methode zur Konfigurationsbest. Bezicliung zur Assoziation. Dipolmoll. im K rystall — 
wo wie in der FI. unter dem EinfluB eines Feldes Orientierung eintritt. (Ind. engin. 
Cliem. 23. 1224—27. Nov. 1931. Princeton Univ., Princeton, N. J.) B e r g m a n n .

O. H assel und E . N aeshagen, Notiz iiber die elektrischen Momenie einiger Gyclo- 
hexanderivatc. (Vgl. C. 1932. I. 8.) Im  Gegensatz zu den Angaben von W ill ia m s  u . 
F o g e lb e r g  (C. 1931. II . 1107) halten Vff. an ihrer friiheren Anschauung (C. 1931.
I. 893) fest, daB das Dipolmoment des /?-Benzolhexachlorids von Nuli nicbt zu unter- 
scheiden ist. Es wurde namlicli am festen P raparat die DE. zu 3,13, der Brecliungs- 
exponent (D-Linio) zu 1,657 bestimmt, was m it der D. 1,88 zu einer GroBe der Atom- 
polarisation von 7,3 ccm fiihrt — so wie trans-l,4-Dichlorcye]ohexan nach unver- 
óffcntlichten Beobachtungen P a + o =  2,3 ccm bat. Mit Berucksichtigung der Atom - 
polarisation ergibt sich fiir dio Órientierungspolarisation u. dam it fiir das Dipolmoment 
der W ert 0; Pa + O war in Bzl. bei 60° zu 8,5 bestimmt worden. — Vff. goben fiir 
Chlor-, Brom- u. Jodcvclohexan die Momente 2,07, 2,11 u. 1,98 an. Die ersten beiden 
sind etwas kleiner ais die W erte von W illiam s  (C. 1930. II. 3708). (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B. 15. 373—76. Jan. 1932. Oslo, Univ.) Bergm ann .

Y oshitaro  F u jik aw a  und J iro  K ita sa to , Unłersuchung dieleklrischer Erscheinungen 
mittels der Scheringschen Hoclispannungsbriicke. I I . Der E influp uberlagerter magneiischer 
Felder au f dielektrische Yerluste. Es zeigt sich, daB die DE. von Isolationsmaterialien 
durch die Ggw. uberlagerter magnet. Felder beeinfluBt wird. (Scient. Papers Inst. 
physical chem. Res. 15. Nr. 286—87. Buli. Inst. pliysical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 10. 9. 1931.) K u n o  W o l e .

E . H enrio t und O. Goche, tlber die Kathodenzerstaubung in  einem Magnetfeld. 
Kathodenzerstaubung laBt sich auch in  einem Magnetfeld erreichen. Die zerstaubten 
Atome werden z. T. durch das Magnetfeld an bestimmte Stellen konzentriert. W ahrend 
ein Teil des Nd. in Siiuren 1. ist, hinterbleibt nach der Behandlung m it Sauren stets, 
auch wenn die verschiedensten Metalle verstaubt wurden, ein briiunlicher, durcbsichtiger, 
unl. Nd., der sich ais C erweist; er t r i t t  auch bei Verwendung einer C-Kathode auf. 
Anscheinend verbindet sich C (ais Verunreinigung des Kathodenmetalls vorhanden) 
unter der angelegten Spannung m it H„, der entstandene KW-stoff zers. sich dann wieder 
unter der Wrkg. der Kathodenstrahlen oder von Elektronen. —  Die Beobachtungen 
konnten ais Grundlage fiir einen qualitativen Nachweis von C in  Metallen dienen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 169—70. 11/1. 1932.) L o re n z .

E. M. W ellish , Photoelektronen und negative Ionen. Die Verss. des Vf. sollen 
den Bruchteil der Elektronen feststellen, die sich beim Elektronendurchgang durch 
einen Kondensator, Molekulen anlagern u. so negatiye Ionen geben. Die Elektronen 
werden durch ultraviolettes Licht erzeugt, das auf eine Au-plattierte Elektrode fiillt, 
die 2 cm yon einer anderen entfernt ist. An die Elektroden konnto eine Wechsel- 
spannung m it yariabler Periodenzahleinstellung gelegt werden. Ais Fiillgas wurde 
Luft bei yerschiedenen Drucken yerwendet (7—760 mm Hg). Die so bei yerschiedenen 
Drucken u. Spannungen erhaltenen Kurven in Verb. m it der m athem at. Theorio 
fuhren zu dem SchluB, daB die Mehrzahl der negativen Ionen in der Nachbar- 
schaft der Elektrode, an der die Elektronen erzeugt werden, gebildet wird. Diejenigen 
Elektronen, die nicht negatiye Ionen in der Nahe der bestrahlten Elektrode erzeugen, 
durchlaufen im allgemeinen das ganze Intervall zwischen den Elektroden in freiem 
Zustand. (Proceed. Boy. Soe., London. Serie A. 134. 427—44. 2/12. 1931. Syd
ney.) G. S c h m id t .

R. D. Schulw as-S o rok in , Piezoelektrische Eigenschaften ton Seignettesalzkrystallen. 
Der piezoelektr. Moduł du  von Seignettesalz wird fiir verscliiedene Tempp. bestimmt. 
Qualitatiye Dbereinstimmung des Temperaturganges m it den Ergebnissen von V a l a s e k  
wird gefunden. Der W ert des Moduls bei Zimmertemp. u. Belastung von 1 kg/qcm 
wird zu 2,6-10-4 elst. Einh./dyn m it 15°/0 Schwankung fiir yerscliiedene Proben
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gefunden. Die Abhangigkeit von der Belastung ergibt fiir eine Belastung von 
30 kg/qom im Temp.-Gebiet —16° bis +23° Sattigung, fur eine Belastung von 
50 kg/qcm dagegen eine weitgehende Unabhangigkeit von der Temp. (Ztsehr. Physik 
73 . 700—706. 8/1. 1932. Leningrad, Phys.-Teehn. Inst.) B r i l l .

B. E. Warren, Eine Deuhing der Wirkung piezoelektrischer Schwingungen au f die 
Intensitat der Rdnigenrefkzionen von Quarz. In  den Verss. von F o x  u. Ca r r  (vgl. 
C. 1 9 3 1 . II . 1257) entliielt die Rontgenstrahlung neben allgemeiner Straklung auch die 
A-Linien des W. Die W K  a-Linie h a t eine so kurze Wellenlange (0,211 A), daB sekon 
dureh sehwache Schwingungen des Krystalls zahlreiche Ebenen in Reflexionsstellung 
gebraeht werden, die beim ruhenden K rystall nicht reflektieren wurden. Drei einfache 
Verss. werden angegeben, die eine Priifung dieser Annahme erlauben. (Physioal Rcv. 
[2] 3 8 . 572. 1/8. 1931. Mass. Inst. of Technology.) Sk a l ik s .

R. M. Langer, Ro?iigenreflexionen an schwingenden Kryslallen. Es werden einige 
Griinde angefuhrt, die gegen die Erklarung des Effektes dureh W a r r e n  (vgl. vorst. 
Ref.) spreclien. Vf. deutet die Verstarkung der L A U E-Elecke dureh Schwingungen der 
„Z w iC K Y -Blocke“ . Eine tJbersohlagsrechnung ergibt eine Intensitatserhóhung um 
30%- (Pliysical Rev. [2] 38 . 573—74. 1/8. 1931. Mass. Inst. of Technology.) Sk a l i k s .

Gerald W. Fox und James M. Cork, Die regulare Reflezion ton  Róntgenslrahlen 
an piezoelektrisch oscilliercnden QuarzkrystaMen. Yon F o x  u. Ca r r  (C. 1 9 3 1 . II . 1257) 
wirde die Beobachtung gemacht, daB LAUE-Flecke von piezoelektr. schwingenden 
(Juarzkrystallen intensiver sind ais die entsprechenden von nichtschwingenden. Yff. 
untersuehen nun den EinfluB der Schwingungen auf In tensitat u. Breite der Rontgen- 
spektrallinien, wenn der Quarz ais reflektierender Krystall in einem BRA G G -Spektro- 
meter yerwendet wird. Es zeigt sich, daB Linienbreite u. -intensitat nicht geandert 
wird. —  Von LANGER (vgl. vorst. Ref.) wurden die Resultate von F o x  u. CARR (1. e.) 
durch Schwingungen innerhalb der Z w iC K Y sclien Blockstruktur erklart. Vff. wenden 
sich gegen diese Erklarung u. gegen die Annahme einer Blockstruktur iiberhaupt. 
Eine befriedigende Darst. der Ergebnisse durch die Extinktion in einem idealen K rystall 
wird angegeben. (Pliysical Rev. [2] 38 . 1420—23. 15/10. 1931. Iowa S ta te  College, 
Univ. of Michigan.) Sk a l ik s .

R. peierls, Zur Frage des eleklrischen Widerslandsgesetzes fu r  liefe Temperaturen. 
(Vgl. C. 19 3 0 - I. 2523.) Bei einem korrekt entwickelten Naherungsverf., das die 
Wechselwrkg. zwischen Elektronen u. den Gitterschwingungen sowie die „Umklapp- 
prozesse" beriieksichtigt, ergibt sich ebenso wie bei B l o c h  ein 2^-Gesetz. (Ann. 
Physik [5] 12 . 154—68. 2/1. 1932. z. Z. Leningrad.) B r i l l .

G. Baintner, Uber den Einflu/} der Unlerlage au f die Tenipcralurabhangigkeit des 
elektriscJien Widerstandes diinner Platinschichten. (Vgl. B r a u n s f u r t h , C. 1 9 3 1 .
I I .  389.) Es wird esperimentell an kathod. zerstiiubtem P t  nachgewiesen, daB der 
Temp.-Koeffizient des spezif. W iderstandesvon derUnterlage abhangt. Die Pt-Schichten 
wurden zu den Unterss. auf Minos- resp. Tempaxglasstreifen hergestellt. Bei den 
diinneren Schichten ist der Effekt auf die Dimensionsanderungen dureh die Temp.- 
Anderung bei den dickeren Schichten auf Deformationen zuriickzufuhren. GroBen- 
ordnungsmaBig wird der Temp.-Koeff. auf Grund der MeBergebnisse geschatzt. (Ztsehr. 
Physik 73 . 691—99. 8/1. 1932. Budapest, Inst. f. Experimentalphysik d. Univ.) B r i l l .

J. Malsch. tlber die Absorption von Dipolfliissigkeilen und Ehktrolytlósungen im  
Gebiel kurzer eleklrischer Wellen. Vf. miBt die Hochfreąuenzleitfahigkeit von Methyl- 
athyl-, n-Propyl- u. n-Butylalkohol im Wellenbereich von 28 bis 76 ni nach einer

Beobachtung der Yol.-Zunahme des Zellinhaltes, d. h. die Zelle selbst dient gleich- 
zeitig ais Thermometergefafi. Zur Spannungsmessung wird ein Einfadenelektrometer 
benutzt. Wie die Ergebnisse der Messungen in tlbereinstimmung m it der D E B Y E schen 
Theorie u. fruheren Messungen zeigen, ist die Hochfrequenzleitfahigkeit umgekehrt 
proportional dem Quadrat der benutzten Wellenlange. Eine Mitteilung iiber Messungen 
an Elektrolytlsgg. wird angekiindigt. (Physikal. Zlschr. 33 . 19—21. 1/1. 1932. Koln, 
Inst. f. theoret. Physik d. Univ.) J .  L a n g e .

G. Seatchard, Die Anweniung der Debyesclien Elektrolyttheorie a u f konzentrierte 
Losungen. In  Weiterfiihrung der Gedankengange von H u c k e l  (C. 1 9 2 5 . I. 1684)

bisher n icht benutzten Methode: Es wird die Warmemenge

bestimmt. Die Messung der Warmemenge erfolgt durch
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versuclit Vf. die DEBYE-HtiĆKELsche Theorie auf konz. Lsgg. anwendbar zu machen. 
Zu diesem Zweck werden 1. fiir den „R adius“ eines Ions der Sorte j  zwei Parameter, 
aj u. bp eingefiihrt. Im  Bilde des Mediums ais Kontinuum u. der Ioncn ais starre 
Kugeln wiirde den Radius des Ions u. a}- ( >  bj) die kleinsto Entfernung bedeuten, 
auf die sich ein anderes łon  nahern kann. Der wirklicłie physikal. Sinn dieser Parameter 
wird diskutiert. 2. wird die DE. des Losungsm. ais lineare Funktion der Konz. ein- 
gefiihrt, u. zwar probeweise einmal ais D =  D0-1/(1 +  /S' c) oder D  =  D0 (1 — /Sc).
з. werden die nichtion. K rafte bcriicksichtigt iihnlicli dem Vorgehen von BjERRUM  u .
L a r s s o n  (C. 1 9 2 7 . II. 2035). — Das Potential an der Oberflache des Ions ergibt sich 
unter einigen vereinfachenden Annahmen zu 'If  bj =  (e z ^ j l)  [(1/6^) — (*/• 1 +  x a/-], 
ein W ert, der sich von dem cntsprechenden bei D e b y e  u . H u c k e l  nur durch Ein- 
setzen von 1  /bj s ta tt l /a 3- unterscheidet. — In  Analogie zu D e b y e -H u c k e l  wird aus 
dcm Potential die Ladearbeit We berechnet u. daraus der elektr. Bcitrag zu den chcm. 
Potentialen bzw. Aktivitatskoeff. u. zu der Yerdunnungswarme. Die erhaltenen 
Gleickungen werden m it EK.- u. F.-Messungen aus der L iteratur yerglichen. Die 
Rechnungen werden durehgefiihrt fiir LiCl, L iBr, NaCl, NaBr, KCl u. K B r. (Physikal. 
Ztschr. 33 . 22—32. 1/1. 1932.) J .  L a n g e .

Johannes Zirkler, Zur Assoziation starker Elektrolyte. Die Dissoziationswarmo Q 
fiir K N 0 3 zwischen 18 u. 100° wird aus den wahren Dissoziations- u. Assoziations- 
graden fiir diese Temp. berechnet. Dabei wird angenommen, dal3 fiir 0,1 -n. KCl bei 
100° keine Assoziation vorkommt. Die Werte fiir 1 — a 0,1-n. KC103 sind fiir 100°
0,021, fiir 18° 0,051. Diese Werte in die Reaktionsisocbore eingesetzt, ergeben 
Q — 2495 cal, experimentell ist von N a n d e  Q =  3329 cal gefunden worden. (Ztschr. 
Physik 73. 707—08. 8/1. 1932. Raabs.) B r i l l .

W. Fucks, Spannungseffekt bei elektrolylischcn Losutigen und Kathodenstmhloscillo- 
graph. Der von W ie n  (C. 1 9 2 9 .1. 3073) gefundene Effekt, daB der OHMsche W iderstand 
von Elektrolytlsgg. nicht unabhangig von der Spannung ist, sondern bei hohen Feld- 
starken zunimmt (GroCenordnung fiir (S — 100kV/cm u. fiir A 11/R  — 10%) wird m it 
dem Kathodenstrahloscillographen untersueht. 3\Iit der Elektrolytzelle 3tx wird ein 
W iderstand 9it, parallel geschaltet, so, dafi bei niedriger Wechselspannung von etwa 
100 kHz die Impedanzen 9^  =  9JC sind. Sodann wird iiber 9RX +  9?„ zweimal m it 
eingelegter Ruhepause ein Kondensator entladen. Der StromstoB ist annahernd aperiod.
и. ha t eine Dauer von ~  1 ,5 -10-6 Sek. Mit dem Oscillographen wird einmal die Span- 
nung iiber 9?  ̂u. einmal iiber 9i„ verfolgt. Die beigegebenen, sehr anschaulichen Oscillo- 
gramme bestatigen die friiheren Befunde von W lE N . (Ann. Physik [5] 12 . 306—18.

J. Eckell, Ber gegenwarlige Stand der Theorie der Lokaleletnente. Vf. gibt eine 
krit. Ubersicht iiber die Entw. des Problems der Lokalelemente. Die Auffassung der 
Vorstellung yon Lokalelementen ais Grundlage der Metallauflsg. erscheint expcrimentell 
geniigend gesichert. In  diese Auffassung der Metallauflsg. geht der gesamte Komplex 
elektrochem. Problematik ein. Die Best. des fiir die Geschwindigkeit mafigebenden 
Faktors, der direkt oder indirekt, z. B. durch Diffusion oder Bldg. von Deckschichten 
die elektrochem. Vorgange beeinflussen kann, muB in jedem Spezialfalle fiir sich er- 
folgen. Die von P ie t s c h  u . JOSEPHY (C. 1 9 3 2 . I. 907.) gegen die Lokalelement- 
theorie erhobenen Bedenken werden im einzelnen besproehen. (Ztschr. Elektrochem. 38 . 
13—24. Jan . 1932. Ludwigshafen a. Rh.) R . K. M u l l e r .

W. J. Muller, Uber die Passivitdt von Metallen. Zusammenfassender Vortrag 
iiber die Deckschichtentheorie der Passivierung (vgl. C. 1 9 3 1 . II. 2129.1. 231 u. friilier). 
(Trans. Faraday Soc. 2 7 . 737—51. Dez. 1931. Wien.) L o r e n z .

Walter R. Carmody, Bemerkung uber das Potential der Bleielektrode. R a n d a l l u . 
Ca n n  (C. 1930. I. 3411) maBen die EK. der K ette Pb in gesatt. Amalgam | P b(N 03)2, 
aq | KNOj, aq | KCl, aq | AgCl, Ag, wobei die Lsg. iiber die Elektroden flutete. Vf. 
hat gezeigt, daB sich eine iiberflutete AgCl, Ag-Elektrode nm 6 Millivolt von einer 
m it der Chloridlsg. im Gleichgewicht befindlichen unterscheidet. Bringt man diese 
Korrektur an dem W ert von R a n d a l l  u . Ca n n  an, so niihert sich der W ert dem vom 
Vf. (C. 1930. I. 340) gefundencn 0,1263 Volt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 210. Jan .
1932. Portland, Oregon, Reed Coli.) W. A. R o t h .

Walter R,. Carmody, Studien Uber die Messung der ekktroriiotorischen Kraft in  
verdiinnten wasserigen Losungen. II . Die Silberchloridelektrode. (I. vgl. C. 1 9 3 0 . I. 340). 
Es wird die EK. der Zelle P t, H 2 (g),HCl,AgCl f,Ag f in einer Quarzapparatur zwischen 
den Konzz. 0,0003288 u. 0,1165 bei 25° gemessen. Die Apparatur, die Anforderung an

8/1. 1932.) J . L a n g e .
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die Reinheit der verwendetcn Reagenzien, die Empfindlichkeit dci1 Zelle gegen Er- 
schiitterungen u. die Einstellung des Gleichgewichtspotentials werden ausfuhrlich
beschrieben. Die Messung ergibt fu r das Potential der Elektrodo auf die Konz. 0
extrapoliert: S °258 =  — 0,2223 V. in guter Ubereinstimniung m it R a n d a l l  u . YOUNG 
(C. 1928. I. 3039). (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 188—202. Jan . 1932. Syraeuse, 
New York, Reed Coli.) J u z a .

M. Centnerszwer und J. Szper, Eleklrolyse von geschmolzenen Alkalinitriten. 
Verff. im Graphittiegel ergaben unbefriedigende Resultate, Vff. benutzen deshalb 
ein Elektrolysicrgefii.fi m it getrenntem Kathoden- u. Anodenraum. Die Elelctroden 
bestehen aus Cu, dio Kathode befindet sich in einer Gloeke aus Pyrexglas, die Anodo 
ist ringfSrmig auBen um die Gloeke herumgelegt. Die sich an der Kathode anśam- 
melnden Gase werden in eine HEM PELscho Biirette iibergefuhrt, sie bestehen aus 
reinem N2. Es findet folgende Rk. s ta tt: 6Na +  2NaN02 =  4Na20  +  N2. An der 
Anodę bildet sieli zuerst NO, spiiter NO, nach der Gleichung:

N aN 02 +  N 0 2" =  N aN 03 +  NO 
F ur quantitative Verss. wird ein U-Rohr aus Pyrexglas benutzt m it stark yerengtem 
Zwisehenstiick zur besseren Trennung von Anolyt u. Katholyt. Von den benutzten 
Materialien Al, Ni, C, Cu, Hg, Fe waren Fe u. N i das beste Kathodenmaterial. F ur 
die Anodo waren Cu, C, Ni u. Pb ganzlieli unbrauchbar. Nur Fe war geeignet, der 
Gewichtsverlust betrug nur l° /0. NaNOa u. K N 0 2 verliielten sich gleich. (Buli. In t. 
Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A. 1931. 352—63.) A s c h e r m a n n .

M. Centnerszwer und J. Szper, Eleklrolyse von geschmolzencm Natriummela- 
‘phosphał. Vff. elektrolysieren in einem Porzellantiegel, der m it ctwa 80 g NaPOs 
beschickt ist. Von den benutzten Materialien C, Cu, Fe, Ni war Ni das beste fur dio 
Kathode, yon C, Ni, P t, Ag, Cu, Pb u. Fe war Fe das beste Anodenmaterial. Bei der 
Elektrolyse spielen sich an der Kathode folgende Rkk. ab: 5Na +  N aP 03 =  P  +  3Na20 ; 
Na20  +  N aP 0 3 =  Na3P 0 4, wahrend an der Anodę 0 2 naeh der Gleichung:

2 P 0 3 =  P 20 c +  O
frei wird. AuBerdem entstelien infolge yon Sekundiir-Rkk. Polyphosphate, z. B. 
N aP 0 3 +  P 20 5 =  NaPjOg, 2N aP03 +  P 20 5 =  Na2P 4Ou  usw. (Buli. In t. Acad. 
Polon. Sciences Lettres Serie A. 1931. 364—68. Warschau, Physikal. Chem. Inst. d. 
Univ.) A s c h e r m a n n .

Lawrenee E. Stout und Charles L. Faust, Eleklrolytische Absclieidung von 
Eisen-, Kupfer-Nickellegieningen. I I . Teil. Diskussion der aus Cyanidlósungen ge- 
wonnenen Ergebnisse. (I. vgl. C. 1931. I I . 3256.) An Hand fruherer Unterss. (vgl. 
auch C. 1931-1. 678) diskutieren Vff. die fur die elektrolyt. Abscheidung yon Fe-Ni-Cu- 
Legiemngen aus Cyanidlsgg. wichtigen physikal.-chem. Bezichungen. F ur die kathod. 
Vorgange sind die Metali- u. Wasserstoff-Ubcrspannungen maBgebend, welche beide 
yon der durch das Mischungsgesetz gegcbenen Konz.-Polarisation abhiingen. Aus zahl- 
reichen Verss. ergibt sich, daB in den m it Tartraten gepufferten Lsgg. die Mctallndd. 
aus den komplesen Cyanidionen u. nicht aus den Tartratkom plesen entstehen. (Trans. 
Amer. electroehem. Soc. 61. 22 Seiten. 1932. Sep.) Co h n .

Hubert Thomas Stanley Britton und 01iver Brentwood Westcott, Das gal- 
mnische Niederschlagen von Glirom aus Losungen dreiwertiger Chromsalze. Teil I. 
Chromichlorid- und Chromisulfatbiider. Um einen Einblick in die Wrkg. der [H ‘]- 
Anderungen, die im K atholyten wahrend der Elektrolyse auftrcten, zu erhalten, 
werden yerschieden yorbehandelte CrCl3- u. Cr(S04)3-Lsgg. m it NaOH titriert. Durch 
Kochen der Lsg. m it naclifolgendem Abkiihlen wird zwar die Hydrolyse starker, doch 
tr i t t  die Fiillung bei dem gleichen ph (4,6) ein wie bei einer frisch bereiteten Lsg. Wird 
yor dem Kochen NaOH (0,5 bzw. 1 Aquivalent) zugesetzt, wird die Hydrolyse sehr 
stark ; die Fallung setzt nun erst bei groBerem ph ein (5,2 bzw. 5,6). — Die Elektrolyse 
von CrCl3-Lsg. u. ihre Beeinflussung durch Diapln-agma, Temp., Anolyten, Alkali- 
halogenidzusatz, sowie die Elektrolyse von Lsgg. eines 1. bas. Chromchlorides u. von 
Cr2(S04)3 m it u. ohne Diaphragma werden untersucht. Die Stromdiclitcn liegen zwischen 
10 u. 30 Amp./qdm. Trotz der hohen Konz. (1—3-mol. Lsgg.) laBt sieli die Abscheidung 
bas. Cr-Verbb. nicht m it Sicherheit yermeiden. Doch auch wenn die Reinheit des 
Nd. groB ist, ist der Nd. wegen ungeniigender mechan. Eigg. nicht verwertbar; infolge 
der hohen Konzz. sind die Krystalle des Nd. zu groB. Die Stromausbeuten sind durch- 
weg gering. — Dic untersuchten Lsgg. eignen sieli unter den genannten Bedingnngen 
nicht zur elektrolyt. Abscheidung von Cr. (Trans. Faraday Soc. 27. 809—26. Dez.
1931. Exeter, Univ. Coli. of the South West. W ashington Singer Lab.) L o r e n z .
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C. Schall, Zur anodischen Oxydation von Co- und Ni-Diclilorid (Nachlrag). (Vgl. 
S c h a l l  u . T h i e m e -W ie d t m a r c k t e r , C. 1 9 2 9 . I I . 2875.) CoCl3 geht in der Kalte 
in HCI-A. gel. anod. u. in A. gel. auch rein chem. durch Chlorierung walirscheinlich 
in  CoCl3 iiber, dessen griinę alkoh. Lsg. bei tieferer Temp. gelb wird. Yf. nim m t an, 
daB die Chlorierung durch Athylhypochlorit erfolgt. Die grune Lsg. liefert m it alkoh. 
konz. CsCl-Lsg. ein griines, bei tieferer Temp. gelbes Doppelsalz, das leicht in  blaues 
CoCl2-CsCl-Doppelsalz iibergeht. Dieselbe Eallung gibt auch die Lsg. von Co20 3-x H 20  
in  HCI-A. Die Lsg. von CoCl2 in starker HC1 nimm t bei Zusatz von etwas NaC103 
tiefgriine Farbę an u. liefert den Nd. m it CsCl. Auch Co(C103)2 in HC1 boi —20° gel. 
ergibt eine tiefgriine Lsg. (/i), die in  Pyridin eingetragen (CoCl2Py1)Cl liefert. In  der 
aus der griinen Lsg. A  in Ggw. von CaCI2 erhaltenen CsCl-Fallung laBt sich mittels 
Phasenanalyse CoCl3 noch eben nachweisen. Bei NiCl, ist dio Bldg. von NiCl3 auf ana- 
logem Wege wie bei CoCl2 nieht m it Sichcrheit zu erkennen. (Ztschr. Elcktrochem. 38. 
27— 31. Jan. 1932. Leipzig, Univ., Physik.-chem. Inst.) R. K. M u l l e r .

Soorya N. Shukla und Oswald J. Walker, Die Anodenerscheinungen bei der 
Elektrolyse von Kaliumacctatldsungen. I I . Abscheidungsspannung des Acetations. (I. vgl.
C. 1 9 3 0 . I. 2318.) Die Literaturwerto fiir das Abscheidungspotential des Acetations 
liegen zwischen 2,05 u. 2,54 V (vgl. B ose, Ztschr. Elektrochem. 5 [1898]. 153 u. 
P r e u n e r  u. L u d la m , Ztschr. physikal. Chem. 5 9  [1907]. 682); Vff. bestimmen 
es daher neu. Unterhalb eines Anodenpotentials von 2,14 V entstehen an der Anodo 
keine KW-stoffe, 0 2 u. C 02 sind dio Hauptprodd. Beim krit. Potential von 2,14 V 
beginnen CHj u. C2H„ zu entweichen, glciehzeitig steigt die C02-Mengo, wahrend 0 2 
rasch abnimmt. Ob dieses krit. Potential das Abscheidungspotential des Acetations 
darstellt, laBt sich nieht entscheiden. Dagegen spricht, daB die Strom-Spannungskurve 
nur eine Richtungsandcrung aufweist u. n ieht ein plotzliches Ansteigen des Stromes, 
wie es bei der Entladung einer neuen Ionenart bei einem bestimmten Potential der 
Fali ist. Das krit. Potential kónnte auch anzeigen, daB die Rk. 2 CH3C 00H  +  O =  
C2H„ +  2 C 02 +  H 20  beginnt, oder daB das entladene Acetation aufhórt m it W. 
zu reagieren (2 CH3COO 4- H20  =  2 CH3COOH +  O), u. nun die Rk. 2 CH3C 0 0  =  
C2H 6 -)- 2 C02 einsetzt. — Das krit. Potential ist bis zu Aeetatkonzz. unter 2-n. Konz.- 
unabhangig, in hoher konzentrierten Lsgg. nim m t es ab, ebenso bei Steigerung der 
Temp. Beim krit. Potential ist das Verhaltnis CH4: C2H 8 maximal; es nimm t mit- 
waehsender Stromdichte rasch ab, so daB CH,j nur in einom begrenzten Stromdichten- 
bereich entsteht. Das CH4: C2H 6-Verhaltnis wachst m it steigendor Acetatkonz. u . 
wurde unter giinstigen Umstanden in 3,5-n. Lsg. glcich 5: 1 gefunden. (Trans. Faraday 
Soc. 27. 722—30. Nov. 1931. London, Univ. Coli. William Ramsay Lab. of Inorganic 
and Physical Chem.) LORENZ.

Otto Halpern, Ober magnetische Sdłtigimgserscheinungen bei sehr tiefen Tempera- 
tur en. Dic Sattigungserscheinung des magnet. Moments wird in ihrem Temp.-Verlauf 
bei tiefen Tempp. fiir Gadoliniumsulfat bereehnet. N immt m an eine Richtungs- 
ąuantelung an u. schreibt man dem Gd+++-Ion acht mógliohe Orientierungen relativ 
zur Richtung des auBeren Magnotfeldes zu, so geht dio Sattigung fiir tiefe Tempp.

2-  — x
nieht mehr wie 1 — l/a;, sondern m it einem Faktor e [a; =  (// H)j(kT)]. Da aber 
eni Widerspruch durch die Gleichung m it dem NERNST-Theorem besteht, ist man 
gezwungen, weitorc Annahmen zu machen. Eine Moglichkeit bietet- sich in der An- 
nahme yon Austauschkraften, entsprechend den von H e i s e n b e r g  in die Theorie 
des Ferromagnetismus eingefuhrten, die bei sehr tiefen Tempp. dem Gadoliniumsulfat 
ein ferromagnet. Verh. geben, so daB dann dem NERNST-Theorem nieht mehr wider- 
sprochen wird. (Ann. Physik [5] 1 2 . 169—80. 2/1. 1932.) B r i l l .

Alfred Schulze, Ober Hysteresiserscheinungen bei der Magnetostriktion. Da bei 
der Anderung des Elastizitatsmoduls von Ni m it der Stiirke eines iiberlagerten Magnet- 
feldes Hysteresiserschcinungen auftreten, erw artet Vf. auch bei der. Magneto
striktion derartige Erscheinungen. In  dor T at kann er an 3 Yi-Proben, die sich in 
verschiedenem Verformungszustande befanden, Hysteresis der Magnetostriktion nach- 
weisen. Die Hysteresisflaclie wachst m it der Koerzitivlu-aft. Mit zunehmendem Ver- 
formungszustand verscliieben sich die Magnetostriktionskuryen zu groBeren Werten 
der relativen Langenanderung. Auch bei Co wird Magnetostriktionshystcreso fest- 
gestellt. (Ann. Physik [5] 11. 937—48. 12/12. 1931. Berlin, P . T. Reichsanst.) E it z .

A. Esau und H. Kortuin, Ober einen Effekt, den ferromagnelische Stoffe im  elektro- 
magnetischen Wechselfelde zeigen. Durch eine longitudinale Wechselmagnetisierung
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wird ein schwingungsfahiges nieehan. Gebilde, dessen Elastizitat aus gewissen ferro- 
magnet. Stoffen bestebt, zu Torsionsschwingungen in der Eigenfreąuenz angeregt. 
Der Effekt tr i t t  erst in  Ersekeinung, wenn die Freąuenz des Wecliselfeldes die mechan. 
Frequenz iiberschritten hat, dabei geht die Amplitudę m it zunehmender Freąuenz 
des Feldes durch ein Maximum. Abliangig ist der Effekt von der Homogenitat des 
Feldes, von der Feldstiirke u. der Freąuenz. Die Ansehwingzeiten sind uin so groBer, 
je kleiner der Effekt ist. Durch dio Einw. des Effektes wird die Werkstoffdiimpfung 
in dem Simie geiindert, daB ein groBer Effekt sio yerkleinert, ein kleiner Effekt sie 
yergroBert. Dieser Effekt wird m it Schwingungen zweiter A rt bezeichnet. Es sind 
einige Verss. m it Schwingungen erster Art, das sind Torsionsschwingungen bei Resonanz 
zwischen dem magnet. Wcchselfeld u. der mechan. Eigenfreąuenz, zum Vergleich 
gemacht worden. (Ztschr. Physik 73. 602—19. 8/1. 1932. Jena.) B r i l l .

Edwin Michael Gruyer, Die relattie Permeabililat von Eisen, Nickel und Permalloy 
in hochfreguenlen eleklromagnetisehen Feldern. Zwischen den Wellenlangen von 70 
bis 200 m u. 2 bis 3 m werden keine Anomalien bei den untersuchten Proben gefunden, 
wenn bei den Messungen alle storenden Einfliisse sorgfaltig ausgeschlossen werden. 
Bei allen drei angewandten Methoden werden die moglichen Fehlerąuellen, die eine 
Anomalie vortauschen konnen, aufgeklart. (Journ. Franklin Inst. 2 1 3 . 75—88. Jan.
1932. Madison, Univ. of Wisconsin.) B r i l l .

T. Batuecas, ltevision des normalen Litergewichtes und der Abweichung vom 
Avogadro$chen Gesetz von Stickozydul; AtoingewicM des Stickstoffs. Man hatte  bezweifelt, 
ob man die Grenzdichtemethode auf NH 3 u. N20  anwenden konnte, aber die gefundenen 
Abweichungen beruhten auf MeBfehlern. L 0 yon N20  ist 1,98042 ±  0,00005 g (ygl.
C. 1 9 3 1 . II . 3584), hóher ais die friiheren Forscher, dereń Arbeiten diskutiert werden, 
gefunden hatten. F ur 1 — ). war 1,00739—1,00752 gefuden worden. — Vf. besehreibt 
die Herst. des Gases (aus Hydroxylaminchlorhydrat u. N aN 03 u. aus NH4N 0 3) genau. 
Der Fehler durch Adsorption an der Glaswand wird nicht bestimmt, diirfte aber dio 
yierte Dezimale kaum andern. Die nach beiden Methoden hergestellten Gase geben
D.D., die sich erst in  der fiinften Dezimale unterseheiden. Das Gas der friiheren For
scher (kleinere D.) kann N 2 enthalten haben. Die fraktionierte Dest. m it fl. Luft ist 
die wirksamste Reinigung. — Die D. bei 2/s, 1/2 u. 1/3 a t  wird bestimmt. Die beiden 
Gase zeigen erst in  der yierten Dezimale (meist kleine) Abweichungen. 1 +  A =  1,0085. 
Mit diesem W ert u. l i  =  22,414 ist das Mol.-Gew. 44,014 u. das At.-Gew. des Stick
stoffs 14,007, walirend aus den letzten Bestst. m it Ammoniak 14,009 resultierte. 
(Anales Soc. Espanola Fisica Quim, 2 9 . 538—51. Journ . Ckim. pliysiąuc 28 . 572—86. 
1931. Madrid, Inst. Nac. de Fis. y  Quim.) W. A. R o t h .

Max Trautz und Hans Steyer, Die Zuslandsgrd/ien des Wassers im  Bereich 
von 10 bis 5000 und vom Sattigungsdruck bis 300 at. In  einer komplizierten, genau 
beschriebenen A p p a ra tu r  wird d a s  spezif. Vol. yon W. bei yerschiedenen Drucken u. 
Tempp. bestimmt, bei hoheren Tempp. (ab 300°) aueh weniger genau der W anneinhalt. 
Die spezif. Voll. u. die Kompressibilitatsfaktoren des W. werden fur 50, 100, 150, 200, 
250 u. 300 a t  yon 0 bis 290° tabelliert, ferner die gleichen W erte in kleineren Abstanden 
in der Nahe der k r i t .  Temp. D e r JOULE-THOM SON-Effekt n im m t m it steigender 
Temp. s ta r k  ab. Die Inyersionslinie des JOULE-THOM SON-Effektes ist zwischen 50 u. 
300 a t  eine Gerade. Bei ca. 52° wird, unabhangig yom Druck d E ffek t/rf p  Nuli. Der 
zweite Differentialąuotient des Warmeinhaltes nach dem Druck ist bei tiefen Tempp. 
negatiy, bei 50—55° Nuli, u. steigt dann an. Die Warmeinlialte werden in yerschiedenen 
graph. Darstst. wiedergegeben u. diskutiert. cp nimm t bei nicht zu hohen Tempp. 
(Flussigkeitsgebiet) m it steigendem Druck u. isothermer Zustandsanderung ab, bei 
hohen Tempp. (Dampfgebiet) zu. Das Maximum von cv ist bei 250 a t  10,7, bei 260 a t 6,0 
(bei etwa 375°). Oberhalb der krit. Temp. bei iiberkrit. Druck bleibt zunachst die 
Eig. der fl. Phase (d c j d  p <  0) yorherrschend, erst bei nooh hoheren Tempp. (bei 300 a t 
ab 380°) herrseken clie Eigg. der gasfórmigen Phase vor. (Forsoh. Gebiet Ingenieur- 
wesens Ausg. A. 2. 45—52. 1931. Heidelberg, Phys.-chem. Inst.) W. A. R o t h .

Eijiro Ogawa, Dampfdruck, Oberflachenspannung und Dichte von Osmiumtetroxyd. 
Die Frage nach der Itonst. des 0 s 0 4 ist noch ungeklart. Vf. kann die von K r a ijr s  
u. W i l k e n  (C- 1 9 2 5 . II. 1020) beobachtete enantiotrope Isomerie nicht bestatigen. 
Die ,,gelbe“ u. „weiBe“ Form schmelzen beide bei 40,6—40,7° u. sind ident. Yf. miBt 
die Dampfdrucke m it einem Glasfedermanometer bis auf 0,01 mm zwischen 15,9 u . 130°. 
Kp.juo 131,2°. F iir festes 0 s 0 4 gilt die Formel log pmm — 9,51 791—2542,01/T. Subli- 
mationswiirme 11,46 kcal. Fiir die fl. Yerb. erlialt man zwei Gerade, die sich bei 72°
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sehneiden. U nter 72° ist log pmm =  8,31 658—2167,22/?', oberhalb 72° 7,77 704 — 
1977,39JT. Die Vcrdampfimgswiirme fur das erste Gebiet ist 9,923 kcal, fiir das zweite 
9,054. Die Differenz ware die Umwandlungswarme. Beim F. erhalt man genauer 
10,10 kcal, also ist die Schmelzwarme 1,54 k: al (v. W a r te n b e r g s  W ert ist inkorrekt). 
Die T ro u to n scIic  Konstantę ist 8700/404,3 =  21,5, also n. Die freie Energie fest — >- 
gasf. ist bei 25° 2,572, fl. — y  gasf. 2,509 kcal, die Oberflachenspannung der Fl. unter 
dem eigenen Dampfdruck wird nach der Steighóhenmetkode zwischen 43 u. 150 mm 
gemessen. y‘U u. t geben zwei gerade Linien, die sicb bei ca. 75° scbneiden. Die D. von 
fl. Os O,] wird im gleichen Tem p.-Interyall gemessen (4,3224—3,8733) u. der Parachor 
berecbnct. Auch da findet sich bei 75° eine UnregelmaBigkeit. Oberhalb 75° ist 0 s0 4 
eine n. Fl., unterhalb etwas assoziiert, so daB ein polarer Charakter yorliegt. F iir die 
krit. Temp. wird 405° extrapoliert. (Buli. chem. Soc. Japan 6 . 302—17. Noy. 1931. 
Fukuoka, Kyushu Imp. Univ. Chem. Inst.) W. A. R o t h .

W . v. H uhn , Die Dampfspannung bindrer Fliissigkeilsgemiscke mit Versuchen an 
Bcnzol-Tóluol und Benzol-Metaxylol.. Das Gleichgewicht zwischen der fl. u. derDam pf- 
phase in einem binaren System (abhangig von Druck, Temp. u. Zus. beider Phasen) 
isttherm odynam . nicht zu berechnen. Vf. miBt m it einer einfachen Apparatur allo vier 
GroBen fiirDrucke oberhalb yon 1 a t  auf etwa 0 ,8 %  genau. Die Zus. wird opt. erm ittelt 
(Interferometer). Die thcrmodynam. Arbeiten iiber Zweistoffsysteme werden kurz 
durchgesprochen. Das Esperim ent entsclieidet. Vf. arbeitet m it einer elektr. be- 
heizten, innen yernickelten Stahlbombe, die Messung yon Temp. u. Druck u. Entnahme 
von Dampf u. Fl. gcstattet. E in m it graphitierter Asbestsehnur gedichteter Riilirer 
yerhindert Siedeverzuge. — Arbeiten m it Bzl. allein ergab bis auf 0 ,7 %  richtige 
Dampfdrucke. Die Fil. bei hohen Tempp. waren (durch C-Ausscheidung ?) leicht gelblich, 
sie wurden m it E-Kohle entfiirbt. Die Zus. wird in  Gewichtsbruchen angegeben, die 
Gleichgewichte yon 100 bis 300° in Abstanden yon 20° gemessen, ferner bei 310° 
(gróBte Drucko ctwa 45 at). Die Ergebnisse werden in log p — x-, p  — t- u. t — %- 
Diagrammen wiedergegeben. F u r jedes Gemisch werden zwei empir. Gleicliungen fiir 
den Zusammenhang yon Druck, Temp. u. Zus. der fl. oder dampffórmigen Phase auf- 
gestellt. (Forsch. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A. 2 . 109—1 3 .1 2 9 —38. 1931. Miinchen, 
Techn. Hochseh., Lab. f. Techn. Physik.) W. A. R o t h .

Gordon B. Wilkes, Die spezifische W dr me von Magnesium- und Aluminiumoxyd  
bei liolien Temperaturen. Vf. arbeitet zwischen 20 u. ca. 1800°. Die Oxyde werden yorher 
auf diese Temp. erhitzt u . in  Zylinder gepreBt u . in einem Kohlerohrofen auf d ie  Ans- 
gangstemp. gebraeht; e in  eingeschobenes Magnesitrohr yerhindert Reduktion. Die 
Z y lin d e r fallen in ein  MetallgefaB, dessen Deckel sofort zusohnappt; das MetallgefaB 
taucht d a n n  u n te r  d as  Calorimeterwasser. Die Ausgangstemp. wird m it einem Thermo- 
element o d er pyrometr. gemessen. Temp.-Messung im Calorimeter m it Thermo- 
elementen; Arbeitsweise adiabat. nach Angabe von Thermoelementen. Genauigkeifc 
der Rcsultate 0,5—1%. Mittlere spezif. Wiirmen zwischen t u. 30°

t° c Al,Os MgO t° c AljOę, MgO

100 0,2060 0,2335 1 10 0 0,2645 0,2825
300 0,2260 0,V470 1 300 0,2705 0,2875
500 0,2395 0,25’'0 1500 0,2755 0,2910
700 0,2500 0,2690 1700 0,2800 0,2935
900 0.2580 0.2765 1800 — 0,2945

(Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 72—77. Jan . 1932. Cambridge, Mass. Inst. of TechnoL, 
Dep. of Ind. Physics.) W. A. R o t h .

M. Beckers, Methoden und Apparate, die im  Bureau der physikalwch-chemischen 
Etalons in  Gebrauch sind. V. u. VI. Neue Unlersuchungen iiber die Verbrennungswarmen.
I. Einleitung und kritische Priifung der Methode. (III. ygl. C. 1931. I. 3442.) Die 
Differenzen, die yerschiedene Forscher bei der Best. der Verbrennungswarme der Salicyl- 
sdure gefunden haben, mussen einen systemat. Grund in den Arbeitsmethoden haben. 
Vf. priift den W ert nach u. beschreibt seine Methodik genau. Die Bombę (500 ccm) 
ist m it yergoldetem P t ausgekleidet, der VerschluB so, daB sich das Pb der Dichtung 
nicht oxydiert. Stets wird bis auf ca. 0,002° dasselbe Tliermometerintervall benutzt, 
der „Gang“ des Thermometers ist an einem Teilstrich scheinbar anders ais zwischen 
den Teilstriehen, dafiir wird korrigiert. Das Gewicht der Pastillen kann (wegen Gas- 
adsorption ?) nur auf 0,1%„ genau bestimmt werden. Arbeitet man stets m it der gleichen
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Temp.-Erliohung, so braucht der Wasserwert nicht genau bekannt zu sein u. dio 
Korrektur fiir den Strahlungsverlust vereinfacht sich, wenn man das AuBenbad stets 
auf derselben Temp. 20° halt (ca. 2%o der zu messenden GroBe). Die Luft in der Bombo 
wird fast ganz durch rcinen Sauerstoff crsetzt. Das etwa gebildete CO wird m it CuO 
oder J 20 6 bestimmt; im letzteren Fali wird nicht das Jod, sondern das gebildeto C 02 
titriert. Żur Reduktion der Gewickte auf den luftleeren Raum wird das Vol. der Pastillen 
bestimmt. — Die Eichungen m it Bcnzocsaure haben eine Unsicherheit von nur 0,15 bis
0,3°/oo (zwei Versuchsreihen). Eine Salicylsaure von PoULENC, die auch VERKADE 
u. Ć o o p s  verbrannt hatten, gibt 5236,9 cal pro g im Vakuum, fast genau den von 
jenen Forsehem gefundenen Wert. Man sollto stets auf das Vakuum reduzieren. Fiir 
eine KAHLBAUMscko Saure erkalt Vf. einen um 0,73%o kleincren Wert, ais K a i i l -  
b a u m - R o t h  angeben (5235,1 cal s ta tt 5238,9, nach dem Umkrystallisieren aus W. 
von 85° 5237,2 u. 5236,9). Nach dem Umkrystallisieren tr i t t  anfangs eine Gewiclits- 
abnahme auf der Waage ein, weil etwas W. entweieht. Ein Aufenthalt im Vakuum 
iiber P 20 5 behebt den Ubelstand; man kann also aus W. umkrystallisierte Saure ver- 
wenden. Beim Umkrystallisieren aus Bzl. tr i t t  ebenfalls anfangs Gewichtsabnakme 
ein. Das Bzl. wird hartnackig festgehalten, erst nach eintagigem Erhitzen auf 55° 
im Yakuum wird ein guter W ert (5237,3 cal) gefunden. Eine andere Probe (Me r c k ) 
die ebenso behandelt wurde, gab 1—2%o hohere Werte, so daB man an eine instabile 
Modifikation denken kónnte. Das wird ausfiihrlicli diskutiert. Wenn eine solche 
existiert, wird sie durch Zerreiben u. Pressen rasch stabilisiert.

Vf. halt 5236,9 cal fiir seinen wahrseheinlichsten Wert, wahrend V e r k a d e -  
C o o p s  5237,1 gefunden hatte. Dio Salicylsaure ist m it ganz geringen Einschrankungen 
ein gute Eichsubstanz. Die yorliegenden W erte werden durchgesprochcn. An den 
Werten von K e f f l e r  wird eine Korrektur angebracht wegen der Ablesungen in der 
N a h e  eines Teilstriches, alsdann wird die Differenz gegen B e c k e r s  u . V e r k a d e -  
C o o p s  sehr klein. Bis auf die Werte von B e r n e r  stimmen alle gu t uberein. Das 
Mittel 5237,5 cal15 pro g im Vakuum erscheint sicher u. wird zur Benutzung empfohlen. 
(Buli. Soc. chiin. Belg. 40. 518—70. Okt. 1931. Brussel, Univ., Bur. des Etalons phys. 
chim.) __________________  W. A. R o t h .

Y. Rocard, L’hydrodynamiquc et la thćorie cinetiąue des gaz. Coli. Institut de mecaniąue
des fluides de l’universitó de Paris. Paris: Gauthier-Villars ct Cie. 1932. (X, ICO S.)
Br. 40 fr.

A3. K ollo idchem ie. CaplU archem ie.
Ernest S. Hedges, Physikalisch-Cheniische Prozessc in  kolloidalen Medien. Im  

Hinbliek darauf, daB zahlreiche Rohstoffe der chem. Industrie sich im kolloiden 
Zustande befinden, werden einige den Teehniker interessierende physikal.-chem. Vor- 
gange erortert. Die Bldg. von Solen u. Gelen, die Quellung von Gelen, die Diffusion 
Yon kolloiden u. molekulardispersen Stoffen in Gelatinelsgg., u. die Nd.-Bldg. in Gelen 
werden behandelt. (Chem. Age 26. 3—4. 2/1. 1932.) G u r i a n .

Gunter Viktor Schulz, Das Solvalalionsgleichgcwiclil in  kolloiden Lósungen. Es 
wird gezeigt, daB dio vereinfaehte VAN DER WAALSsehe Gleichung p — n l ł l / ( v  — 6) 
fiir kolloide Lsgg. (Kautschuk in Bzl. u. Bzn., Nitrocellulose in Aceton, Gelatine in W .) 
in Abwesenheit von Ęlektrolyten gultig ist. Die Abhangigkeit des Kovolumens von 
der Konz. wird auf die Abnahme der Solvatation m it steigender Konz. zuriickgefuhrt. 
Der Solvatationsgrad hangt vom osmot. Druck ab. Fiir den osmot. Druck u. die Solva- 
ta tion wird die „Solvatationsgleiehung“ P s — /  (1 /s) aufgestellt, wo P s die neu ein- 
gefiihrte GroBe ,,Solvatationsdruck“ u. s das spezif. Kovolumen sind. Der Solyatations- 
druck u. der osmot. Druck wirken einander entgegen, so daB fiir ein im Gleichgewicht 
befindliches System Ps =  P 0 ist. Der Vergleich der von anderen Autoren aus osmot. 
Messungen gefundenen Konstanten m it den entsprechenden F r e u n d l ic h -P o s n j a k - 
schen Quellungskonstanten ergibt eine weitgehende Ubereinstimmung (v =  ~  3). 
Dieses fiihrt zur Annahme, daB der Quellung u. der Solvatation derselbe physikal. 
bzw. chem. Vorgang zugrimde liegt. Daraus ergibt sich die Giiltigkcit der Beziehung 
zwischen Quellungsdruek u. Konz. P  — k c" auch fiir die Konz.-Abhangigkeit des 
Solvatationsdruckes. — Die von F r e u n d l i c h  u. P o s n j a k  erm ittelten Voll. der ge- 
ąuollenen Gele wurden auf Drucke der GroBenordnung von osmot. Drucken extra- 
poliert, wobei sich m it den osmot. Koyolumenmessungen ubereinstimmende Werte 
ergaben. — Die Befunde sprechen dafiir, daB das Mol.-Gew. yon der Konz. weitgehend 
unabhangig ist, u. daB die Solvatationskonstanten vom Dispersitatszustand der gel.
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Substanzen wenig beeinfluBt werden, da keine grundsatzlich verseliiedenen IConstanten 
fur ąuellende Korper u. hochdisperse Lsgg. festzustellen waren. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. A 158. 237—57. Jan . 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. fur 
physikal. Chemie u. Elektrochemie.) G u r ia n .

G. P. Fajerman, Vergleichende Bewerlung der Methoden zur Bestimmung des iso- 
eleklrisćhen Punktes von Gelatine. Drei Methoden zur Erm ittlung des isoelektr. Punktes 
von Gelatine werden in bezug auf ihre Anwendbarkeit miteinander verglichen. Die 
Arbeitsweise von S h u k o w , SCHTSCHUKAREW u . B u s h m a k in  (Journ. Russ. phys.- 
chem. Ges. [russ.] 58 [1916]. 639) ergibt nicht den isoelektr. Punkt, sondern das ph 
der Ausgangsgelatine. Die Methode der Best. der minimalen (Juellung erwies sich ais 
relativ gcnau u. scbnell ausfiihrbar. Am besten eignet sich jedoch die Methode der 
Best. der maximalen Triibung bei Zugabe von Essigsaure u. der darauffolgenden elektro- 
metr. pH-Best. im Gebiet der maximalen Triibung. Die isoelektr. Punkte der unter- 
suchten Gelatinesorten befinden sich, m it Ausnahme der Nelson S. E. Leaf, im Bereich 
Ph =  4,82 bis 5,04. Jedoch miissen zu 25 ccm einer l% ig . Gelatinelsg., hergestellt 
aus verschiedenen Sorten, verscliiedene Mengen einer Essigsaure bestimmter Konz. 
zugegeben werden, dam it dasselbe ph erreicht wird. Der Grund dafur liegt nicht nur 
im pn-Unterschied der Ausgangsgelatine, sondern auch darin, daB die Aschebestandteile 
yerschieden sind, u. auch die Adsorptionsfahigkeit nicht fiir alle Gelatinesorten die gleiche 
ist. (Chem. Journ. Ser. B . Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. 
Sser. B . Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 321—33. 1931. Photograph. Abt. d. Staatl. 
opt. Inst.) G u r ia n .

L. D. Mahajan, Oberflachenspannung von Boys Seifenlosung verschiedener ICon- 
zentration. (Vgl. C. 1932. I. 650.) Oberflachenspannungsmessungen an B o y s  Seifen- 
Isg. in Abhangigkeit von der Konz. zcigten, daB die Oberflachenspannung zunachst, 
wenn die Konz. der Lsg. von 0 auf 5%  erhoht wird, schnell abnimmt. Der Abfall 
zwischen 5 u. 15% ist relativ langsam, u. weitere Konz. von B o y s  Seifenlsg. fiihrt 
sogar zu einer Umbiegung der Kurvc. Das bei 15% auftretende Oberflaehenspannungs- 
minimum wird dadurch erklart, daB die Menge des Na-Oleats in Lsg. in diesem Punkt 
gerade ausreicht, um eine Schicht von Seifenteilchen auf der W.-Oberflache zu bilden. 
Is t die Na-Oleatmenge groBer, dann wachst naeh Vf. die Oberflachenspannung m it 
steigender Konz. (Philos. Magazine [7] 12. 954—59. Nov. 1931. Patiala, Mohindra

Arthur Hughes, J. Schulman und Erie K. Rideal, Untersucliung von Prolein- 
filmen. Es wird eino cinfache neue Methode angegeben, um gleichmaBige Filmo von 
Proteinen auf einer W.-Oberflache zu erzielen. Die só erhaltenen Filme sind gleieh- 
mafiiger a is  die von G o r t e r  u. G r e n d e l  u . weichen in ilirem Verh. von diesen ab. 
Die Denaturierung von Proteinen an Oberflaehen wird untersucht sowie das dort 
entstehende Oberflaehenpotential. — Das pa-Optimum des tryp t. Abbaus ist an der 
Oberflache um eine pn-Einheit nach der sauren Seite verschoben. (Naturo 129. 21. 
2/1. 1932.) , G. V. S c h u l z .

Erich Manegold und F. A. Schneider, U ber die Elektrizitatslransporle durch 
Phasengrenzen. System I  (Glas — Gas). I. Die elektrólytische Einfiilirung von Wasser- 
stoff in  Glas. U nter Verwendung einer Glimmanode wird bei Tempp. von etwa 300° 
u. einer Betriebspannung von 300—500 V die elektrolyt. Einwanderung von H , aus 
der gasformigen Phase in Thiiringer Glas festgestellt. Es wurden 76 ccm H 2-Gas 
pro 78 qcm Glas eingefiihrt, ohne daB sich die Durchsiehtigkeit des Glases (abgesehen 
von ldeinen RiBbildungen) veranderte, wahrend lieinerlei Einwanderung von N 2 u. He 
beobachtet werden konnte. F iir das eingefiihrte H 2-Vol. u. die verdrangte Na-Menge 
gilt das FARADAYsche Gesetz. Bei Verwendung von metali., dem Glas unm ittelbar 
aufliegenden Elektroden (Al, Cu, Ag), tra t  die Bldg. von „Ersatzsilicaten“ auf. (Ztsehr. 
physikal. Chem. Abt. A 158. 197—215. Jan . 1932. Góttingen, Allg. chem. Univ.- 
Inst.) G u r ia n .

James W. Mc Bain, Periodische Niederschlage in  Abicesenheit eines Kolloids. 
Hinweis auf die Bedeutung der nach Ansicht des Vf. zu wenig beachteten Arbeit von 
M o r s e  (C. 1930. II . 2349) tiber die Bldg. von LlESEGA NG-Ringen im  allgemeinen 
u. insbesondere in wss. anorgan. Lsgg. ohne Gelatinezusatz. (Naturę 128. 1042. 19/12.

A. J. Drinberg, Erolution der Viscositat von Nitro- und Acelylcellulosesolen. (Vgl. 
C. 1931. II. 985.) Dio Viscositatsveranderungen von Nitro- u. Acetylcellulosesołen 
werden in Ggw. verschiedener Peptisatoren (Aceton, Athylformiat, M ethylacetat u.

Univ.) G u r ia n .

1931. Kalifornien, Stanford Univ.) Gu r i a n .
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Homologen) u. Koagulatoren (A., Bzl. u. Homologen) untersucht. Die Kurven ergeben 
bei samtlichen Solen einen Abfall der Viscositat m it der Zeit, wobei dieser Abfall um 
so langsamer vor sich geht, je yisooser das Sol ist. Die Geschwindigkeit des Viscositiits- 
abfalls nimm t m it der Zeit ab. Die Konz. des Peptisators ist fiir den Viseositatsabfall 
u. fiir die Depolymerisierung des Esters von maBgebender Bedeutung. W ird die Vis- 
cositat durch Verminderung der Peptisatorkonz. erhóht, so t r i t t  beim Altern eine ge* 
ringere Depolymerisierung ein ais bei weniger yiscosen Solen. Die Unters. des Elek- 
trolyteinflusses ergab, daB Na-Acetat u. Palm itat eine starkę Yerminderung der Vis- 
cositat u. Depolymerisierung des Esters hervorrufen. Na-Salze der starken Sauren 
baben eine geringere Wrkg., wahrend Pb-Aeetat die Viseositat erhoht u., in  groBeren 
Konzz. angcwendet, die Koagulation bewirkt. Aus diesen Befunden wird gefolgert, 
daB bei Zusatz eines Elektrolyten das stiirkere łon  adsorbiert wird. Is t es das Kation, 
so wird das ohnehin positiv geladene Sol stabilisiert, wahrend die Adsorption des Anions 
eine Entladung des Sols zur Folgę hat. Geringere Elektrolytmengen haben die starkste 
Wrkg. u. die Viscositatskurve nahert sich bei wachsender Elektroly tkonz. der Asymptote. 
Bei einer lconstanten Elektrolytkonz. wachst der Viseositatsabfall m it wachsender 
Nitroceliulosekonz. Die Elektrolytwrkg. wird durch Temp.-Erhohung yerstarkt. 
Diphenylaminzusatz fiihrt ebenfaUs zu einer Viseositatsverringerung. Die Geschwindig- 
keit der Viseositatsveranderung ist bedeutend gr6Ber unter Lichteinw. ais im Dunkę)n. 
(Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitschekii Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 293—320. 1931.) G u e ia m .

M. M. Dubinin, Uber die Berechnung der Arbeit der Adsorbensschicht. (Vgl. C. 1931.
I I . 1836.) Mathemat. Ableitung von Formeln zur Berechnung der Arbeit einer Ad- 
sorbensschicht. F iir eine Kobleschicht (Korndurchmesser d =  1,5 mm) von 5 cm Lange 
u. 100 qcm Querschnitt ergibt sich beim Durchleiten eines Chlorpikrin-Luftgemisehes 
(Chlorpikrinlionz. =  4 -10-2 millimol/1) m it der Geschwindigkeit von 30 1/Min. eine 
Resistenzzeit von 338 Min. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: 
Ckimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 283—92. 1931. Moskau, 
Chem.-Techn. Hochsch.) G u r ia n .

E. Beri, K. Andress, L. Reinhardt und W. Herbert, Ober die Natur der aktiven 
Kohlen. Zwecks Unters. der raumlichen Anordnung der C-Atome bei akt. Kohlen, der 
Beziehung zwischen Leitfahigkeit u. A ktivitat u. der Ursache der A k tm ta t werden 
Róntgeninterferenzverss., Adsorptionsmessungen, Leitfahigkeitsmessungen u. chem. 
Unterss. vorgenommen. Die Interferenzerscheinungen, welche bei Einw. von Rontgen- 
strahlen auf akt. Kohlen (Norit, Saureteerkohle, akt. Holzkolile) beobachtet werden, 
fiihren zu der Annahme, daB akt. Kolilen keinen amorphen C enthalten, u. ihr Unter- 
scliied vom Graphit durch eine Aufteilung des dreidimensionalen Graphitgitters bis 
zur Bldg. einer einheitlichen mesomorphen Phase bedingt ist. Die Beobaehtungen 
des Horst.-Prozesses akt. Kohlen weisen ebenfalls darauf hin, daB die krystallin. Modi- 
fikation u. nicht der amorphe C Trager der A ktiyitat ist. Zwischen der elektr. Leit
fahigkeit u. der A ktiyitat konnte kein direkter Zusammenhang festgestellt werden. 
Sowohl die von den untersuchten Kohlensorten bestleitende Saureteerkohle ais auch 
das sehleehtleitende Carboraffin besitzen eine sehr hohe A ktiyitat. Beim Erhitzen 
auf 700° wird ein erheblicher Anstieg der Leitfahigkeit yon schlecht leitenden Kohlen 
beobachtet, wobei die Leitfahigkeit derjenigen von Graphit nahekommt. F iir die 
Aktiyierungsprozesse sind yermutlieh weder die Oberflache des Graphits noch die 
Stwungsstellen im Gitterverband (akt. Wirkungszentren) allein maBgebend. Es handelt 
sich wahrscheinlich um eine Uberlagerung dieser Effekte. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A 158. 273—89. Jan . 1932. Darm stadt, Chem.-Techn. Inst. der Techn. Hoch- 
schule.) G u r i a n .

A. Magnus und A. Krauss, Uber die Adsorption von Cfasen und Oasgemischen an 
Holzkolile. (Vgl. C. 1931. I. 2325.) Die von Ma g n u s  fiir Gase ohne Dipolcharakter 
aufgestellte Adsorptionstheorie (C. 1929. II. 2026) wird an der Adsorption yon C 02, 
Acetylen u. Athylen gepriift. W eiterhin wird die Adsorption von Methylather, eines 
chem. unwirksamen Gases yon starkem Dipolcharakter, untersucht, sowie die__Miseh- 
adsorption yon Methylather u. Acetylen. Die erhaltenen Isothermen fiir C02, Athylen 
u. Acetylen lassen sich durch die MAGNUSsehe Formel in befriedigender Weise darstellen, 
die Abweichungen bei ungereinigter Kohle sind durch Inhomogenitaten der Oberflache 
u. nicht durch chem. Rkk. bedingt. Die Mischadsorption wurde bei 0, 20 u. 40° u. ver- 
schiedenen Drueken (bis zu 1 at) in einem im Original beschriebenen App. studiert, 
wobei die Formel yon R ic h a r d s o n  u . W o o d h o u s e  (C. 1924. II. 1065) nicht be-



1 5 0 6 B . A n o r g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 3 2 .  I .

stiitigt werden konnte. Niihrungsformeln, die die experimentellen Daten wiedergeben, 
wurden aufgestellt. Die Ergebnisse zeigten, daB das leichter adsorbierbare Gas iiber 
Erwarten stark  bei der Adsorption beyorzugt wird. Die Verminderung der Adsorption 
eines Gases durch ein anderes ist prozentual um so gróBer, jc ldeiner sein Partialdruck 
u. mengenmafiig um so groBer, je groBer sein Partialdruck ist. Ausgehend yon der 
Auffassung der Einzeladsorption ais Miscliadsorption zweier ident. Gase wurde eine 
Naherungsformel fiir die Einfachadsorption von Gasen ohne Dipolcliarakter erhalten 
u. phj’sikal. gedeutet. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 158. 161—96. Jan . 1932. 
F rankfurt, Inst. f. physikal. Chemie d. Univ.) G u r i a n .

B. Anorganische Chemie.
E. W . Britzke und A. F. Kapustinski, Thermochemie der Sulfide ton Antimon, 

Arsen, Wismut, Cadmium, Z inn und Eisen. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally]
1931. 1147—56. S cp t. — C. 1931. II . 1396.) S c h o k f e l d .

E. A. Schilow und P. P. Budników, Reduktion von Nalriunisulfat zu Nalrium- 
sulfid m it Wassersloff und Kohlenoxyd in  Gegenwart von Iiatalysatoren. (Buli. Inst. 
Polytechn. Iyanovo-Vosniesensk [russ.: Iwcstija Iwanowo-Wosnessenskogo Politechnit- 
scheskogo Institu ta] 10. 57—63. 1927. — C. 1928. I. 3028.) S c h o n f e l d .

J. H. Sinions und J. W . Bouknight, Die Dichte und Oberflachenspannung von 
fliissigem Fluorwassersłoff. (Vgl. C. 1931. L 3321.) Vff. untcrsuchen, ob in fl. HF in 
der gleichen Weise wie in gasfórmigem HF ein Gleichgewicht zwischen HF u. H0F„ 
besteht, wie dies durch den Verlauf der Dampfdruckkurve (ygl. S im o n s , C. 192 5 .1. 25) 
wahrscheinlich gemacht wird. Es wird ein App. zur Messung der D. des fl. HF, be- 
schrieben, beruhend auf der Messung des Auftriebes eines Cu-Kórpers; die Unters. 
wird zwischen — 75 u. 5° durchgefiihrt u. gibt fiir die D. die Gleichung: 

d =  1,0020 — 0,0022625 t +  0,000003125 i2 
Dic Oberflachenspannung der HF wird nach der Blasendruckmethode zwischen — 81,8 
u. +  18,2° zu y  =  40,7 (1 — y/503,2)1,7S bestimmt. Dic Oberflachenspannung ist 
ungewohnlich klein u. m aeht es wahrscheinlich, daB in der Fl. H6F8 yorliegt. Bei 
der Beriicksichtigung anderer physikal. Konstanten kommt man zu widerspruchs- 
yollcn Aussagen iiber den Polymerisationsgrad des fl. HF u. seinen Temp.-Koeff. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54. 129—35: Jan. 1932. Evaston, Illinois, Northwestern 
Univ.) Ju z a .

H. Cauer, Das Jod in  der Luft. Durch neuere Unterss. yon H. W a g n e r  in Goisern 
(Salzkammergut) u. vom Vf. in Bad Kreuznaeh ist festgestellt, daB diese Gegenden 
abnorm hohen J-Geh. in der Luft, wohl verursacht durch die jodreichen Quellsolen, 
besitzen, der das sechs- bis zwolffacho des n. J-Geh. der Luft betragen kann. So 
kónnen z. B. in Bad Kreuznach allein bei Einatmen durch die Lunge 50 y  Jod  in 24 Stdn. 
resorbiert werden, die ais taglicher Umsatz fiir den n. Mensclien erforderlich sind. — 
Die Luft im Hochgebirge zeigt nach neueren Unterss. des Vf. n. J-Geh., so daB also 
nieht der verringerte J-Geh. der L uft fiir die Kropfhaufigkeit im Hochgebirge nach An- 
sicht des Vf. verantwortlich gemacht werden kann. Die Kropfhaufigkeit scheint 
jedoch durch starkę Nebelbldg. begiinstigt zu werden, da ein Teil des Jods nieht gas- 
fórmig, sondern gel. in den in der L uft schwebenden Wassertrópfclien in der Atmosphare, 
vorhandcn ist. Da die Jodteilchen in der Luft Kondensationskerne fiir Nebelbldg. 
darstellen, aus denen durch Licht das Jod wieder gasformig frei gemacht werden soli, 
kann es eine gewisse Bedeutung fiir die W etterbldg. liaben. (Umschau 35. 991— 92. 
12/12. 1931.) R o m a n .

F. C. Kracek, Die Loslichkeit von Kaliumjodid in  Wasser bis zu  240°. Die Loslich- 
keit von doppelt umlcrystallisiertem K J  in dest. W. wird nach der friihcr (C. 1932.
I. 482) beschriebcnen Methode in zugeschmolzenen Glasrohrchen untersucht. Die Temp. 
wurde m it einem Kupfer-Konstantan-Thermoelement m it einer Abweiehung yon 
weniger ais ±  1° bestimmt. Die Loslichkeit steigt von 1,8979 g K J/g  H ,0  bei 78,1° 
bis 3,3333 g K J/g  H 20  bei 236,4°. Die Loslichkeitskurye, die nach den eigenen Unterss. 
des Vf. fur hohe u. den Angaben yon S 30TT, D u r h a m  (C. 1930. I I .  2350) fiir tiefe 
Tempp. gezeichnet ist, stellt gleiclizeitig den ungefahren Mittelwert der meisten friiheren 
Unterss. oberhalb 25° dar, walirend die Angaben der alteren Autoren unterhalb 25° 
meist oberhalb der Kurve liegen, was wohl dadurch bedingt ist, daB diese Autoren 
keine yollstandige Sattigung der Lsg. erreicht hatten. AuBerdem sind die sich aus 
der Loslichkeitskurye ergebenden Werte fiir je 10° von 0 bis 240° angegeben.
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(Journ. physical Chem. 35. 947—49. 1931. Washington, Ca r n e g ie  Inst., Geophys. 
Lab.) _ R o m a n .

A. Perret und R. Perrot, tjber Lithiumcyanamid. Bei der Einw. von (CN). auf Li 
entsteht prim ar LiCN, das sich bei hoherer Temp. (oberhalb 350°) in Li2CN2 u. C zers. 
Bei der Einw. von HCN auf Li entsteht bei HCN-t)bersehuB hauptsachlieh LiCN, bei 
Li-tlbcrsehuB aueh Li2CN2. Letzteres entsteht aueh beim Erhitzen yon Li-Ferro- 
eyanid im Vakuum auf Tempp. iiber 700°. — Li zeigt also in diesen Rkk. seine Ver- 
wandtseliaft zu den Erdalkafien. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 95— 96. 4/1.
1932.) L o r e n z .

Georges DenigSs, Direlcle Verwirklichung der Pcrmanganatreaktion des Mangans, 
selbst in  einem slark chloridhaltigen Medium wic Meerwasser. U nter der Permanganatrk. 
des Mangans verstelien Vff. alle Rkk., die Mn11 in MnVI1 uberfuhren. Die bisher analyt. 
yerwendeten Rkk. yersagen in halogenidhaltiger Lsg. Dio Rk. kann aueh in dieser 
Lsg. bei Verwendung yon CIO' durchgefiihrt werden. 10 ccm der zu prufenden Mn11- 
Lsg. werden m it einem Tropfen CuSO.,-Lsg. u. — fiir je 0,2 mg Mn — m it einem Tropfen 
10—12-griidigen Eau dc Javelle yersetzt; nach 1-miniitlichem Kochen wird zur Ab- 
trennung des CuO-Nd. zentrifugiert; die klare Lsg. zeigt eine rosenrote Farbung, wenn 
in der Ausgangslsg. 1—2 mg Mn im Liter yorhanden war. (Compt. rend. Acad. Sciences 
194. 91—92. 4/1. 1932.) . L o r e n z .

F. Zambonini und L. Malossi, Kunstliclie Darstellung von Lithiophilit. Zwci Wege
wurden zur kiinstlickcn Erzeugung vonLiM nP04 benutzt. Einmal bildeten Li Cl u. MnCl2 
den Ausgang. Das Gemisch wurde auf 850° erhitzt, von einer Seito mit POCl3 be- 
spiilt, yon der anderen m it H aO. Auf dem anderen Wege wurden LiCl, Mn3[P 0 4]2 u. 
Li3[P 04] zusammen erhitzt. Beim Abkiihlen entstanden Krystalle von LiMnPO., u. von 
Li3PO,,. — Die LiM nP04-Krystalle sind rliomb. (a: b: c == 0,4522: 1: 0,5834). Krystall- 
ebencn b [010], m  [110], e [021], c [101]. Die auf dem ersten Wege crhaltenen Krystalle 
sind nach der a-Achse gestreckt, die auf dem zweiten Wege erhaltenen sind gedrungene 
Prismen. Die Krystalle zeigen einen weniger deutlichen Pleochroismus ais die natiir- 
lichen. Mit Li3P 0 4 wurde eine weitgeliendo morpholog. u. opt. Ahnlichkeit gefunden. 
Mischbarkeit der beiden Verbb. im festen Zustand tr i t t  nicht auf. Dagegen wurden 
regelmiiBige Verwachsungen zwischen den beiden Verbb. beobaehtet. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 80. 442—54. Nov. 1931. 
Neapel.) S c h n u r m a n n .

G. Elsen, Das Akliniumproblem. (Vgl. C. 1931. II. 2118.) Vf. te ilt neuere Ergeb-
nisse von v . Gr o s s e  m it iiber 5 Mineralien (Carnotit, Kolmuranblei u. drei Pechblenden). 
Die Halbwertzeiten von AcU u. U l mtissen dieselben sein u. dementsprechend sind 
4%  AcU im U. Das At.-Gew. von U : 238, 137 nach H ó n ig s c h m id  ist daher abzuandern 
in 238,189. Zur Lsg. des Aktiniumproblems ist die Best. der Massenspektren von 
Kolmuranblei u. andere Uran- u. Thoriumbleivorkk. erforderlieh. (Chem. Weekbl. 28. 
714. 26/12. 1931.) Kuno W o l f .

Harry Lister Riley und Victor Gallaient, Sludien Ober Komplexsalze. IV. Der 
EinfluP einer A Ikylsubslitution auf die Neigung des Aminoacetalions, mit Kupfer zu 
koordinieren. (III. vgl. C. 1931. I. 585.) Unters. der Komplexbldg. yon C'u++ m it 
Glykokoll, Alanin, d,l-Valin, Dimelhyl- u. Didthylaminoessigsdure nach der fruher 
beschriebenen Methode ergibt die Bldg. sehr stabiler Komplexionen vom Typus 
[Cu(NII2 ■ CH.2 ■ CO O),]', die in wss. Lsg. erheblich weniger dissoziiert sind ais die ent- 
spreehenden Malonat- u. Oxalatkomplexe. Die Alkylsubstitution hat auf die Koordi- 
nationstendenz des Aminoacetations m it Cu” geringen EinfluB; deutlicher Effekt nur 
bei Methylsubstitution. Die Wrkg. von Alkylsubstitution hangt wahrscheinlich vron 
der „Aktivierung“ der Elektronengruppierung des benachbarten C-Atoms durch die 
anderen stark  negativen Gruppen im Mol. ab. Die Substitution eines Amino-H unter 
Bldg. von Phenylglycin h a t eine starkę Abnahme der Koordinationstendenz des Ions 
m it Cu" zur Folgę; diese Stabilitiitsyeranderung ist von einem Farbwechsel von tiefblau 
in tiefgriin begleitet. (Journ. chem. Soc., London 1931. 2029—34. Aug. London, 
Imp. Coli. of Science and Tcchn.) KRUGER.

John Smeath Thomas und Wilfred Wall Southerwood, Germanium. IX . Die 
Ę inm rkung von Aminen und einigen anderen organisclien Basen au f Germaniumłelra- 
ciilorid. Die Struktur von Germaniumimid. (VIII. vgl. T h o m a s  u . P u g h ,  C. 1931. I I . 29.) 
<?eC74 bildet m it Athylamin Prodd. der Zus. GcCl4-4C2H 5NH 2 u. GeCl4-6C2H 5NH2; 
letzteres laBt sich durch A. in Athylamincblorliydrat u. Gcrtnaniumdidlhyldiimid zer- 
legen. Mit A nilin  entsteht nur GcC14 • 4C6H .N H 2, das durch A. in  Anilinchlorhydrat u.



1 5 0 8 C. M in e r a l o g is c h e  u n d  g e o l o g is c h e  C i ie m ie . 1 9 3 2 .  I .

das Dichlorhydrat des Germaniumdiphenyldiimids gcspalten wird. Boi Behandlung 
von GoC14 m it Diałhylamin entsteht zuerst ein Prod. m it GeCl4: NH(C2H 5)2 =  1: 6,  
das jedoch leicht unter Verlust von Baso in eine Substanz m it dem Verhaltnis Go: C l: 
N  =  1: 4: 5 iibergeht; dies Prod. liLBt sich ebenfalls in ein Gemiach von Diathylamin- u. 
Triatliylaminchlorhydrat einerseits u. das Monochlorhydrat des Germaniumdialhyl- 
diimids andererseits zerlegen. GeCl., reagiert m it Diathylanilin weder bei gewohnliclier 
Temp. noch boi 160°, dagegen leicht m it 8 Moll. Piperidin unter Bldg. yon 4 Moll. 
Piperidinchlorhydrat u. der voll gesatt. Verb. Oe(C\U10N).i ; wahrscheinlicli entstehen 
auch boi der Einw. primiirer Amino auf GeClj zuerst instabilo gesatt. Vei'bb. Die 
ungesatt., atherloslielien Rk.-Prodd. yon GeCl.i m it Athylamin, Diathylamin u. Anilin 
geben bei der Hydro łyse nur primare Aminę u. miissen daher die symm. S truktur 
R N : G e: NR besitzen. Vff. sehlieBcn, daB auch Germaniumdiimid dio symm. Struktur 
H N : G o : N H  hat. (Journ. chem. Soc., London 1931. 2083—97. Aug. Uniy. yon 
Kapstndt.) K r u g e r .

Erich Krause, Der W eg zu optisch-akliven Germaniumverbindungen. Bemerkung 
zur Erwiderung von R. Schwarz. (Vgl. C. 1932. I. 1071.) Polemik. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 65. 374. 3/2. 1932.) L o r e n z .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Georg O. Wild, Speklroskopisclie Unłersuchungen an Turmalin. (Vgl. C. 1931.

II . 2589.) Ais Farbtrager der Turmaline kommen Fe, Mn, Co u. Mg in Frage. Mg ist 
kein eigentlicher Farbtrager, ru ft jedoch m it zunehmendem Geh. triibe unschone 
Tonungen hervor, welche sieli durch „Brennen“ yerbessern lassen. Der Eisengeh. ist 
bei allen Varietaten sehr lioeh. Die blaugriinen Turmaline aus Afrika u. Brasilien 
werden durch „Brennen“, d. h. durch Erhitzen auf 650° heller u. reiner blaugriin, z. T. 
sogar hellgriin. Eine wiederholte Messung der brasilian. Steine ergab eine sehr schwache 
Restlinio des Co. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1931. 430—32. Idar, Inst. 
f. Edelsteinforscliung.) ENSZLIN.

Georg O. Wild und Otto Klein, Mitłeilungen iiber speklroskopisclie Untersuchungen 
an Mineralien. (Vgl. vorst. Ref.) E in graugruner Diopsid von Coro Saturno bei Malaca- 
chetta in Minas Geraes zoigte einem gewóhnlichen flaschengriinen Diopsid gegeniiber 
viel scliwachero Linion fur Ca u. Mg, wogegen sich in  dem ersteren deutlich die Rest- 
linien des Cr erkennen lassen. Die grasgriine Farbę des Minerals kommt wahrseheinlioh 
durch Zusammonwirken yon Cr, Ni u. eytl. Fe zustande. Co ist in beiden Sorten vor- 
handen. Ti scheint wie das Mg die Farbę des Minerals zu yerdunkeln. E in Chrysoberyll 
von rein gelbgriiner Farbę, welcher klar durchsichtig war, zeigte keinen Mg-Geli., 
dagegen sehr yiele Ni-Linien. E in rein gelbgriiner Peridot zeigte im Spektrum gute 
Tlbereinstimmung m it dem Chrysoberyll, nur daB die Ni-Linien zahlreicher u. starker 
brannten, die Co- u. Ti-Linien waren gleich stark. AuBerdem war noch je eine Linie 
von K  u. Li zu entdecken. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1932. 18 
bis 22.) E n s z l in .

E. Dittler u n d  R .  Koechlin, O b e r  O l a u k o k e r i n i t ,  e i n  u e s  M i n e r a ł  v o n  L a u r i o n .  

Das Minerał kommt auf Adamin in  diinnen, schon hellblauen uoerzugen vor u. łeistet dem 
Messer oder Finger nicłit melir W iderstand ais Wachs. Auch kommt es in  kleinen 
Knollon krystallin. yor. Es zeigt gerade Ausloschung. Der Brechungsexponent y n 
betriigt nach der Einbettungsmethode 1,542 i  0,001. D .22>6 2,749. Die Anajyso ergab 
ZnO 37,95, Al2Os 15,40, CuO 19,26, S 0 3 5,79, H 20+  5,69 u. IL O " 16,31. E s  liegt ein 
bas. Sulfat yor, welchem die stochiometr. Formel Zn13A]8Cu7(S04)20 30-34 H20  zukommt 
u. welclies sieli von dem Zinkaluminat sowohl durch seinen Cu-Geh., ais aueh durch 
seinen H abitus u. seine Lichtbrechung deutlich unterscheidet. (Ztrbl. Minerał., Geol., 
Palaont., Abt. A. 1932. 13— 17. Wien, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

Karl Schoklitsch, Das Kalkspati-orkommen vom Steinberg bei Graz. Beschreibung 
von Kalkspat-Kluft.fullungen in  einem Clymenienkalk. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., 
Abt. A. 1931. 423—29. Graz.) , E n s z l in .

F. Heidorn und H. Schluter, Zur Frage der Olhoffigkeit und Palaogeographie des 
Mittleren Zechsteins. Das Olmuttergestein ist der Stinkschiefer, wahrend der glcich- 
altrige Hauptdolomit ais Olspeichergestein aufgefaBt wird. Letzterer ist auf sub- 
marinen epirogenen Schwellen abgełagert, der Stinkschiefer aber in den stagnierenden 
Bodenwassern yon Senken, wo sich Bitumen bilden konnte. Nach Absatz der Gesteine 
begann eine Regionalwanderung freien Bitumens yom Stinkschiefer nach den randlichen
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Zonen des Hauptdolomits. Der Sattel yon Menterode wird ais erdolhoffig angesehen. 
{Kali 25. 295—98. 307— 12. 321—25. 15/10. 1931. Gottingen.) E n s z l i n .

F r. Hegemann, Mikroskopisclie, chemische und iektonische Untersuchung der 
Genesis der Diorite bei Krottenthal, Oberpfalz. Fortsetzung von C. 1932. I. 206. Die 
dunklen Geateine bei K rottenthal sind keine selbstandigen Tiefengesteine, sondern 
Assimilationsgesteine, welche aus Teilen des Grundgebirges durch Rk. m it einem 
Granitmagma entstandcn sind. Sie stehen den Dioriten nahe u. werden „Para-Diorite“ 
genannt. Angabe von Analysen. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt, A. 1931. 401 
bis 418. Miinchen, Mineral.-Geol. Inst. d. T. H.) E n s z l i n .

A. (jpik, Uber einige Carbonatgesteine im Olazialgeschiebe NW-Estlands. Be-
schreibung des Mineralbestands einiger errat. Bloeke. (Acta Comment. Univ. Tartuensis 
[Dorpatensis]. Serie A. 21. Nr. 4. 1—16. 1931.) E n s z l in .

B. GoBner und E . Ilg , Beitrag zur Mineralogie des Bayerischen Waldes und zur
Iienntnis der chemischen Zusammensetzung der Beihe Almandin-Spessartin und von Cor- 
dierit. (Vgl. C. 1931. II . 3195.) Angabe von Analysen eines Cordierits, dreier Almandine, 
u. eines Spessartins aus dem bayer. Wald. In  einer Zusammenstellung wird gezeigt, 
daB das Verhilltnis S i02: Me20 3: MeO =  3: 1: 3 stets Abweichungen insofern zeigt, 
ais ein kleiner Uberschufi an Me20 3 u. ein Mangel an MeO vorhanden ist. Der tJberschuB 
an Me20 3 kann durch eine Vertretung von SiFe11 durch Ala erklart werden, wahrend 
fiir das Fchlcn an MeO keine befriedigende Erklarung zu geben ist. Aus dem Yerhaltnis 
A120 3: Fe20 3 ergibt sich weiter, daB der Geh. der Granate an Ferrisilicat 6 Mol-% 
nicht wesentlich ubersteigt. Die Summę CaO +  MgO erreicht nur ausnahmsweise 
20 Mol-% bei manganarmen Almandinen. Manganreichcre Almandine u. Spessartin 
enthalten im Grenzfall 10 Mol-% CaO +  MgO. Andererseits sind Granate m it weniger 
ais 6 Mol-% MgO +  CaO nicht bekannt. F eO : MnO kommen in den yerschiedensten 
Verhaltnissen vor. N ur Glieder m it 40—60 Mol-% Mn-Tongranat scheinen nicht 
bekannt zu sein. Im  bayer. W ald ha t sich der geringe Mn-Geh. der oft ganz farblosen 
Quarz-Feldspatgesteine weitgehend im G ranat konzentriert. (Ztrbl. Minerał., Geol., 
Palaont. Abt. A. 1932. 1— 12. Miinchen.) E n s z l in .

M. W. Hayward und W. H. Triplett, Vorlcommen von Blei-Zinkerzen im dolo- 
mitischm Kalkgestein des nordlichen Mexiko. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg, 
Engineers 1931. Nr. 442. 29 Seiten.) SlLLE.

D. Organische Chemie.
H. Staudinger und Eiji Oehiai, Uber hochpolymere Verbindungen. LVII. Vis- 

cositdtsmessungen an Losungen von Fademnolelculen. (LVI. vgl. C. 1932. I. 214.)
1 . P  a r  a f f i n  e. Es wird die Giiltigkeit der Beziehung ??spcz./c =  km-M  (vgl. C. 1930.
I. 3191), in der j?5pez. die spezif. Viscositat, c die Konz., km eine K onstantę u. Al das 
Mol.-Gew. bedeuten, an yerd. Lsgg. von Peniałriakonłan in CC14 u. Tetralin gepruft u. 
dabei festgestellt, dali r;spcz./o in einem Konz.-Bereich von 1,4 bis 2,8% konstant ist, 
bei einer Temp.-Variation von 25 bis 55° nahezu unverandert bleibt, was auf das 
Yorliegen von isolierten Molekulen schlieBen laBt, wahrend in verschiedenen Losungsmm. 
verschiedene ijspez.-Werte resultieren. (Zwischen 0,056 u. 0,042 fiir grundmolare =
l,4% ig. Lsgg.) Dies wird nicht auf verschieden groBe Solyathiillen, sondern auf das 
Zusammenwirken mehrerer Faktoren des Ldsungsm., wie Viscositat, D., Dipolmoment u. 
Molekiilform zuriickgefuhrt. Die obige Beziehung gestattet, die spezif. Viscositat 
unverzweigter Paraffine in Lsg. ais additiye Eig. der CH2-Gruppen aufzufassen u. 
folgendermafien zu berechnen: łjspez. (1 ,4%) =  0,0016-n (?/spez. (l,-4°/0) =  spezif. Viscositiit 
einer l,4% ig. Lsg., 0,0016 =  Viscositatsbetrag einer CH2-Gruppe, n =  Anzahl der 
CH2-Gruppen im Molekiil.) 2. N o r m a l e  F e t t s i i u r e e s t e r .  Die spezif. Vis- 
cositat von yerd. Lsgg. wiichst wie bei den Paraffinen proportional zur Konz., wahrend 
die Temp.-Abhangigkeit etwas ausgepragter ist. Ester m it der gleichen Zahl von C- 
Atomen haben unabhangig von der Stellung der CO-Gruppo dieselbe spezif. Viscositat. 
Diese laBt sich folgendermafien berechnen: ?;apoz. (1.4%) =  x  +  11' V (x  ~  Viseositats- 
betrag der zwei Sauerstoffatome =  0,003, y  =  Betrag einer CH2-Gruppe bzw. eines 
C-Atoms), y  h a t denselben W ert 0,0016 wie bei den Paraffinen. Die spezif. Viscositat 
aąuimolarer Lsgg. kann durch folgende Gleichung wiedergegeben werden: ??spez. (Mol.) — 
^Mol.-M 2. 3. N o r m a l e  F e t t s a u r e n .  ł/apcz. wachst proportional zur Konz., 
fallt aber bei einer Temp.-Erhohung yon 20 auf 60° um 20%  ab, entweder zufolge 
eines Zerfalls von Doppelmolekiilen oder durch Abgabe yon koordinatiy gebundenem
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Losungsm. U nter der Annahme von Doppelmolekiilen ergibt sich bei der additiyen 
Berechnung der spezif. Viscositat fiir die CH2-Gruppe dersclbe Betrag wie bei den 
Paraffinen u. Estern. Die Additiyitiit laBt auf gerade K etten im gel. Zustand schlicBen. 
In  Pyridin ais Losungsm. findet Salzbldg. s ta tt, was aus dem groBen a;-Betrag zu 
ersehen ist, wahrend der y-Bctrag auf einfache Molekule schlieBen laBt. Gesatt. u. 
ungesatt. Fettsauren haben nahezu dieselbe spezif. Viscositat, stereoisomere weisen 
ebenfalls keine merklichen Unterschiede auf. 4. A 1 i p li a t. K e t o n e .  Gleicher 
CH2-Betrag wie bei den obigen Verbb. 5. A l i p h a t .  D i c a r b o n s a u r e n .  In  
Pyridin ergibt sich fiir die hoheren Siiuren ein groBer additiver Betrag fur die O-Atome, 
wahrend der CH2-Bctrag n. ist. Die niederen Glieder, Bernstein-, Adipin- u. Korksiluro 
haben in gleicher Konz. dieselbe spezif. Viscositat, gehorchen also dem ElNSTElNschen 
Gesetz. — 6. A l i p h a t .  V e r b b .  m i t  y e r z w e i g t e r  K e t t e  haben niedrigere 
spezif. Viseositat ais die entsprechenden Verbb. m it geradcn Ketten. Die hóhcro 
Viscositiit des a-Octyldecylsauremethylesters im Vergleieh zum a-Methyldecylsaure- 
methylester wird dadurch erldiirt, daB die Kohlenstoffe der ersten Verb. eine gerade 
K ette m it seitenstandiger COOCH3-Gruppe bilden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 
1 5 8 . 35—55. Dez. 1931. Frciburg i. Br., Chem. Univ.-Lab.) SlGNER.

Gundo Boełun und Rudolf Signer, Uber hochpolymere Verbindungen. 58. Mitt. 
Uber die Slrómungsdoppelbrechung von Eiweiplosungen. (57. vgl. vorst. Ref.) Die 
Arbeit befaBt sich m it der Form der Kolloidteilelien yerschiedener EiweiBstoffc in 
Lsg. u. ihrer Abhangigkeit von iiuBeren Bcdingungcn, ohne die Frage zu beantworten, 
ob dio Teilchen Molekule oder Micellen sind. Einleitend werden dio yerschiedenen 
mechan., opt. u. elektr. Methoden zusammengestellt, die iiber die Teilchenform kolloider 
Lsgg. AufschluB geben kónnen u. iliro Ergebnisse diskutiert. Uber das Zustande- 
kommcn der Strómungsdoppelbrechung ergibt sich auf Grund aller bisherigen Befunde, 
insbesondere der Resultate von S ig n e r  (C. 1 9 3 0 . I I .  3135) an  Mol.-Kolloiden, daB 
von den in der L iteratur vertretenen Auffassungen (1. elast. Deformation der Lsg.,
2. elast. Deformation der Lsg. unter gleichzeitiger Orientierung u. Deformation der 
Kolloidteilchen, 3. reinc Orientierung der anisodiametr. Kolloidteilelien) im allgemeinen 
nur die dritte zutrifft. Es bestehen zwischen den die Strómungsdoppelbrechung 
cliarakterisierenden Grófien ny — na u. Auslóschungswinkel u. der Teilchenform so 
cinfache Beziehungen, daB diese aus dem opt. Verh. m it Siclierheit erschlossen werden 
kann. (Die in gewissen Systemen yorhandenen pliotoelast. Effcktc auBern sich in 
einem leicht erkennbaren, besonderen Verh. der Doppelbrechung.) Einzelheiten iiber 
den Zylinderapp., der wegen der Empfindliehkeit der EiweiBlsgg. aus einem K unst- 
harz u. Lagern aus Elfenbein besteht, die Doppelbrechungsmessung, Viscositats- u. 
PH -B est. im Original. Unters.-Ergebnisse: A. F o r m  d e r  E i w e i B t e i l c h e n .
1 . Eierklar: Das gesamte Eierklar zeigt starko positiye Strómungsdoppelbrechung 
m it dem gefallsunabhangigen Auslóschungswinkel von 90° zum Gefalle. 2. Ovomucoid. 
In  3% ig. Lsg. weder Strómungsdoppelbrechung noch Viscositatsanomalien. Die 
Teilchen kónnen von der Kugelform nicht wesentlich abweichen. 3. Oyoglobulin. 
Bei gleicher Konz. wic im Eierklar ist das opt. Verh. m it dem des Eierklars ident. 
Viscositatsanomalien vorhanden. Ein Vergleich m it dem hóchstmol. StyTol fiihrt zu 
der Annahme von fadenfórmigen Teilchen yon auBerordentlicher Lange. 4. Oyalbumin. 
Amorphes sowie krystallisiertes zeigt in iiber 30%ig. Lsgg. weder Strómungsdoppel
brechung noch Yiscositatsanomalien, so daB nur kugelige Teilchen vorliegen kónnen. 
5. Myosin u. Gelatine. Myosin zeigt nach v. M u e a l t  (C. 1 9 3 1 . I .  2073) ein opt. Verh. 
wie ein maBig hochmol. Styrol. Es besteht aus langgestreckten Teilchen. Gewisse 
Befunde (vgl. Original) sprechen fiir isolierte Molekule. Gelatine zeigt in verd. Lsgg. 
(bis 0,4%) nach alteren Verss. ein Verh., das tro tz  Alterungserscheinungen u. Ein- 
fliissen der mechan. Aktion auf anisodiametr. Teilchen schlieBen laBt, wahrend in 
hoheren Konzz. noch anderc Komplikationen auftreten. B. F o r m a n d e r u n g  
d e r  E i w e i B t e i l c h e n  d u r c h  p n - V a r i a t i o n .  [Verss. zur Priifung der 
Muskelkontraktionstheorie von Me y e r  (C. 1 9 3 0 . I. 2900)]. Oyoglobulin zeigt keine 
Anderung des Auslósehungswinkels, wenn das ph yon 10,9 durch Essigsaure u. NaCl 
auf 7,3 herabgesetzt wird. Polyacrylsaure, die den EiweiBstoffen im Viseositatsverh. 
analog ist, ergibt aus der Strómungsdoppelbrechung ebenfalls keine Anhaltspunkte 
fiir eine Anderung der Teilchenform. C. I n n e r e  S t r u k t u r i n E i w e i B l s g g .  
Durch starkę Alkalisierung erstarrt eine yerd. Albuminlsg. zu einer festen Gallerte, 
die durch Wrkg. yon Scherkraften doppelbrechend im Sinne eines reinen photoelast. 
Effektes wird (Auslóschungswinkel). Bei schwacherer Alkalisierung entsteht eine
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gerade noch flicBendc Gallerte, die bei geringer mcchan. Beansprucliung photoelast. 
Effekte zeigt, wahrend bei starkerer Beansprucliung im ersten Augenblick Spannungs- 
neben Stromungsdoppelbrechung auftritt, die bald reiner Stromungsdoppelbrechung 
Platz macht. (Helv. cliim. Acta 14 . 1370—1402. 1/12. 1931. Freiburg i. Br., 
Univ.) S i g n e r .

Kurt H. Meyer und H. Mark, BemerJcungen zur L V I. M itt. von II. Slaudinger: 
t)ber hochpolymere V erbindungen. Erwiderung an S t a u d i n g e r  (C. 19 3 2 . I. 214). 
Vff. weisen darauf hin, daB die „Micellartheorie" der Cellulose niclit von K . H . M e y e r , 
sondern von A m b r o n n  bzw. H e r z o g  u . J a n c k e  u . S c h e r r e r  stammt. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 64 . 2913. 9/12. 1931.) B e r g j i a n n .

Paul Walden, Freie Radikale und ungesattigle Verbindungen. Vortrag. Vf. bc- 
handelt zuerst die Pseudohalogene (Halogenoide), fiir die u. a. folgende Eigg. ala charak- 
terist. angegeben werden: Starkę Affinitat zu Metallen, m it dencn Salze entstehen; 
Bldg. von Verbb. HX, die starkę Sauren sind; Hydrolyse zu H X  +  HOX, Ncigung 
zur Bldg. von ,,interhalogen.“ Verbb. u. Polyhalogcniden. Ais Pseudohalogene werden 
auch NoO.j u. Wasserstoffperoxyd angesprochen; dann werden Rhodan, Selenocyan, 
Oxycyan u. das „R adikal“ der Azidodithiocarbonsaure yon B r o w n e  u . M itarbeitern 
(C. 1 9 2 4 . I. 1659) behandelt u. die Elektronenaffinitaten verglichen. Anomalitaten 
des Mol.-Gew. treten beim Selenocyan ( B i r c k e n b a c h  u . K e l l e r m a n n ,  C. 1 9 2 6 .
I. 1798) sowie beim Chlorrhodan auf (ICa u f f m a n n  u . L i e p e , C. 1 9 2 4 . II. 318; L e c h e r
u. J o s e p h , C. 1 9 2 7 . I .  732). — Ais zweite Gruppe von Radikalen werden die Pseudo- 
metalle angesprochen: Ammonium u. yerwandte (hypothet.) Kórper, Zinnalkyle,
Bleialkyle, Chromtetraphenyl, Hg-Alkyle, Tetraphenylkakodyl, Triarylmethyle. Auch 
hier wird eine Reihe der Elektroaffinitaten angegeben. Die Basizitat sinkt in der

' Reihenfolge: N, P, As, Sb, S, Cr [Cr(C0H6),,OH u. Cr(C0H 5).,OH], Tc-Tl-Pb, Hg, Sn-C. — 
Ein drittes Kapitel behandelt die salzartigen Radikale: Die Subsalze, die des ein- 
wertigen Ni, Fe, Mn, Cr, Ru u. Pb, ferner die iiberwertigen Verbb. des zweiwertigen Ag, 
des 4- u . 5-wertigen Bors — hierher gehoren nach Ansicht des Vf. evtl. auch die Poly- 
halogenide u. ahnliehe Verbb. —, die Metallsuboxyde u. die Salze vom Typ des Tri-p- 
tolylaminium u. der Tetra-p-tolylliydraziniumverbb. (W EITZ u . SCHWECHTEN, C. 1 9 2 6
I I . 2711. 1 9 2 7 . I. 2296). — Das vierte Kapitel befaBt sich m it den Radikalen des 
dreiwertigen Kohlenstoffs: Triarylmethyl, Pentaphenylathyl, Dixanthyle, Triphenyl- 
indenyl, Chromenyle, Tetraarylbernsteinsauredinitrile (LOW ENBEIN, C. 1 9 2 6 . I. 
1155) u. Lactomethyle (L o w e n b e in , C. 1925- I. 1988. 1 9 2 7 . II. 2302), Metallketyle, 
Halogenmagnesylketyle von G o m b e r g  u . B a c h m a n n  (C. 1 9 2 7 . I. 1451), Ox- 
anthronyle u. Aeylradikale von W i e  LANI) u. Mitarbeitern (C. 1 9 2 7 . I. 1448). —  In  
derselben Weise behandeln Kapitel V u. VI die Radikale m it zwoi- u. vierwertigem 
Stickstoff, zu denen auch die Arylpyrrolinoanthranolazyle von SCHOLL (C. 1 9 2 7 .
II. 75. 1030) gerechnet werden, u. die m it einwertigem Sauerstoff. — Im  letzten 
Kapitel werden allgemeine Betrachtungen n das dargelegte Tatsaehenmatorial 
gekniipft: EinfluB der Substituenten auf die Dissoziation der C-Radikale, wobei auch 
die Spaltbarkeit von Athanen dureh Alkalimetalle u. dureh Brom behandelt wird, 
welche auch bei „stark  beanspruchten“, aber nicht dissoziierten Athanen eintreten 
kann (bzgl. des Broms vgl. Co n a t  u. G a r v e y , C. 19 2 7 . II. 1841); EinfluB der 
Temp., der Konz. u. der Verdiinnung auf die Dissoziation; die sog.Valenzbeanspruchung 
der Substituenten; das elektroehem. Verh. der freien Triarylmethyle. (Institu t In ter
national de Chimie Solvay, I I I 0 Conseil de Chimie 1 9 2 8 . 431— 523. Sep.) B e r g .

W. Lawrenee Faith und D. B. Keyes, Katalytische teilweise Oxydalion von 
Alkoholan in  der DampfpJiase. I I I .  (II. vgl. S now  u . K e y e s ,  C. 1 9 3 2 . I. 208.) Vff. 
untersuchen die Oxydation von A . u. Melhanol zu Aretaldehyd u. Formaldehyd durch O 
in Ggw. yon Ag-Drahtnetz, Ag20  auf Asbest, Cu-Spanen, CuO auf Asbest, Ni-Draht- 
netz u. NiO auf Asbest bei liolien Tempp. Ni u. NiO erwiesen sich ais ziemlich schlechte 
K atalysatoren; bei den ubrigen Katalysatoren zeigte sich, daB die Substanzen m it 
dem besten Warmeleitvermógen (Ag-Drahtnetz u. Cu-Spane) die stiirkste Aldehyd- 
bldg. bewirken. Die gasanalyt. bestimmten Ausbeuten betragen bis 80% Acetaldchyd 
u. bis 60%  Formaldehyd, doch wurde bei letzterem auf die Ausarbeitung der besten 
Rk.-Bedingungen verzichtet. (Ind. engin. Chem. 2 3 . 1250—53. Nov. 1931. Urbana 
[Ul.], Univ.) O s t e r t a g .

Harold Hibbert, Zur Frage der Uniersuchungen iiber Bing-Ketlenlaulomerie bei 
parliell acetylierten melirwerligen Alkoholen. Prioritatsanspriiche u. Polemik gegen
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M e e r w e i n  u . S o n k e  (C. 1 9 3 1 . I I .  2856). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65 . 199—200. 
3/2. 1932. Canada, Montreal, Mo GlLL Univ.) B e r s i n .

S. S. Medwedew und E. N. Alexejewa, Organische Perozyde. I. Mitt. Propyl- 
und Isopropylhydroperoxyd. Von den zur Darst. von Alkylperoxyden untersuchten 
Rkk. (I. Na20 2 oder B a0 2 +  RHlg, I I .  H 20 2 +  Alkyl-p-toluolsulfonat, I II . RHlg +  
Na-Salz des Benzoylhydroperoxyds oder Zerlegung aliphat. Diazoverbb. m it Benzoyl- 
hydroperoxyd, IV. H 20 2 +  Dialkylsulfate +  KOH) lieferte nur die letzte brauehbare 
Ergebnisse. Es wurde so das Isopropylhydroperoxyd, C3H 80 2, rein erhalten (Kp. 107 
bis 109° [im QuarzgefaB], K p .3 21—24°; <i23,, =  0,8927; nn23 =  1,8861; Mol.-Refr. 20,01). 
Neutrale u. saure wss. Lsgg. sind bestiindig, alkal. zers. sich unter Bldg. von Aceton. 
Hydrochinon wird in trockenem A. nicht oxydiert, wohl aber in feuchtem A. oder wss. 
Lsg. Aus H J  wird J 2 (im Gegensatz zu den von R i e c h e  u . H i t z  [C. 1 9 2 9 . II . 2431] 
an Methyl- u. Athylhydroperoxyd erhobenen Befunden) befriedigend quantitativ ge- 
bildet. Isopropylhydroperoxyd zeigt das Verh. einer sehwaehen Saure. Vff. isolierten 
ein gemisclites Ba-Salz, C3H 70  • O • B a■ O ■ COOII -f- 3 H 20 , aus Isopropylhydroperoxyd 
u. Kohlensaure. Durch Einw. von Tereplithalsaurechlorid auf dieses Ba-Salz wird der 
Isopropylhydroperozydcsler der Terephthalsaure (CwH lg0 6, Prismen aus Bzl., F . 53°, 
bei starkerem Erliitzen Explosion) erhalten. Diese Verb. w irkt nur schwach oxydierend. 
Beim langen Stchen m it W . zerfallt sie in Aceton u. Terephthalsaure. — Auf analogem 
Wege wurde aueh versucht, die entsprechenden n-Propylverbb. zu erhalten. Das frcie 
n-Propylliydroperoxyd laBt sich nicht rein erhalten, doch wurde das gemischte Ba-Salz 
m it Kohlensaure erhalten. Der daraus durch Einw. yon Terephthalsaurechlorid ent- 
stehende Ester krystallisiert sohwer u. zerfallt so rasch, daB er nicht analysiert werden 
kann. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65 . 133—37. 3/2. 1932. Moskau.) W lLLSTAEDT.

S. S. Medwedew und E. N. Alexejewa, Organische Perozyde. I I .  Mitt. Ober 
die Meaktion zwischen Benzoylhydroperoxyd bzw. Benzoylperoxyd und Triphenylmethyl. 
(I. ygl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen die Rk. zwischen Triphenylmethyl u. Benzoyl- 
hydroperoxyd bzw. Benzoylperoxyd, um Aufschliisse iiber die Unterschiede in der A rt 
u. Richtung der Oxydationswrkg. der beiden Peroxydtypen ( R- O- O- H u. R- O- O- R)  
zu erhalten. Wenn man annimmt, daB bei den Acylperoxyden direkte Abgabe eines 
O-Atoms erfolgt, wahrend bei den Diacylperoxyden Spaltung der —0 - 0 — Gruppe 
u. Anlagerung von Atomen oder Radikalen an die symm. Teile des Perosyds sta tt- 
findet, so war bei der Rk. zwischen Benzoylhydroperoxyd u. Triphenylmethyl das Ent- 
stehen von Triphenylmethylperoxyd zu erwarten, bei der anderen Rk. aber Verbb., die 
durch Anlagerung von Triphenylmethyl an Teile des Peroxydmolekiils entstehen 
muBten. Aus Benzoylhydroperoxyd u. Triphenylmethyl entstanden (neben Triphenyl- 
methylperoxjTd u. Benzoesaure) zwei Substanzen der Zus. CjgHjoO (I u. II). Sie sind 
von Triphenylmethylperoxyd vóOig verschieden, ebenso vom Diphenyl-[triphenyl- 
methyl-4-phenyl]-carbinol (nach T s c i i it s c h ib a b i n , Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 
4708). I ist an der Luft bestandig, II nimmt dagegen allmahlich O auf. Beim Auflósen 
von II  in Naphthalin entsteht eine Farbung, die m it steigender Temp. an In tensitat 
zunimmt. Fiir I I  ergibt sich daraus die Konst. eines Pentaphenylplienoxyathans. Bei 
langsamem Erliitzen zers. es sich unter Bldg. von Tetraphenylmethan u. Benzophenon. 
I  u. I I  gehen unter dem EinfluB von Essigsiiureanhydrid u. wasserfreiem Na-Acetat in 
Verbb. der Zus. C76H580  (F. 255— 260°) iiber. Bei II ware diese Rk. so zu erklaren, daB 
durch Umlagerung zunachst Oxyhexaphenylathan entsteht, u. dieses durch W.-Ab- 
spaltung in  Di-[hexaphenylathyl]-ather (DI) iibergeht. Aus Benzoylperoxyd u. T ri
phenylmethyl erhielten Vff. Tetraphenylmethan u. Benzophenon (also die Prodd. der 
therm. Zers. yon II), auBerdcm Benzoesaure. Die Hauptmenge der Benzoesaure konnte 
erst nach dem Kochen der Reaktionsprodd. m it alkoh. KOH isoliert werden, woraus 
geschlossen wird, daB durch die Red. des Benzoylperoxyds nicht Benzoesaure, sondern 
Benzoesaureanhydrid entsteht.

r(C«Hfi)a • c • c • (c.h.)q1
II  (CaH6)a.C(OC6H5)-C(C3H6)a III K * b h  , ; 8 5,2

V e r s u c h e .  Benzoylhydroperoxyd und Triphenylmethyl. Die Umsetzung wurde 
in benzol. Lsg. in N2-Atmosphare durchgefiihrt. Nach 12-std. Stehen ist Triphenyl- 
methylperoxyd ausgefallen. Beim Schutteln m it 5°/„ig. KOH wird Benzoesaure dem 
Bzl. entzogen. Beim Einengen des Bzl. unter yermindertem Druck fallt erst I  (amorph, 
Reinigung durch mehrmaliges Fallen aus Chlf. m it A., F. 232—234°), dann Penta- 
phenylphenoxyathan (II) (Reinigung wie bei I, feinkrystallin, F . 236—238°). — Benzoyl-
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perozyd und Triphenylmethyl. Beim Einengcn des Bzl. nach der Beliandlung m it KOH 
krystallisiert Tetraphenylmethan (F. 281,5°), Zusatz von A. fallt unverandertes Benzoyl- 
perosyd. Losungsm. yerjagt. Aus dcm Riickstand durch h. wss.-alkoh. KOH Benzoe- 
saure extrahiert u. aus dem ath. E s tra k t der alkal. Lsg. Benzophenon ais Semicarbazon 
isoliert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 137—42. 3/2. 1932.) W il l s t a e d t .

V. Ettel und A. Kohlik, Ubcr die ft-Oxyalhylsulfoniumverbindungen. Die Einw. 
yon HC1 auf j9,/5'-DioxydiathylsuIfid, S(CH2-CH2-OH)2, fiihrt nieht g la tt zu S(CH2- 
CH2-C1)2, sondern es treten komplexe Nebenrkk. ein. Vff. nehmen folgendes an: 
Bldg. yon Cl • CH2 ■ CH2 ■ S ■ C Ii2 • CH2 ■ OH; Addition dieses Sulfids an noch unyer- 
andertes S(CH2-CH2 'O H )2 zu I ;  Ersatz eines weiteren OH durch Cl u. RingschluB 
zum 1,4-Dithianderiv. II. Diese Auffassung ist inzwischen durch D a v i e s  u. O x p o r d  
(C. 1931. I . 2189), welehe umgekehrt die Hydrolyse des S(CH2-CH2-C1)2 untersucht 
haben, bestatigt worden. Vff. liaben die Additionsfahigkeit des S im /?-Oxy- u. fl,fi'-Di- 
oxydiathylsulfid weiterhin durch Darst. der Sulfoniumhalogenide III, IV u. Y bewiesen. 
Dieselben gleichen den Triathylsulfoniumsalzen, sind aber unbestandiger, so daB z. B. 
der Ersatz der OH durch Cl Schwierigkeiten begegnet. Der direkte Weg, d. h. Addition 
yon Alkylhalogeniden an S(CH2-CH2-C1)2, ist nieht gangbar, weil der S dieses Sulfids 
durch die Cl-Atome seine Additionsfahigkeit eingebiiBt hat. Bei dcm Chlorid V gelang 
indessen der Austausch der OH gegen Cl mittels S0C12. Das so erhaltene Sulfoniumsalz 
besitzt im Gegensatz zum S(CH2-CH2-C1)2 keine Reizwrkg., offenbar infolge tlber- 
gangs des 2-wertigen S in 4-wertigen.
Pi o^(C H ,.C H s-0H)2 I C K q^ C H s .CHa.  „ . C l  II

‘^ C H ,  • CH,• S • CH2• CHa • OH HO • CHS• C H ^ ^ C H , • C K ,^  b < -CH2 • CII,-OH

X ' S< i? H ,.rCi? a.)hH11 V X • S(CHa■ CHj• OII)3'•CHj.CH2-OH ’ ^ (C H , • CH2 • OH)a
V e r  s u c h e .  f}-Oxydiałhylsulfid. Aus Glykolchlorhydrin u. C2H 5- SH in alkoh. 

KOH. Kp. 184°, D .204 1,0 1 66, no20 =  1,48669. — p,(i'-Dioxydiathykulfid (Thiodi- 
glykol). Aus Glykolchlorhydrin u. Na2S nach G o m b e r g  (C. 1920. I. 196). Nach 
Einengen NaCl durch A. gefiillt, fliiehtige Prodd. durch Luftstrom im Vakuum ent- 
fernt, iiber etwas Ag dest. Bei — 16° krystallisierend, K p .0l005 1 04°, D .204 1,181 9, 
n D20 =  1,52031. — Darst. der Sulfoniumsalze durch 15—20-std. Erhitzen der Kom- 
ponenten, wenn moglich in wss. Lsg., auf dem W.-Bad, Einengen im Vakuum u. 
Krystallisieren aus verd. A. — Salze Ó I aus S(C2H 5)2 u. den Glykolhalogenhydrinen 
oder besser aus /3-Oxydiathylsulfid u. C2H 5-X. j)-Oxyiridlhylsulfoniumcldorid, C6H 13 
OC1S, sehr hygroskop. Nadeln ohne scharfen F. Bromid, C6H 15OBrS, ebenso. Jodid, 
C6H 15OJS, derbe Nadeln, F . 97°. — Salze IV aus /J-Oxydiathylsulfid u. den Glykol
halogenhydrinen oder aus /?,j3'-Dioxydiathylsulfid u. C2H 5-X. /?,/?'-Dioxytridthyl- 
sulfoniumchlorid, C6H 150 2C1S, hygroskop. Nadeln, F. 119°. Bromid, CGH 150 2BrS, 
derbe Nadeln, F . 85°. Jodid, sehr hygroskop. u. zersetzliehe Krystalle. — Salze V aus 
/3,/3'-Dioxydiathylsulfid u. den Glykolhalogenhydrinen. f},f}',P"-Trioxytriathylsul- 
foniumchlorid, C6H 150 3C1S, Nadeln, F . 127°. Bromid, C6H 150 3BrS, Krystalle, F . 104°. 
Jodid, C„H15Ó3JS , Krystalle, Zers. 65°. — Vorst. Jodide geben m it AgaO alkal. Lsgg. 
der Sulfoniumbasen, welehe sich aber schon beim Einengen im Exsiccator zers. Die 
Salze sind bestandig gegen HC1. — ,(i"-Triclilortriathylsulfoniumchlorid, C6H ł2Cl4S.
Durch Eintragen des Chlorids Y in  gekiihltes SOCl2, Einengen im Vakuum u. Waschen 
der Krystalle m it Bzl. Sehr hygroskop., seidige Nadeln, Zers. oberhalb 100°. (Colleet, 
Trav. chim. Tchecoslovaquie 3. 585— 92. Dez. 1931. Prag, Univ.) L in d e n b a u j i .

Wilson Baker und Frederick Blanchard Field, Cyclische Schwefelsaureester. 
Teil II . Konstitution von Methylen- und Olyoxahulfat und Reahtion von Methylensulfat
mit tertiaren Basen. (I. ygl. C. 1931. II. 1559.) Die Konst. C H 2< C q > S 0 2 fiir Methylen
sulfat (I) ist unwalirscheinlich, da eine sich so leicht bildende Verb. kaum ein 4-Ring 
sein diirfte, da ferner die Eigg. yon I  u. Dimethylsulfat einen gleichartigen Bau beider 
Verbb. nieht zulassen u. auBcrdem Athylensulfat (HI, n — 2) u. Trimethjdensulfat 
(m , n =  3) in Lsg. monomolekular sind, wahrend I  in Bzl. das doppelte Mol.-Gew. 
zeigte, also einem 8-Ring u. der Formulierung I I  entsprieht. Im  Zusammenhang dam it 
ist auch die Auffassung yon Glyomlsulfat ais IY nieht haltbar (vgl. Ot t , D . R. P. 362743; 
RUGGLI u. H e n z i ,  C. 1929. II . 45), yielmehr ist in Analogie m it I I  Formel Y in  Be- 
trach t zu ziehen. Das m it Glykol aus Glyoxalsulfat entstehende Glyozaldiathylenacetal, 
wahrscheinlich 2,3-Athylendioxydioxan (VI) ist ident. m it dem Prod., das von D o n c i i j
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(Monatsli. Chem. 16 [1895]. 8) aus Glyosal, Glykol u. HC1 erhalten u. nach YI formuliert 
worden war (vgl. die isomercn „Naphtho-l,4,5,8-dioxane“ von B o e s e k e n ,  T e l l e k e n  u. 
H e n r i q u e z ,  C. 1931- II. 1862). Der Formulierung C2H , : 0 2: CII • C II: O : C J-l4 
( R i c h t e r - A n s c h u t z ,  Chemie der Kohlenstoffverbb., 12. Aufl.) ist VI vorzuziehen. 
Mit tertiiiren Basen gibt Methylensulfat „Methylenosulfate“ (vgl, VII fiir Pyridin), 
die in Lsg. nicht dissoziieren u. durch liingeres Erhitzen m it W. in Base, CH20  u. H 2S 04 
gespalten werden.

n s o s< g ;g |j* ;g > s o 2 m  (CHs)„ < g > s o ł i y  so2< ° > c i i - c H < ° > s o a

o  o

o-ch-o"^ 1 Ti r 1'2 i H i r  v i i
O • CH • Oso*<r ^>so3 c h .2 c h  c h .

N +
Óh8. 0 -S0 2. 0

V e r s u c h e :  Athylensulfat C2H40 4S (III, n — 2 ). Aus Athylendibromid u.
Ag2S 0 4 in Xylol, F. 99°. Gibt m it w. W. (S-Oxyathylscliwefelsaure, m it Brenzcatechin 
in wss. Alkali Brenzcatcchinathylenather. — Trimełhylensulfat C3H 00 4S (IH, n  =  3). 
Wie voriges, F . 63°; ist aber bestandiger gegen Hydrolyse. — Trimethylenglykol- 
dimethylaiher C5H 120 2. Aus Trimethylenglykol-NaOCH3 u. Methylsulfat in A., 
K p .753 1 06°, F . — 82°. In  geringerer Ausbeute aus Trimethylendibromid u. NaOCH3. — 
Qlyoxaltetraathylacetal. Aus Glyoxalsulfat u. A., K p .753 195—196°. — 2,3-Athylc.n- 
dioxydioxan CijHI0O4. Aus Glyoxalsulfat u. Glykol in W., F. 137°. — Pyridintnethylcno- 
sulfat C6II;0 4ŃS. Aus I  u. Pyridin in W., F. ca. 228° unter Gasentw. — Chinolin- 
methylenosulfat C10H„O4NS. Dunkelt bei ca. 230°, F. unter Gasentw. 260—265°. — 
Dimethylanilinmethylenosulfat CaH i30 4NS, F. ca. 168—169°, Gasentw. (Joum . chem. 
Soc., London 1932. S6—91. Jan . Oxford, Dyson Perrins Lab.) H e l l r i e g e l .

S. S. Medwedew und E. N. Alexejewa, Uber Diisopropylsulfat und Benzyl- 
p-toluol$ulfonat. Die in der L iteratur behauptetc Unbestandigkcit des Diisopropyl- 
sulfats ( B e r t ,  C. 1926. I. 894) u. des Benzyl-p-toluolsulfonats riihrt von geringen Ver- 
unreinigungen m it Mineralsauren her. Die reinen Verbb. sind recht bestiindig. Bei der 
Herst. des Diisopropylsulfats ist deshalb ein UberschuB an Na-Isopropylat gegenuber 
dem Sulfurylclilorid anzuwenden, u. das Rk.-Prod. sorgfiiltig m it 3°/0ig. NaOH u. W . 
zu waschen, im iibrigen verfahrt man nach B e r t  (1. c.). — Benzyl-p-toluolsulfonat wird 
nach G i lm a n  u. B e a b e r  (C. 1925. I. 1705) liergestellt. Im  CaCl2-Exsiccator ist es 
iiber 1 Woche haltbar, im H 2S 04-Exsiccator ist es nach 15—20 Min. vollig zers. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 65. 131—33. 3/2. 1932. Moskau.) W i l l s t a e d t .

E. D. G. Frahrn, Darslellung des Chlorpikrins. Verbesserung des Verf. von 
O r t o n  u . Mc K i e  (C. 1922. II. 945). 30 g Pilcrinsiiure m it 6 g Ca(OH)2 in 200 cem 
w. W. lósen, Suspension von 81 g Ca(OH), in 800 cem W. zugeben u. bei 0—1° unter 
Riihren Cl cinleiten. Nach einiger Zeit plótzliche Temp.-Erhohung bis auf 25°; daher 
Cl-Strom abstellen, auf 10° kiihlen, noclnnals kurz Cl cinleiten, Chlorpilcrin m it Dampf 
iibertreiben. Rohausbeute 63 g =  98%- (Rec. Tray. ehim. Pays-Bas 50. 1125—26. 
15/12. 1931. Batavia.) L in d e n b a u m .

Arnold Weissberger und Herbert Bach, Uber die rermeinlliche oplische Alctimtat 
des Diazobemsteinsaurediathylesters. II. (I. vgl. C. 1932. I. 803.) Diazobemsteinsaure- 
diathylester laBt sich aus einem Gemisch von A.-PAe. bei Kiihlung m it A.-Kohlensiiure- 
schnee umkrystallisieren. Die reine Verb. (F. —24°) ist opt.-inakt. Der akt. Begleit- 
stoff kann nach Hydrieren des Diazobersteinsaureesters durch Dest. im Hochvakuum 
isoliert werden. E r erweist sich ais d-Apfelsaurediathylester. Bei der Rk. zwischen 
(+)-AspaTaginsaureester u. HjST02 entsteht also ( + )-Apfelsaureester (ygl. H o l m b e r g ,
C. 1929. I. 1092), wahrend (-f)-Asparaginsaure bei der gleichen Behandlung (—)-Apfel- 
saure liefert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 265—67. 3/2. 1932. Leipzig, Univ., Chem. 
Inst.) L o r e n z .

Robert Sidney Cahn, Arthur Ramon Penfold und John Lionel Simonsen, 
DeJiydrogeraniumsaure. Das Ol aus dem Holz von Callitropsis araucarioides enthalt 
den Geranylester einer Saure C10H i4Oj,, F. 185—186°, opt.-inakt., welcho KM n04 
sofort entfarbt u. in Chlf. m it Br ein unbestandiges Bromid bildet (HBr-Entw.). Ferner 
nimmt sie katalyt. 3 H 2 auf u. liefert eine fl. Saure, welche mittels des Amids u. 
p-Toluidids ais d,l-Tetrahydrogeraniumsaure identifiziert wurde. Die genannten D eriw .
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gaben m it denen der n-Decansaure starkę F.-Depressionen. Die neue Saure besitzt 
also dioselbe S truktur wie die Geraniumsaure, aber eine Doppelbindung mehr, u. wird 
daber Dehydrogeraniumsdure genannt. Theoret. sind 7 Formeln moglich. Die Ozoni- 
sierung in verd. alkal. Lsg. ergab neben viel Harzen nur Essig- u. Oxalsaure. Durcb Oxy- 
dation m it alkal. KM n04 in der Kalte wurden Ameisen-, Essig-, Oxalsiiure, Aceton 
u. anscheinend aueh Oxyą&uren, aber keine Ketonsauren oder Malonsaure erhalten. 
Aus diesen Befunden kann man eine bestiminte Formel nicht ableiten. Die Bldg. der 
H 'C 0 2H  laBt auf eine /?- oder f-standige CH2-Gruppe schlieCen. Da die /J-Stellung 
hochst unwahrscheinlich ist, wurden nur noch die Formeln I—IV in Betracht kommen. 
Bedenkt man ferner, daB dio natiirlichen acycl. Terpcne u. ihre D eriw . ais Gemische 
m it der Isopropcnyl- u. Isopropylidengruppe vorkommen, u. daB dicse Isomcrieart 
die Homogenitat der krystallinen D eriw . wenig beeinfluflt, so diirfte wohl aueh die 
neue Saure nicht einheitlich sein. Formel I u. II sind am wahracheinlichsten, weil 
sie jene Isomerie ohne Mitwrkg. des Mol.-Restes zulassen. E in Vers., dio Konjugation 
durch Kondensation m it Maleinsiiureanhydrid zu beweisen, war erfolglos. Eine Stiitze 
fiir Formel I  lieferte das Absorptionsspektrum, welches dem der Octatrien-(2,4,6)- 
siiure-(l) von K u h n  u. H o f f e r  (C. 1930. II. 2632) weitgehend ahnlieh ist (naheres 
vgl. Original). — Die neue Saure ist die ungesattigtste Saure m it CJ0, welche bisher in 
der N atur aufgefunden worden ist. Sie gibt mehrere fiir Polyene charakterist. Farb- 
rkk., zeigt aber keine Vitamin A-Wrkg.
I (CH3)2C:GH-CH:CH-C(CH:)VCH-CO,H II  CHiCfCH^-CH^CH^H-CCCHs^CH-CO.H 

I  r I  CH2: C(CH3) • C II: CII • C H : C(CH3) • CH, • COsH
IV  CII2: C(CHa) • CH : CH • C H, • C(CHS): CII • COj H

V e r  s u c h e. Das aus genanntem IIolz durch Dampfdest. m it 6,7% Ausbeutc 
isolierte Ol zeigte D .1515 0,9606—0,9684, nD20 =  1,5131—1,5181, [<x]D =  +6,9°, EZ. 
64,5—92,5, nach Acetylicrung 171,5—207,3. Es enthielt 50—70% Eudesmol, F . 79—80°, 
[a]D20 =  +37,8°, ferner ein Sesąuiterpen, ca. 1%  Phenole u. Dehydrogeraniumsaure- 
geranylester, der aber durch Dest. nicht rein isoliert werden konnte. — Dehydro
geraniumsaurc, C10H 14O2. Aus dcm rohen Ol durch 24-std. Kochen m it 0,5-n. wss. 
KOH oder 24-std. Stehen m it 0,5-n. alkoh. KOH, im ersteren Falle farblos, im letzteren 
gelb, welche Farbung durch Umkrystallisieren (Kohle) oder Reinigcn iiber die Salze 
nicht entfernt werden konnte. Aus Essigcster irisierende, diinne Prismen, Zers. 185 
bis 186°, unl. in k. W. Lsg. in konz. H 2S 04 gelb, beim Erwarmen orange, rotbraun; 
in sd. II-CO .JI farblos; m it SbCl3 in w. Chlf. gelb, griingelb, rotbraun, weinrot. — 
d,l-Tetrahydrogeraniumsdure. 1. Vorige in 4%ig. NaOH gel., m it sehr verd. HC1 bis 
eben zur Trubung versetzt, verd., m it 10%ig. Pd-Kohle hydriert, F iltra t eingeengt
u. ausgeathert. 2. Geraniumsaure ebenso hydriert. In  beiden Fiillen erhaltenes Ol
m it SOCl2 in das Chlorid iibergefiihrt. Daraus das Amid, aus wss. Aceton gelbliche 
Platten, F. 101—1020, u. das p-Toluidid, C17H 2-ON, aus PAe. ICrystallc, F . 81—82°. 
(Journ. chem. Soc., London 1931. 3134—42. Dez. Bangor [N. W.], Univ., u. S}’dney, 
Teclin. Mus.) L in d en b au m . '

W . K im ura, Ober die Reduklion der Feltsdurebrornide. Vf. ha t versucht, an Stelle 
des gewohnlich nach R o l l e t  (Ztschr. physiol. Chem. 62 [1909]. 410) bei der Geimnnung 
der ungesalt. Fettsduren aus den Bromiden angewendeten salzsauren CH3OH 5-n. schwefel- 
sauren CH3OH zu verwenden u. hierbei gute Resultate erzielt. Das Bromid wird m it 
Zn u. CHjOH u. unter Zusatz von 5-n. H 2S 04 gekocht. Die Red. des Linolsduretełra- 
bromids u. Linolensdurehexdbromids verlief glatt, dagegen ist das Clupanodonsaure- 
dekabromid schwer reduzierbar. Die Verwendung von konz. HC1 s ta tt  I I2S 0 4 ist zur 
Erzielung der neutralen Methylester der ungesatt. Sauren ungeeignet. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 355—56 B. Okt. 1931.) S c h o n fe ld .

George Armand Robert Kon und Erie Mervyn Watson, Die Struktur der 
Glutaconsduren und ihrer Ester. II. a-substituierte Derivale der fi-Methylglutaconsdure. 
(I. vgl. C. 1931- I. 3102.) Unsymm. substituierte Glutaconsiiuren kónnen theoret. in 
zwei Formen m it yerschiedener Lage der Doppelbindung (a,/S- u. fi,y-) existiercn, von 
denen jede wieder zwei Stereoisomere (I—IV) bilden kann. Da dio meisten Glutacon- 
sauren in 2 Formen existieren, hat man meist- angenommen, da!3 Stereoisomerie vor- 
liegt ( F e i s t ) ,  obwohl die Lage der Doppelbindung ungewiĆ blieb. Die andere Auf- 
fassung, nach der die beiden Formen ais „n .“ u. „labile“ bezeichnet wurden, wobei 
nur die „labilen“ der Stereoisomerie fiihig sein sollten, ist neuerdings aufgegeben worden 
(Mc C o m b s, P a c k e r  u . T h o r p e ,  C. 1931. I. 3104); andererseits reicht aber aueh
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dio stereochem. Theorie F e i s t b  nicht fiir eine Erklarung der Chemie der Glutacon- 
siiuren aus. F e i s t  (C. 1922. I II . 986) fafite die Ester der a,/?-Dimethylglutaconsaure 
wegen ihres Verh. bei der Oxydation ais Gemische yon a,/?- u. /?,y-Isomeren (mit ii ber- 
wiegend a ,/?) auf u. betrachtete die Sśiuren ais Stereoisomerc iihnlicher N atur. Dieser 
SchluB ist unbefriedigend; eine reine feste Saure muB, abgesehen yon ihrer Konfiguration, 
a,/?- oder /?,y-ungesatt. sein; wenn der „n .“ Saure eine der beiden Strukturen zukommt, 
muB dies auch fiir die zweite Form gelten. Eine Wiederholung der Yerss. von F e i s t  
uber die Ozonisation von Dimethylglutaconsaureestern ftihrte zunachst zu ahnliclien 
Rcsultaten, doch zeigte sich bald, daB Ester yerschiedenen Ursprungs wechselnde 
Anteile der beiden Isomeren entiialten. Dor aus der reinen hóher schm. Saure 
uber das Ag-Salz dargestellte Ester ist prakt. einheitliche a,/?-Vcrb. u. liofert bei der 
Ozonspaltung Brenztraubensaureester u. Acetessigcster. Der durch Methylierung yon 
Isodehydracetsaureester gewonnene Ester ist ein Gcmisch u. enthalt hauptsachlich 
die /S,y-Form; diese ist in dem aus /3-Methylglutaconsaureester iiber die K-Verb. ge- 
wonnenen P raparat in  noch starkerem MaBe yertreten. Es geht daraus liervor, daB 
das von F e i s t  angewandte Veresterungsverf. (alkoh. H 2S 04) starkę Isomerisierung 
bewirkt. Es war unmSglich, die niedrigerschm. Dimethylglutaconsaure in einer 
fiir eine genaue Unters. ausreichenden Reinlieit zu gewinnen; Vff. untersuchten des- 
halb die entsprechenden a-Benzylderiw . BLAND u . T h o r p e  (Journ. chem. Soc., 
London 101 [1912]. 1740) haben der niedrigerschm. Form (F. 134°) dic trans-Kon- 
figuration (II) zugesehrieben u. gezeigt, daB der hoherschm. (F. 148°) wegen der leichten 
Anhydridbldg. eine cis-Konfiguration zukommen muB. Yff. haben nun die Sauren 
iiber die Ag-Salze unter Bedingungen, bei denen eine Isomerisierung ausgeschlossen ist, 
in die Athylcster ubergefiihrt. Diese zeigen in  den physikal. Eigg. deutliche Unter- 
schiede; der Ester aus der cis-Saure ha t hohere D. u. niedrigere Mol.-Refr. (ygl. 
V. A u w e r s  u . O t t e n S ,  C. 1924. I. 2351). Bei der Ozonolyse erwiesen sich die Ester 
aber ais Strukturisomere; der Ester aus der Saure (F . 148°) gibt Phenylbrenztrauben- 
sśiureester u. Acetessigester; der aus der Saure (F. 134°) gibt Glyoxylsaureester (u. Oxal- 
siiure) u. Benzylacetessigester. Man mufi demnaeh dic hoherschm. Form  ( B l a n d  u. 
T h o r p e s  „n .“ Saure) ais cis-a,/S-Form (I), die niedrigerschm. ais trans-^.y-Form (IV) u. 
nicht nach B i .a n d  u. T h o r p e  ais trans-a ,p- (II) formulieren. Der rolie Ester, aus dem 
die beiden Sauren durch saure bzw. alkal. Hydrolyse gewonnen werden, entsteht 
beim Benzylieren der Na-Verb. aus NaOC.,H5 u. Isodehydracetsaureathylester. E r 
besteht nach seinen Eigg. u. nach dem Verh. bei der Oxydation uberwiegend aus dem 
trans-/?,y-Estcr u. zum geringen Teil aus dem cis-aJ?-Ester. Der trans-/?,y-Ester ist 
offenbar das primare Rk.-Prod. u. entsteht durch Spaltung des Pyronrings in Iso- 
dehydracetsaureester ohne Konfigurationsanderung oder W anderung der Doppel- 
bindung, worauf Alkylierung u. Abspaltung von Acetyl erfolgt. Die beiden reinen 
Ester geben m it KOH eine K-Verb., die sieli nicht aus der Lsg. ausscheidet; bei vor- 
sichtiger Neutralisation m it Benzoesaure erhalt man ein von den Ausgangsmaterialen 
ctwas abweichendes Prod., das m it Ozon Benzaldehyd u. die Spaltprodd. des a,/?-Esters 
liefert; der /3,y-Ester kann nur noch in geringer Menge anwesend sein. Es ist demnaeh 
ein neuer Ester V entstanden; die zugehorigc Saure ha t F. 173°. Diese Rk. ist wohl 
das erste Beispiel dafiir, dafi ein Glutaconsauresystem in ein Phenj'lisocrotonsaure- 
system iibergeht. Die wahre S truktur des intermediaren K-Deriv. h a t sich bisher 
nicht aufklaren lassen. Die neue Saure ist gegen Alkalien auffallend bestandig. — 
Ahnliche Verss. m it den /?-Methyl-a-athylglutaconsauren, F . 164° u. 98° ( B l a n d  u . 
T h o r p e ,  Journ. chem. Soc., London 101 [1912]. 1557), zeigten, dafi die hoherschm. 
ais a,/?-, die niedrigerschm. ais p,y-Form anzusehen ist. Auch hier seheint die a,/5-Form  
die cis-, die /?,y-Form die trans-Konfiguration zu haben, soweit man annehmen kann, 
daB die Anhydridbldg. bei Einw. von Aeetylchlorid ohne yorherigen Konfigurations- 
wechsel infolge tautomerer Umwandlungen erfolgt. Der durch Athylierung von Iso- 
dehydracetsaureester entstchende Ester besteht fast yollstandig aus dem trans-/?,y- 
Ester, die Umwandlung in das a,/?-Isomerc erfolgt in geringerem Umfang ais bei der bei 
hóherer Temp. stattfindenden Benzylierung. Wenn es moglich ware, die beiden stereo- 

R-C-CO ,H  R .C -C 0 2H R -C H -C U .H  R -C H -C O JI
CR' I]L CR' n l  CR' I y  CR'

HOjC-CH2 CH-COsH
trans-«*j? cis-p-y

V CsH6OsC • CHj • CH(CH8) • C(C02C2H5): CH • CSH,
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isomeren /9-MethyIglutaconsaureestcr ohne Konfigurationswechsel in Na- oder K- 
Deriyy. umzuwandeln u. in diesen das Metali durch ein Alkyl zu ersetzen, miiBte man 
zwei stereoisomere Formen d e s s e l b e n  /3,y-ungesatt. a-Alkyl-/?-methylderiv. erhalten. 
Bei der Benzylierung erfolgt nun wegen der hohen Rk.-Temp. starkę Isomerisierung u. 
es entsteht ein Gemiseh der beiden bereits beschriebenen Ester. Die Athylierung ist 
bei tieferer Temp. durchfiihrbar u. liefert 2 Ester, in denen offenbar die erwarteten 
Stereoisomeren yorliegen; die trans-Verb. (IV) ist bekannt, die cis-Verb. (III) ist neu; 
es ist noch nicht gelungen, daraus eine feste Siiure zu erhalten.

V e r  s u c h e. a,p-Dinid!iylglvtaconsauradwlhylesłcr, aus Isodehydracetsiiureester 
nach F e is t .  K p .15 129— 135°, D .204 1,0217, no®0 =  1,4543. Gibt m it Ozon in Essig- 
ester ein Ozonid, das mit W. Oxalsiiure, Brenztraubensaureathylester (Płienylkydrazon,
F . 119°), Acetessigester (Plienylmethylpyrazolon) u. Methylacetessigester (Phenyl- 
hydrazon, F . 152°) liefert. — a.,fl-Dimethyl-a-propylen-a,y-dicarbonsaurediathylester, aus 
dem Ag-Salz der reinen hoherschm. a,/?-Dimethylglutaconsaure (I, R  u. R ' =  CH3) 
u. C2H 5J  in A. K p .18 141°, D .204 1,0289, nc21 =  1,4545. Gibt bei der Ozonspaltung 
fast ausschlieBlieh Brenztraubensaureester u. Acetessigester u. nur wenig Oxalsaure 
u. Methylacetessigester. — Durch Umsetzung von fi-Methylglutaconsauredialhylester 
mit KOĆ2H 5 in A. u. Kochen der isolierten IC-Verb. m it CH3J  in A. erlialt man ein 
hauptsachlich aus a,P-Dimethyl-fl-propylcn-a,y-dicarbonsduredidthyle-stcr bestehendes 
Prod. (Kp .15 131°, D .204 1,0179, nn20 =  1,45 25), das beim Ozonisieren hauptsachlich 
Methylacetessigester u. nur wenig Acetessigester u. Glyoxylsiiureester liefert u. bei 
der Verseifung „labile" bzw. trans-/if)-a,fi-Dimdhylglutaconsaure (IV, R u .  R ' =  CH3) 
liefert. F. 103°. — a-Benzyl-p-methylglutaconsaurediathylester. Darst. nach B l a n d  
u. T h o ep e  ; man yerwendet jedoch nicht 1 Mol, sondern 2 Mol NaOC2H6. Kp.m ca. 199°,
D .204 1,0645, ud20 =  1,50 84. Gibt bei der Ozonspaltung Glyoxylsaureathylester (Phenyl- 
hydrazon, F. 157°), Acetessigester, Phenylbrenzlraubensiiureester (Semicarbazon, C12H 15- 
0 3N3, Tafeln aus yerd. A., F . 159—160°) u. Benzylaeetessigester (Semicarbazon, F . 169°, 
Pyrazolon, F . 138°) u. besteht demnach aus etwa gleichen Mengen des a,/?- u. f},y-Iso- 
meren. — trans-a.-Benzyl-f]-mełhyl-(3-propylen-ot.,y-dicarbonsav.redidthylester, aus dem 
Ag-Salz der trans-/?,y-Saure ( =  der „labilen" von B l a n d  u . T h oepe) u . C2H5J . K p .13 
195°, D .204 1,0643, nd20 =  1,50 85. Is t fast reine /3,y-Form; gibt m it Ozon fast aus- 
schlieBlich Benzylaeetessigester (Kp-i8 157°) u. Oxalsaure u. nur geringe Mengen Phenyl- 
brenztraubensaureester u. Acetessigester, enthalt also sehr wenig a,/?-Isomeres. — 
cis-a.-Benzyl-p-mełhyl-a.-propijlen-a,y-dicarbon-saurediathylester, aus der cis-a,/?-Saure 
( =  der „n .“ von B l a n d  u . T hoepe). K p .10 191°, D .204 1,0702, n D20 =  1,50 90. I s t  
reine a,/?-Form; gibt m it Ozon nur Acetessigester u. Phenylbrenztraubensaureester; 
Glyosylsaureester u. Oxalsaure konnten nicht nachgewiesen werden. — Durch Einw. 
yon KOC2H5 auf die beiden isomeren Benzylmethylglutaconsaureester entsteht ein 
Gemiseh aus dem cis-a,/?-Ester u. dem Ester V (Kp .18 200—201°, D .204 1,0630, nu20 =
1,5085), das m it Ozon Benzaldehyd (Semicarbazon, F. 220°), Acetessigester, Benzyl- 
acetessigester (?) u. Phenylbrenztraubensaureester gibt u. bei mehrtagiger Einw. von 
wss.-alkoh. KÓH die trans-j8,y-Saure u. a.-Phenyl-y-methyl-a.-butylen-f},ó-dicarbonsaure 
(oc-Benzal-fl-methylglułarsaure), Ci3H 140 4 liefert. Tafeln aus W., F. 173°; liefert m it 
KM n04 Benzaldehyd; wird durch Alkalien nicht yerandert. — P-Methyl-a-athylglutaccm- 
saurediathylester, aus Isodehydracetsiiureester. K p .16 136—138°, D .204 1,0057, nu20 =
1,4545. Besteht iiberwiegend aus /?,y-Ester u. gibt m it Ozon Oxalsaure, a-Ketobutter- 
saureester, Acetessigester u. Athylacetessigester (Semicarbazon, F. 154°). — cis- 
f}-Methyl-a-athyl-a-propylen-u.,y-dicarbonsaurediathylester, aus der cis-a,/3-Saure (F. 164°). 
K p .10 126°, D .204 1,0076, nD20 =  1,45 28. E n tha lt geringe Mengen des Isomeren u. 
liefert m it Ozon Acetessigester, etwas Athylacetessigester u. Spuren Oxalsśiure. — 
trans-p-MellLyl-a.-dthyl-fi-propylen-a.,y-dicarbomduredidthylesier, aus der trans-/?,y-Saure. 
Beigemengte cis-a./5-Saure entfernt man ais wl. Ba-Salz oder durch Behandlung m it A., 
in dcm die a,/?-Saure wl. ist. K p .12 136°, D .204 1,0055, nn20 =  1,45 40. Is t reine /?,y-Form 
u. liefert mit Ozon Athylacetessigester u. Oxalsaure. — trans-fi-Methylglutaconsaure- 
didłhylesłer, aus /?-Metliylglutaconsaure (F. 149°). K p .18 130°, D .204 1,02 96, nn20 =
1,4505. Gibt bei der Athylierung fast reinen trans-fi-Meihyl-oi.-athyl-P-propylen-ot.,y-du 
carbonsaurediathylester (Kp .13 136°, D .204 1,0054, nD20 =  1,4541). — cis-fi-Methyl- 
glutaconsaurediałhylester, aus der cis-Siiure (F. 115—116°). K p .23 136°, D .204 1,0329, 
no20 =  1,45 05. Gibt bei der Athylierung cis-P-Melhyl-tt.-athyl-(3-propylen-a,y-dicarbon- 
saurediathylester, K p .22 1 46°, D .204 1,0028, nn20 =  1,45 37. (Journ. chem. Soc., London
1 9 3 2 . 1— 11- Jan. London SW 7, Imperial College.) OsTEETAG.
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A. W. Ingersoll und E. G. White, Losl ich ke i Isbczieh ungen bei o plis ch isomeren 
Salzen. 1. Mitt. Dic apfdsaurcn Salze des p-Phenyl-a.-phenylathylamins. Es war friiher 
(C. 1928. II. 1770) ein neues Verf. zur Zerlegung rac. Gemische angegeben worden: 
Aus einer (±)-B ase sei die Hauptmenge der (—)-Base in der ublichen Weise entfernt. 
Der Best — (-f-)-Base u. (±)-B ase — wird m it einer rac. Saure gepaart u. die Sake 
fraktioniert. Dabei kann die rac. Saure durch die uberschussige akt. Base zerlegt 
werden [Bldg. von (±)jB  ( ± M  u. (-f)-B ( +  )-'! u. ( +  )B  (— )A] oder m it ihr ein stabiles
partiell rac. Salz bilden [(±)-B (± )-4  u. (~r)B (± ) / i ] .  Nur wenn eines von den Salzen,
das nur akt. Base enthalt, das am wenigstens 1. ist, kann eine Yollstandige Zerlegung 
der Base bewirkt werden. Hier wie in allen analogen Fallen hańdelt es sich im wesent- 
lichcn um die Loslichkeitsverhaltnisse. Fiir den angegebenen Fali esistieren 8 Móglich- 
kciten (im folgenden bedeutet d u. I nicht die Konfiguration, sondern den Drehungssirm.
— D. Ref.) fiir die Loslichkeitsbeziehungen:

1. (d B d A  oder I B 1 A ) <  (d B J A  oder l B d A ) <  d l B d l A
2. ( d B l A  oder l B d A ) <  (dB dA  oder I BI A)  <  d l Bd l A
3. ( d B d A  oder I B I A)  <  dl B  dlA <  (dB IA oder I Bd A )
4. ( d B l A  oder l B d A ) <  d l B d l A  <  ( d B d A  oder I BI A)
5. d l Bd l A  <  ( d B d A  oder I B I A ) <  ( d B l A  oder I B d A )
6. d l B d l A  <  (dB IA oder l B d A ) <  ( d B d A  oder I BI A)
7. (dB dlA oder IB dl A)  <  dlB dlA
8. dlB dlA <  (dB dlA oder I B dl A)

Nur im Fali 1, 2, 3, 4 u. 7 kann vollstandige Zerlegung durehgefiihrt werden. Weitere 
Moglichkeiten ergeben sich durch Kombination einer bereits partiell zerlegten Base m it 
einer partiell zerlegten Saure. Wenn sich eine Mischung von dlB dlA m it (dB IA oder 
I B d A )  u. d B d A  bildet, so ergeben sich keine neuen Moglichkeiten, wohl aber 12 
neue, wenn sich dl B dl A  neben (dB dl A  oder d l B dA)  u. d B  dA  bildet, u. zwar, wenn 
die inakt. Saure im DberscliuC Yorhanden ist:

9. ( d B d A  oder I BI A)  <  ( d Bd l A  oder IB dl A)  <  d l B dl A
10. ( d B l A  oder I B d A )  <  ( d Bd l A  oder I B dlA) <  d l B dl A
11. ( d B d A  oder I B I A )  <  dlB dlA <  (dB dlA oder IB dl A)
12. ( d B l A  oder I B d A )  <  d l Bd l A  <  ( d Bd l A  oder I Bd l A)
13. (rf.B oder I B dl A) <  ( d B d A  oder I BI A)  <  d l Bd l A
14. ( d Bd l A o &n  I B dl A)  <  (dB IA oder I B d A )  <  d l Bd l A
15. (dB dlA oder IB dlA) <  dlB dl A  <  (dB dA  oder I B IA)
16. (dB dlA oder I B dlA) <  dlB dlA <  (dB IA oder I B dA)
17. d l B d l A  <  ( d B d A  oder I B I A)  <  (dB dlA oder I B dl A)
18. dlB dlA <  (dB IA oder I B d A )  <  ( dBd l A  oder I Bdl A)
19. dlB dlA <  (dB dlA oder IB dlA) <  (dBdA  oder I B IA)
20. d l Bd l A <  (dB dl A  oder I Bd l A)  <  (dB IA oder I B d A )

Fali 9—12 liefem reine Salze aus akt. Base u. Saure, Fali 13— 16 reine partiell rac. 
Salze m it einer akt. Komponente, Fali 17—20 sind ungiinstig. Beim p-Phenyl-a- 
phenylathylamin beschreiben Vff. einen Fali, in dem die Moglichkeit 8 fehlschlug, 
aber Moglichkeit 12 giinstig war. Mit (—)-Apfelsaure konnte das weniger 1. Salz der 
{-(-)-Base u. die (-j-)-Base rein erhalten werden. Die Restbase wurde m it (i)-A pfel- 
saure kombiniert, konnte jedoch nicht zerlegt werden. wohl aber fuhrte die Kom- 
bination ihres Chlorhydrats m it partiell akt., saurem apfelsaurem Ammonium zum 
Ziel. AVie nach der Loslichkeit des Salzcs d B  IA (1,95 g in 100 g W.) u. des Salzes 
d l Bd l A  (2,42 g in 100 g W. bei 25°) erwartet werden konnte, sehied sich das Salz 
des Typs I B d A  zuerst aus. — p-Phcnylacdophcnonoxim, C14Hł3ON. Aus dem Keton 
(D r a k ę  u . B r o x it s k y , C. 1 9 3 0 . II . 2648) wie iiblich. Aus 95%ig. A. hellgelbe 
Tafeln, F. 1S6°. — p-Phenyl-z-phcnylathylaniin, C]4H 15N. Aus dem vorigen m it Na- 
Amalgam in einer m it Eg. stets sauer gehaltenen alkoh. Lsg. Die Base zers. sich beim 
Vers. der Yakuumdest. u. krystallisiert erst in Kaltemisehung. Chlarhydrał, C14H 16NC1. 
Aus A. oder W. Nadeln, F . 221° (Zers.). Benzoylterb., C21H ,9ON, aus A. Prismen,
F. 179°. Das (+)-Bromcampher-.-i-suKonat krystallisierte nicht, aus dem sauren 
(+ )-T artra t u. dem ( +  )-Campher-10-sulfonat konnten keine stark  akt. Prodd. ge- 
wonnen werden. tTber die Trennung m it Apfelsaure vgl. oben. Das Salz der (+ )-B a s e  
mit (—)-Apfelsaure krystallisiert aus A. oder W. in Platten, F. 183°. die daraus ge- 
wonnene (-)-)-Base zeigte in A. [a]n25 =  24,8°, ihr Chlorhydrat, das in W. weniger 1. ist 
ais die inakt. Form u. bei 230° schm., [a]n25 =  +12,8° in W. — Das Salz der rac. 
Base m it rac. Apfelsaure zeigte, aus A. oder W. umkrystallisiert, F. 170°, das der
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(—)-Base m it der (-f)-Saure 182—183°. Das aus letzterem gewonnene Chlorhydrat 
der Base liatte in W. [a]n25 =  —12,2°. (Journ. Amor. chem. Soc. 54. 274—81. Jan.
1932. Nasliville, Tennessee, Vanderbilt Univ., Furm an Chem. Lab.) BERGMANN.

Aleksander Tychowski, Untersuchungcn iiber die diastatische Hydrolyse der Starkę. 
Zwecks Unters. der cliarakterist. Prodd. der Grenzhydrolyse von Starkę wurde diese 
einmal m it Malzextrakt, enthaltend a- u. /3-Diastase u. einmal m it /3-Diastase behandelt. 
Hierbei wurden verschiedene Mengen Dextrine abweichender Eigg. erhalten. Bei der 
Hydrolyse der Starkę m it Malzextrakt (a- -j- /3-Diastase) wurden ca. 30% Dextrine 
erhalten, die bei Einw. von Gerstenextrakt, der nur a-Diastase enthielt, keiner Ver- 
anderung unterlagen; dagegen wurden bei der Hydrolyse nut erhitztem Malzextrakt 
(/3-Diastase) ca. 90% Dextrin erhalten, das sich bei Einw. von a-Diastase (Gersten- 
extrakt) weitgehend zersetzte. Das durch Einw. von Malzextrakt auf Starkę erhaltene 
Dextrin ist eine einheitliche, aus Amylopektin gebildete Substanz, das reduzierende 
Grenzdexlrin I . Das m it wiirmebehandeltem Malzextrakt erhaltene Dextrin ist ein 
Gemisch von Grenzdextrin I  u. aus Amylose gebildetem Grenzdextrin I I ;  nur das letztere 
-zers. sich unter der Einw. von Gerstenextrakt. Bei beiden Dextrinen wurden iiber- 
einstimmende, aus Starkę gebildete Amylosemengen =  70% erhalten; die Starke- 
substanz bestcht also aus %  Amylose u. %  Amylopektin. (Przemyśl Chemiczny 15- 
346—54. 1931. Dublany.) S c h o n f e l d .

A. A. Levine und A. G. Cole, Die Ozonide des o-Xylols und die Struktur des 
Benzolrings. Nach der strengen KŹKULEsehen Theorie sind bekanntlich zwei isomere 
o-Disubstitutionsprodd. des Bzl. denkbar, z. B. zwei o-Xylole (vgl. nebenst.). Die 
Ozonisation der ersten Form muB 2 Moll. Methylglyoxal u. 1 Mol. Glyoxal liefem,

„ Tr die der zwei ten 2 Moll. Glyoxal u. 1  Mol. 
" 3 untj ij i 3 Diacetyl. Vff. fanden alle drei Verbb. auf;

QH3 il J _CHS von aUen dreien konnten die p-Nitrophenyl-
osazone, von Glyoxal u. Diacetyl auch die 

Osazone isoliert werden. Geringe !Mengen Diacetyl konnten sogar in Substanz isoliert 
werden. Ais bestes Losungsm. fiir die Einw. von 15%ig. Ozon erwies sich Essigsaure- 
anhydrid; die Gewinnung der Osazone erfolgte nach Trennung der Prodd. m it W.- 
Dampf. o-Xvlol muB also ein Gemisch der beiden Isomeren sein, oder letztere sind 
Phasen einer komplizierten „dynam. Struktur11. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 338— 41. 
Jan . 1932. Niagara Falls, Ń. Y ., State Coli. of Washington.) BERGMANN.

H. S. JoisundB. L. Manjunath, ]\Iolekiilverbindun/jen d-es 4,6-DicJilor-l,3-dinitro- 
benzóls. Nach S u d b o r o u g h  u . P i c t o n  (Journ. chem. Soc.. London 89 [1906]. 589) 
bildet 4,6-Dichlor-l,3-dinitrobenzol (I) (Darst. vgl. C. 1 9 3 1 .1. 2866) m it a- u. /?-Naphthyl- 
amin 3Iolekiilverbb. Vff. haben dies bestatigt u. einige weitere Verbb. dargestellt. 
M it wenigen Ausnahmen treten die Komponenten im Yerhaltnis 1: 1 Mol. zusammen. 
Mit Anthracen, Dimethylanilin, Diplienylamin u. den Nitroanilinen irurden keine 
Yerbb. erhalten.

Y e r s u c h c .  I -Naphthalin, CeH 20 4X2Cl2, C10H 8. Aus je 1 Mol. der Kompo
nenten durch Verschmelzen oder Krystallisieren aus Bzl. Hellgelbe Prismen, E. 68 bis 
68,1°, F . 68°. — l-tx-Naphłhol, C6H 20 4N2C12. Ci0HgO. Ebenso. Orangene Platten,
E. u. F. 105°. — l-ft-Naphthol, C6H 20 4N2C12, C10H 9O. In  CC14. Tiefgelbe Prismen,
E. 78,2—78,7°, F . 78,5°. Zerfallt in  Bzl. oder A. — I-a.-Naphihylamin, CcH„04N.Cl2, 
CjoHjN. In  w. absol. A. Dunkelbraune Prismen, F. 91°. — \2,4-Dinilro-5-chlorphenyl]- 
a-naplithylamin, C16H]00 4N3C1. Aus I u. a-Naphthylamin in sd. A. Aus A. u. Bzl. 
gelbe Krystalle, F . 204—205°; aus Toluol zuweilen orangene Krystalle, welche bei 
145— 150° in die gelben iibergehen. — l-fl-Naphthylamin, CcH 20 4X2CI2, C,0H;N. In  
w. CC14. Dunkelbraune, seidige Prismen, F . 72—73°. — \2,4-Di7iilro-5-chlorphenyl]- 
jj-naphihijlamin, C16H 10O4N3Cl. Wie oben. Aus Toluol (konz. Lsg.) orangene Krystalle,
F. 186—187°, aus verd. L sg. gelbe, labile Krystalle. — 1-Benzidin, C12H 12N2, 2 C6H 20 4
N 2C12. In CC14. Dunkelriolette Krystalle, kein F ., da in der Warme Kondensation 
ein tritt. — 1-Pyridin (Dipyridiniumrerb.), Ci0H 12O4N4Cl2, 2 H 20 . I  m it iiberschussigem 
Pyridin auf W.-Bad erhitzt, braune M. m it A. gewaschen, m it k. CH3OH estrahiert, 
Lsg. m it A. gefallt, Umfallen wiederholt. Farblos, mikrokrystallin, kein F ., weil sich 
beim Erwarmen, auch in  wss. Lsg., eine gelbe, krystalline Yerb. bildet, welche man 
auch erhalt, wenn m an das ursprungliche Rk.-Gemisch m it sd. W. auszieht. Sie ist 
swl., Cł-frei, enthalt 16,75% N  u. zers. sich allmahlieh bei 235°. (Journ. Indian ehem. 
Soc. 8 . 633—36. Nov. 1931. Bangalore, Central Coli.) L in d e n b a u m .



1 5 2 0 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 3 2 .  I .

M. Passerini und Tosca Bonciani, Untersućhungen iiber Isonitrile. X V III. Mitt. 
Reaktion des Phenylisonitrils mit Nitrosobenzol. (XVII. ygl. C. 1931. I. 2341.) Die in 
der vorigen Mitt. beschriebene Rk. zwischen 4-BenzoIazophcnylisocyanid u. a-Nitroso- 
/S-Daphthol ist nicht allgemeinen Cliarakters; bei Anwendung anderer Nitrosonaphthole 
u. anderer Isocyanide verlauft sie ganz anders u. zunaehst unbestimmbar. Da die 
Nitrosonaphthole auch ais Isonitrosoverbb. reagieren, untersuchten Vff. das Verh.

N -C „ H 6

fi
A  CH

l n  > C : N - C 6H6 I I C ^ ^ C / ^ C :N—C„HS

IIC L  H c L
CH N I

yon Isocyaniden gegen wahre Nitrosoyerbb. Nitrosobenzol u. Phenylisocyanid werden 
in wasserfreiem Bzl. 30 Stdn. unter RiickfluB u. unter AusschluB von Feuchtigkeit 
zum Sieden erhitzt. Neben Diphenylhamstoff bildet sich eine Verb. C2iH ^ N 3, F. 212 
bis 213°, von der Vff. annehmen, daB sie sich aus 3 Moll. Phenylisocyanid unter dem 
EinfluB des Nitrosobenzols, das selbst nicht an der Rk. beteiligt ist, nach dem Schema I 
gebildet hat, u. daB sie das Dianil des 3,4-Dioxochinolins ist. Liefert bei der Hydrolyse 
mit konz. HC1 neben einer nicht weiter untersuchten gelben Verb., Zers. uber 285°,
3,4-Dioxochinolin, C9H50 2N, F. 182—185° (Zers.). Wenig bestandig, geht in alkoh. 
Lsg. sich selbst uberlasson in die yorher erwahnto Verb. yom Zers.-Punkt iiber 285° 
iiber. In  den Mutterlaugen der Verseifung wurden betrachtliche Mengen A nilin  ge- 
funden. AuBerdem enthielt die m it Na2C03 alkal. gemachte Mutterlauge eine Verb., 
dereń Analysendaten anniihernd auf dio Formel C15H I0ON2, yielleicht eines Monoanils 
des 3,4-Dioxochinolins, stimmten. Goldgelbe Krystalle, F. 215—217° (Zers.). (Gazz. 
chim. Ital. 61. 959—63. Dez. 1931. Florenz, Univ.) F i e d l e r .

M. Passerini und G. Ragni, Untersućhungen iiber Isonitrile. X IX . Mitt. Reaktion 
mit Aldehyd- und Kctcmsaurcn. (XVIII. vgl. vorst. Ref.) Vff. bringen Phthalaldehyd- 
sdure u. Opian-sdurc m it Plienylisocyanid zur Rk. — Dio Phthalaldehydsaure reagiert 
in der cycl. Form u. lagert Phenylisocyanid an. Mit Opiansiiure yerliiuft dio Rk. analog.
— Phthalidcarbonsdureanilid-(3), C16H 110 3N (I), aus Phthalaldehydsaure u. Phmyliso- 

CH—CO • NH • CBHfi ___ C H -C O —NH— C6H6

>0 I I  I N o

O H 3COX < ~ C O ;  C H < g HCg Hi
5

III  C ^ O stC O jlI),; CaH6NH • C H : N • C8H6 . 
cyanid in Chlf. in der Kalto. F. 110°, Erweichen cinige Grade friiher. Liefert bei der 
Hydrolyse m it yerd. KOH, die erst nach tagelangem Erliitzen beendet ist, A nilin  u. 
geringe Mengen Plithalsaure. Wahrscheinlich h a t sich die zu erwartende Phthalid- 
carbonmure-(3) beim langen Erhitzen m it KOH zers. Verb. aus 6,7-Dimethoxyphtlialid- 
carbonsdureanilid-(3) u. Diphenylformamidin, C30H 27O5N3 (II), aus Opiansdure u. Phenyl
isocyanid in konz. alkoh. Lsg. in der Kalte. Nadeln, F. 235°. Liefert bei der Hydrolyse 
mit KOH eine Verb. C^U^O^N, F . 182—185°, die wahrscheinlich durch Abspaltung 
von Diplienylformamidin entstanden ist; aus den Komponenten konnte die Ausgangs- 
verb. jedoch nicht wieder gewonnen werden. Durch langes Kochen der Verb. vom
F. 235° m it einem groBen t)berschuB yon KOH gelang die Verseifung des Anilids; 
die Saure konnte jedoch nicht rein erhalten werden. — Meconsaures Salz des Diphenyl- 
formamidins, C20H 16O-N2 (III), aus Meconsdure u. Phenylisocyanid. F . 197°. Liefert 
bei der Hydrolyse Meconsdure zuruck. (Gazz. chim. Ital. 61. 964—69. Dez. 1931. 
Florenz, Univ.) F i e d l e r .

William Murdoch Cumming und George Howie, Reaktionen einiger Azoxy- 
und Azoverbindungen mit Benzylalkoliol, Benzaldehyd und Chinolin. Im  AnschluB 
an fruhero Unterss. (C. 1924. I. 318. 1926. I. 1144) haben Vff. gepriift, ob das labile 
O-Atom der Azoxyverbb. zur Oxydation gewisser organ. Verbb. fahig ist. — 5 g Azoxy- 
benzol m it 100 ccm Benzylalkoliol im C02-Strom 8 Stdn. gekocht. Dampfdest. ergab 
0,5 g Azóbenzol. Mit p-Azoxytoluol analog: p-Azotoluol. — 10 g Azoxybenzol u. 100 ccm 
Benzaldehyd, wie vorst. umgesetzt, gaben 1 g Benzanilid. Mit p-Azoxytoluol wurde 
dagegen etwas p-Azotoluol erhalten. — Durch 8-std. Kochen yon Azobenzol m it Benz-
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aldehyd entstand fast quantitativ Benzanilid. Benzoin, Benzil oder doren Anile wurden 
aueh nicht spurenweise isoliert. Benzoin reduziert Azobenzol leicht zu Anilin. — 
p-Azotoluol lieferte m it sd. Benzaldehyd neben viol Zers.-Prodd. etwas Benz-p-toluidid. — 
symm. l,l'-Azoxynaphłhalin  wird durch Kochen m it Benzylalkohol oder Benzaldehyd 
nicht reduziert, sondern in die rote unsymm. Form (vgl. 1. c.) umgewandelt. 1,1'- u. 
2,2'-Azonaphthalin reagieren nicht m it Benzaldehyd. — Um die Bldg. von Perbenzoe- 
siiure zu yerhindern, welche etwa gebildetes Azonaphthalin reoxydieren wurde, wurde 
Chinolin zugesetzt. Symm. l,l'-Azoxynaphthalin m it Benzaldehyd u. Chinolin 12 Stdn. 
auf 170° erhitzt, im Vakuum eingeengt, Prod. m it A. gewaschen. Erhalten 33°/o 2-Oxy-
1,1'-azonaphthalin, C20H,.,ON2, aus Bzl. griinlichbraune Nadeln, F. 230°, ident. m it dem 
Belichtungsprod. des l,l'-Azoxynaphthalins (1. c.), dessen F. 224° durch Umkrystalli- 
sieren auf 230° stieg. Die Verb. ist unl. in verd. NaOH; m it konz. H 2S 04 blau, auf 
Zus. yon W. ro t; in A. m it konz. HC1 tief rot, rotyiolett, farblos, auf Zusatz yon NaOH 
wieder rot. In  der Mutterlauge des Oxyazonaphthalins befand sich unsymm. l,l'-A żoxy- 
naphthalin. — Die Rk. des Azoxy- u. Azobenzols m it Benzaldehyd wird durch Zusatz 
von Cliinolin vollig yerhindcrt (vgl. dazu P r y  u . B o w h a n , C. 1930. II . 379). —  
Chinolin u. Benzaldehyd 6 Stdn. gekocht, m it Dampf dest., Riickstand in Kiiltegemisch 
gekiihlt u. abgepreCt. Aus Aceton, CC14 oder PAe. Nadeln, P . 99—100°. In  Clilf. m it 
HCl-Gas ein Hydrochlorid, citronengelbe Nadeln, P . 221—221,5°, aus HC1 ein H ydrat 
desselben, gelbe Nadeln, F. 106—107°, aus Aceton wieder wasserfrei, durch W. disso- 
ziiert. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3181—85. Dez. Glasgow, Boyal Techn. 
Coli.) _ L in d e n b a u m .

Gilbert T. Morgan und Erie Walton, Neue Derivate der p-Arsanilsdure.
I I I .  p-Arsonoglutaranilsaure und verwandle Verbindungen. (II. vgl. C. 1931. II. 2003.) 
Vff. setzen Glutarsaureathyl- oder methylesterchlorid m it Atoxyl zu den Estern I  
um, die m it NH3, Methylamin, Dimethylamin, Athylamin u. Propylamin die ent- 
spreehenden Amidę II liefern. Das Piperidid u. das Anilid konnten auf diese Weise 

I  H 20 3As • C„H4 ■ NH ■ CO • [CH2]3 • C02R 
H H 20 3As • CeH 4 ■ N H • CO • [CH2]3 • CO • N R R ' 

m  H 20 3As • C8H 4 • NH • CO • [CH2]3 • CO • NH ■ C6H 4 • A s03H 2
IV O As • C(,H4 • NH • CO • [CH2]3 • Ć 02H 

nicht erhalten werden; das Anilid wurde aus Atoxyl u. Glutaranilsaure dargestellt. 
Beim Schmelzen von Atoxyl m it Glutarsiiure oder Glutarsaureanhydrid wurde nur 
III isoliert, das Hauptprod. der Rk. ist anscheinend die Saure (I, R  =  H), die sehlieBlich 
auf einem Umweg dargestellt wurde. — Das Na-Salz des Athylamids (II, R  =  H, 
R ' =  C2H 5) ist bei geringer Giftigkeit ziemlich wirksam gegen Trypanosomen; chemo- 
therapeut. Index =  8 ; der Index ist beim Propylamid >  4, beim M ethylam id>  2,5, 
sonst meist 1. — Glutarsauremonoinethylesler, K p .27 158°, Glutarsduremonodthylester, 
K p .34 170°. y-Carbomethoxybutyrylchlorid, CflH„03Cl, aus Glutarsauremonomethyl- 
ester u. S0C12 bei 20°. K p .30 110°. y-Carbdthoxybutyrylchlorid, C7Hn 0 3Cl, K p .20 110°. — 
p-Arsonoglutaranilsduremeihylester, C12H 160 6NAs (I, R  =  CH3), aus y-Carbomethoxy- 
butyrylchlorid u. Atoxyl in 1-n. NaOH. Blattchen aus yerd. HC1. NaC12H 150 6NAs, 
mikrokrystallin., 1. in W. m it ph =  7,5. — p-Arsonoglutaranilsaureathylester, C13H la0 6NAs, 
aus y-Carbathoxybutyrylchlorid u. Atoxyl. Prismen aus W. NaCJ3H i,0 6NAs, sil. 
in W. —- p-Arsonoglutaranilsdureamid (II, R  =  R ' =  H), ais sehr zerflieBIiches NH4- 
Salz (NH4Cu H 140 6N 2As -)- H 20) aus dem Athylester u. konz. NH3. — p-Arsonoglutar- 
anilsduremethylamii, C12H 170 5N2As (II, R  =  H, R ' =  CH3), aus dem Athylester u. 
wss. Methylamin bei 80°. Prismen aus W. NaC12H 10O5N2As +  l ł /2 H 20 , Prismen 
aus yerd. A., in W. ph =  6. — p-Arsonoglutaranihaurediniethylamid, C13 ŚisOjjNjAs 
(II, R  =  R ' =  CH3), aus dem Methylester u. Dimethylamin in W. bei gewóhnlicher 
Temp. Blattchen aus W. NaC13H i30 5N2As +  2 H 20  (aus yerd. A.), in W. Ph =  6,5. — 
p-Arsonoglułaranilsauredlhylamid, C13H 10O5N2As (H, R  =  H, R ' =  C2H 5), aus dem 
Methylester u. Athylamin. Prismen aus W. NaC13H 180-N 2As +  3 H 20 , in W. pn =  6,5.
— p-Arsonogluiaranilsaurepropylamid, C14H 210 6N2As (U, R  =  H, R ' =  C3H 7), aus dem 
Methylester u. Propylamin in W. Blattchen aus W. NaC]4H 20O5N2As +  H 20 , Ph =  8 . — 
Glutaranilsaure, aus Glutarsaureanhydrid u. Anilin bei 15°. Blattchen aus W., F. 128°. 
Olutaranilid-p-arsonsaure, C17H 190 5N2As (II, R  =  H, R ' =  C„H5), aus Atoxyl u. G lutar
anilsaure bei 180°. Mikrokrystallin. NaC17Hls0 5N2As +  2 H 20 , Blattchen aus verd. 
A. ph =  7,5. Ais Nebenprod. Glutaranilid, F . 223°. — Glutaranilid-p-p'-diarsonsaure, 
Ci,H20O8N2As (DI), aus Glutarsaure u. Atoxyl bei 180°. Amorph. Na2C17H 180 8N2As2 +  
H 20 , Nadeln aus yerd. A. pn =  7,5. — p-Arsinoglutaranilmure, Cn H 120 4NAs (IV),
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aus p-Arsonoglutaranilsaureathylcster durch Eed. m it S 0 2 u. K J  in HC1 u. Hydrolyse 
oder durch Hydrolyse u. nachfolgende Red. u. Behandlung des auf diesen Wegen 
crhaltenen Arsondichlorids (s. u.) m it NaOH oder Sodalsg. Pulver. Athylester, 
C ^H jA N A s, cremefarbig. p-DicMorarsinoglutaranilsaure, Cn H 120 3NAsC]2, rosa Nadeln 
aus Bzl., F . 156—158°. p-Arsonoglutaranihiiure, CjjHuOjNAs (I, R  =  H), aus IV 
u. H 20 2 in W. Hellbraune Krystalle. Zers. sich beim Erhitzen. — Zur Best. von As  
in organ. Vcrbb. bedienen sich Vff. folgender Modifikation des Verf. von M o n th u le  
(Ann. Chim. analyt. Chim. appl. 9 [1904]. 308): Man iibergieBt die ca. 0,05 g As ent- 
haltendc Substanz (ca. 0,2 g) in einem bedeckten (Juarztiegel mit 5— 8 ccm einer 
Lsg. von 10 g MgO in 100 ccm H N 03 (D. 1,38), dam pft langsam ein, vcrgluht u. be- 
handelt den Riickstand m it 5 Tropfen W. u. m it 6— 8 ccm ltonz. HC1, spiilt in ein 
Becherglas u. verd. auf 100 ccm, setzt 10gNH.,Cl u. uberschiissigeskonz. NH3 zu, filtriert 
nach 5 Stdn. u. wagt nach Trocknen u. Vergluhen ais Mg2As20 7. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 276—80. Jan . Tcddington, Middlesex.) OSTERTAG.

Arthur A. Levy, Harry C. Rams und Samuel Smiles, Die Umlagerung von Oxy- - 
sidfonen. Teil I. (Vgl. C. 1931. II. 3474.) Das Sulfon II wird leicht in die Sulfinsaure III 
umgelagert. Die gróflcre A ktivitat ist dem stark  positivcn Charakter des o-Nitro- 
C-Atoms zuzusclircibcn, verglichen m it dcm a-C-Atom von 2-Naphthol (vgl. 1. c.). 
Dic Konst. von HI wird durch Ubcrfiihrung in IV u. V bewiesen. — Analog erfolgt
die Oberfiihrung von VI in VII — y  V III — >- I X ----X. — Die beiden Disulfide IV
u. IX  entsprcchen den Thiolen (vgl. XI), in denen die intramolokularen Bcdingungen 
denen im Iso-2-naphthoIsulfid (vgl. C. 1931. I. 3682) iihnlich sind. Die Thiole konnten 
nieht isoliert werden, aber es gelang mittels Glucosc in Alkali das Disulfid IX in das 
Sulfid VI uborzufiihren, so daB die Rk.-Folgę V I— >- V II— ->- I X — ->-XI— >- VI 
verwirkliclit u. der 2 -Nitrophenylkern vom O zum S u. umgekehrt versetzt werden 
konnte. Dic Leichtigkeit, m it der die Umlagerung von I I  u. YH erfolgt, ist zweifellos 
dem stark  positiven Charakter des o-Nitro-C-Atoms zuzuschreiben, das den Angriff 
durch das negative Phenolion erleichtcrt, doch augenscheinlich wird die Umwandlung 
weiter durch den Mechanismus der Nitrogruppe gefordert: Bldg. des unbestiindigcn XII 
u. Umwandlung in XIII. Die farblosen Sulfone geben m it wss. Alkali tief gefarbte 
Lsgg. ihrer Salze. Mit der Umwandlung in die farblosen Sulfinate schwindet diese 
Fiirbung. Die durch dic gcfiirbten Salze angezeigte Zwischenphase wird hinreichend 
durch dic S truktur X II dargestellt.

V e r s u c h e .  2-Nilrophenyl-4-oxy-m-iolylsulfid, CI3H u 0 3NS (I), aus p-Kresol 
in Clilf. +  2-Nitrophenylchlorthiol; gelbe Prismen, aus Essigsaure, F. 146— 147°. — 
Acetylderiv., C15H 130 4NS, F. 106°. — 2-NUrophenyl-4-oxy-m-tolylsulfon, C13Hu 0 5NS (II), 
aus I  in Essigsaure +  Hyperol bei 80—90°; aus wss. Essigsaure, F. 140—141°. — 
2-Nitrophenyl-3-gulfino-p-iolyldlher, C13Hn 0 6NS (HI), aus I I  m it 1 Mol. Alkalihydroxyd

I

O
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bei 15—-18° langsam, schneUer m it NaOH in W. (1,2 Mol.) boi 50—60°; Nadeln, aus 
wss. Aceton, F. 132—133°; 1. in wss. (NH4)2C03, gibt in H 2S 04 blauo Lsg. — 4-o-Ńitro- 
phenoxy-m-tolyldisulfid, C2(1H 20OcN2S.> (IV), aus I II  in Essigsaure m it wss. H J ;  blaB- 
gelbe Nadeln, aus Essigsaure, F. 117°. — 2-Nilrophenyl-p-tolylather (V), aus dem 
Na-Salz von III  -f  KM n04 in W. +  w. H 2S 04, F. 48° oder aus p-Kresol, konz. KOH
u. 2-Chlornitrobenzol boi 160°. — 2-Nilrophenyl-2-oxy-l-naphłhylsulfid (VI), aus 2-Naph- 
tliol u. 2-NitrophcnylclilorthioI.in w. Clilf. Scin Acetylderiv. gibt m it H 20 2 (300/Qig) 
in Essigsaure bei 90° das Acetyldcriv. von 2-Nilroplienyl-2-oxy-l-napMhylsulfon, c 18h „ -
O0NS; Platten, aus Essigsaure, F. 152—153°. Gibt m it sd. 10%ig- H 2S 04 in  A. das 
Sulfon Cu Hn Ó^NS (ATI), Platten, aus Essigsaure, F. 181°; 1. in I I2S 04 farblos. Gibt 
m it Na-Athylat in Bzl. das roto Na-Salz, das sieli rasch in das Salz der Sulfinsauro 
umwandelt. — Das Sulfon VII gibt in verd. wss. NaOH langsam bei 15°, sehneller boi 
60—-70° den 2-Nilrophenyl-l-tiulfino-2-naphthylather, CJ0H u O6NS (VIII); die Um- 
wandlung wird wic bei I I  in I II  dureb das Verblassen der orangeroten Farbo angezeigt; 
die Sulfinsauro, Nadeln, F. 118°, gibt eine blaue Lsg. in II2S 04. Gibt mit Methyl- 
sulfat in wss. Alkali das J\Iethyl-2-o-nilrophenoxynapli(halin-l-sulfinat, C17H 130 5NS, 
Nadeln, aus Essigsaure, F. 141°. Die Sulfinsaure entsteht leicht aus dem Aeetylsulfon 
durch Hydrolyse m it alkoh. Alkalihydroxyd. — 2-o-Nitrophenoxy-l-naphtliyidisulfid, 
C32H 20O?N2S2 (IX), aus VIII in w. Essigsaure m it verd. H J ; Nadeln, aus Bzl., F. 207°.
Gibt bei Red. m it Glucose in w. alkoh. NaOH das Sulfid VI; Na-Śalz, gelbe Nadeln, 
aus Essigsaure, F. 182°. — 2-Nitroplienyl-2-naphthy1dlher, C16H n 0 3N (X), aus ATI 
in wss. alkal. Lsg. m it Permanganat u. m it h. H 2S 04; Prismen, aus CH3OH, F. 58° 
oder aus Kalium-2-naphthoxyd +  2-Chlornitrobcnzol in sd. A. in geringer Menge. 
(Journ. chem. Soc., London 1 9 3 1 . 3264—69. Dez. 1931. London, Kings Coli.) B usch .

Norine Hower Howells und Henry P. Howells, D i e  4 - n - A l k y l g u a j a c o l e .  Die von 
Co u l t h a r d , M a r s h a l l  u .  P y m a n  (C. 1 9 3 0 . I. 3033) besehriebenen 4-n-Alkyl- 
guajacole sind von Vff. bereits friiher synthotisiert worden: Die nach HOWELLS, 
L i t t l e  u. A n d e r s e n  (C. 1 9 3 0 . I. 3033) dureh Oxydation der aus Vanillinbenzoat u. 
n-Alkylmagnesiumhalogeniden gewonnenen Carbinole erhaltliclien 4-n-AryIguajacole 
wurden reduziort, die Prodd. ais Benzoylverbb. u. Diphenylurethane identifiziert.
Wie dio eingangs genannten Autoren fanden Vff., daB 4-n-Pentylguajacol den optimalen 
Phonolkoeff. besitzt; es wurde aus 4-n-Valerylguajacol nach CLEMMENSEN dargestellt u. 
zeigte K p.2(J 156—158°. (Journ. Amor. chem. Soc. 54 . 401. Jan . 1932. Stillwater, 
Oklahoma, Oklahoma A. and M. Coli.) B e r g m a n n .

Andrew Norman Meldrum und Madhavlal Sukhlal Shah, Eine Synihese der 
5-Oxy-2-metliorybenzoesaure. Diese Saure konnte durch Verschmelzen des 5-Sulfo- 
salieylsauremethylathers m it KOH, NaOH, CH3ONa oder Na-Acetat nicht erlialten 
werden, da immer ais Hauptprod. Salieylsaure entstand. F is c h e r  u .  P f e i f f e r  
(L ie b ig s  Ann. 3 8 9  [1912], 198) wollen die Siiure von der Gentisinsaure aus erlialten 
liaben; sie zeigte F. 155—156° u. gab m it FeCl3 grauviolette Farbung. Vff. sind von 
der 2-Methoxybenzoesaure ausgegangcn, dereń Nitrierung das 5- u. 3-Nitroderiv., 
ersteres vorwiegend, lieferte. Die von FROELICHER u .  COHEN (C. 1 9 2 3 . I. 1621) 
beliauptete Bldg. von 3 N itroderiw . liaben Vff. nicht beobachtet. Das 5-Nitroderiv. 
wurde zum Aminosulfat reduziert u. dieses in das Diazosulfat ubergefiihrt, welches 
ungewohnlich bestandig ist. Scine Umwandlung in das Phenol gelang sclilieBlich m it 
geschm. MgCl2. Die so erhaltene 5-Oxy-2-methoxybenzoesaure zeigte F . 172° u. gab 
m it FeCl3 violette Farbung.

V e r  s u c h e. 5- u. 3-Nitro-2-methoxybenzoesdure, CaH T0 5N. 10 g 2-Methoxy- 
benzoesiiure in 25 g H N 03 (D. 1,4) gel., 30 g H 2S 04 bei 30° eingetropft, nach 15 Min. 
m it Eiswasser gefallt, Nd. wiederholt m it sd. W. ausgezogen. Riickstand war die 5-Nitro- 
siiure, aus verd. Eg. Platten, F . 162—163°. Lsg. lieferte m it BaC03 das Ba-Salz der
5-Nitrosaure in strohgelben Nadelbuseheln. Mutterlauge m it Saure gefiillt. Nd. lieferte 
m it W. u. CaC03 das Ca-Salz der 5-Nitrosaure in Nadeln. Aus der Endlsg. m it Saure 
dio 3-Nitrosiiure, aus W. seidige Nadeln, F. 196°. — 5-Aminosulfat-2-methoxybenzoe- 
sdure, (C„H903N)2H 2S0 4. 40 g 5-Nitrosaure in NH4OH gel., wss. Lsg. von 320 g FeS 04
u. ubersehiissiges NH4OH zugegeben, erliitzt, spater F iltra t eingeengt, m it H 2S0 4 
angesiiuert. Platten, Zers. 242u. Mit FeCI3 violett, beim Stehen intensiver. — 5-Diazo- 
sulfat-2-metlioxybenzoesdure, (CsH T0 3N2)2S 04. Voriges in  10%ig. H 2S 04 suspendiert,
bei unter 10° N20 3 eingeleitet, UberschuB durch Luft entfernt, F iltra t in  absol. A;_
gegossen (Kaltegemisch). Platten, Zers. 150°, am Licht rot, in dunklem GefaB hnltbar.
W ird durch sd. W. im Dunkeln nicht zers., am Licht in roten Teer verwandelt. . .7
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5-Oxy-2-melhoxybenzoesaure, CsH 80 4. Wss. Lsg. der vorigen in auf 145° erhitztes
MgCljj, 6H 20  tropfenweise eingeriihrt, noch 15 Min. erhitzt, dabei Temp. auf 155° 
erhoht, in h. W. gel., m it NH4OH neutralisiert, entfiirbt, F iltra t m it Saure gefallt. 
Aus W. Nadeln, F . 172°. Mit FeCl3 violett, beim Stehen intensiver. Ba-Salz, (C8H 70 4)2Ba,
3 H 20 , aus W. Nadelbiischel. — 2,5-Dimethoxybenzoesdure, C.,H]0O4. Aus yoriger in 
verd. NaOH m it (CH3)2S 04; Ester durch mohr h. NaOH verscift, ausgefallenes Na-Salz 
m it HC1 zers. Aus W. Nadeln, F . 80°. (Joum . Indian chem. Soc. 8 . 575— 80. Nov. 
1931. Ahmedabad, GUJARAT-Coll.) L in d e n b a u m .

Douglas John Cruickshank Pirie und Isobel Agnes Smith, Spaltung von 
d,l-Phenyltneihoxyessigsdure in ihre optisch aktiven Komponenten. Die 1-Sauie ist von 
Mc K e n z ie  (Journ. chem. Soc., London 75 [1899]. 753) aus Mandelsiiure dargestellt 
worden; dio bisher unbekannte d-Sdure ist durch Spaltung der d,l-Saure m it Cliinin 
in 50%ig. A. leicht zuganglieh. F . 64—65°. [cc] d =  +151,6° in A. Chininsalz, Nadeln 
aus verd. A., [a]D =  —87,0° in A. (Joum . chem. Soc., London 1932. 338. Jan . Dundee, 
Univ. of St. Andrews.) O s t e r t a G.

S. Avery, C. B. Biswell und E. E. Liston, Isomere a.-p-NUrophenyl-(}-phenyl-
6-ketosduren. (Vgl. C. 1932. I. 1235.) Kondensation von Benzalpinakolin einerseits 
m it p-Nitrophenylessigsauremethylęster u. Na-Metliylat, andererseits m it p-Nitro- 
phenylessigsiiureathylester u. Na-Athylat u. anschlieBendc Verseifung liefert zwei 
isomere a-p-Nitrophenyl-(S-phenyl-y-benzoylbuttersauren, ebenso die analoge Kon
densation von Benzalacetophenon zwei isomere a-p-Nitrophenyl-/?-phenyl-y-trimethyl- 
acetylbuttersauren. Die aus den Athylestern gewonnenen Situren haben die hoherschm. 
D eriw .; dieselben Sauren wie aus den Athylestern entstehen aus den Propyl- u. Butyl- 
estern m it den entsprechenden Na-Alkoholaten. Auch die von A l l e n  (C. 1925. II. 1600) 
hergestelltcn Nitrile der erstgenannten Siiure ordnen sich den von den Vff. dargestcllten 
Verbb. ein. Wie nach A l l e n  das der ^4-Siiure entsprechende niedrigerschm. Nitril, so 
kónnen auch die Athylester der ^-Sauren m it Na-Athylat in die Isomeren umgewandelt 
werden.

V e r  s u e h e. A-ot-p-Nitrophenyl-fl-phenyl-y-benzoylbuUersaure, C23H 190 5N. Aus 
dem Methylester m it verd. H 2S 04. Aus Eg. Prismen, F . 220—225° (Zers.). Methylester, 
C21H 210 6N, aus Benzalacetophenon u. p-Nitrophenylcssigsauremethylester m it Na- 
Methylat. Aus Butylalkoliol Platten, F. 182°. Athylester, C25H 23OsN, aus der Saure, 
aus A. Prismen, F . 141°. Laclon, C23H 170 4N, aus der Saure m it Acetylchlorid, aus 
Isobutylalkohol F . 162°. — B-a-p-Nitrophenyl-fl-phenyl-y-benzoylbutlcrsiiure, C23H 190 5N. 
Aus dem Athylester wie oben. Aus Essigester-Eg. haarfeine Krystalle, F. 220—225° 
(Zers.). Methylester, C24H 2l0 5N, aus der Saure durch Veresterung, aus Methylalkohol
F . 174°. Athylester, C25H 230 6N, aus Benzalacetophenon u. p-Nitrophenylessigsaure- 
athylester m it Na-Athylat, aus Chlf.-A. F. 188°. n-Butylester, C2,H 270 5N, aus Benzal
acetophenon u. p-Nitrophenylessigsaure-n-butylester m it Na-Butylat, aus Butyl- 
alkohol Pi-ismen, F. 152°. Laclon, C23H 170 4N, Darst. wie oben, aus tert.-Amylalkohol
F. 215°. -— Analog wurden dargestellt: A-a-p-Nitrophenyl-(i-phenyl-y4rimelhylacetyl- 
buttersdure, C21H 230 6N, F . 208—215°. Methylester, C22H„50 5N, F. 178°. Athylester, 
C23H 270 5N, F. 147°. Lacton, C2lH 210 4N, F. 147°. — B-a.-p-Nitrophenyl-(}-phenyl-y- 
trimethylacetylbuttersaure, C21H 230 5N, F. 208—215°. Methylester, C22H 250 5N, F. 163°. 
Athylester, C23H 270 6N, F. 153°. n-Propylester, C23Hoe0 5N, F. 165°. Laclon, C2tH 210 4N,
F. 168°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 229—34. Jan . 1932. Lincoln, Nebraska, 
Univ.) B e r g m a n n .

S. Berlingozzi, Ober die Hydrophthalide. VI. Mitt. (V. vgl. C. 1927. II. 257.) 
Im  Hinbliek auf die Synthese der Sedanonsiiure u. Sedanolsaure bzw. ihrer Homologen 
setzt Vf. seine Untcrss. fort. E r laBt Benzyl-MgCl auf A2’e-Dihydrophthalsaureanhydrid
u. A--Tetrahydrophthalsaureanhydrid einwirken, was zu Dibenzylderiw. des A 2'6-I)ihydro- 
phthalids u. A a-Tetrahydrophlhalids fiihrt. Beim / l2-Tetrahydrophthalsaurcanhydrid 
sch e in t die von der Doppelbindung entfernteste CO-Gruppe m it dem GRiGNARDschen 
Reagens zu reagieren. Ais Nebenprod. wird symm. Diphenyldthan erhalteń. Bei der 
Hydrierung von Alkylidenphthaliden entstehen wie bei der GRiGNARDschen Rk., 
D eriw . des A*-Tetrahydrophthalids. Bei allen hergestellten Verbb. fehlt der Sellerie- 
gerueh. — Dibenzyl-A-^-dihydrophthalid, C2Jff20O2, aus A2fi-Dihydrophthalsdureanhydrid 
m it Benzyl-MgCl in wasserfreiem A. N adeln ,'F ."l89°. Ais Nebenprod. ist symm. D i
phenyldthan entstanden. Dibenzyl-A2-letrahydrophthalid, C22H 220 2, analog aus Benzyl- 
MgCl u. A^-Tetrahydrophthalsdureanhydrid, Nadeln, F. 185°. Daneben wenig symm.
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Diphenylaihan. Bei der Kalisehmelze entsteht aus beiden Verbb. Dibenzylketon. Aus 
dem Tctrahydroderiv. wird auBerdem A 1 - Telrahydrobenzoesaure erhalten, aus der bei
4-std. Erliitzen im Bombenrohr auf 100° m it HBr 2-Bromhexahydrobenzoesaure, F . 109° 
entsteht. E in strenger Beweis fiir die Lage der Doppelbindung in Aa beim Tetrahydro- 
phthalidderiv. ist die Entstehung der A 1-Totrahydrobenzoesiiure jedoeh nicht. Boi 
der oxydativen Spaltung von Dibenzyl-zl2-tctrahydropkthalid mittels ICMnO., in ąlkall 
Lsg. entsteht Benzoesaure u. Fottsiiuren, niimlich Oxalsaure, Bemsteinsaure u. Glutar- 
sdure, womit die Lage der Doppelbindung bewiesen ist. — Benzylidentctrahydrophthalid, 
Ci5H 140o, durch Kondensation von zP-Tetrahydrophthalsaureanhydrid m it Phenyl- 
essigsdure. Gelbliche Nadeln, F . 11G°. Liefert beim Verseifen m it KOH 2-Phenacelyl- 
łelrahydrobenzoesćiure, C15H 180 3, F. 119°. Oxim, C]5TT170.,l\r, F. 159°, schwarzen sich 
gcgen 154°. (Gazz. chim. Ital. 61. 886—97. Nov. 1931. Neapol, Univ.) F i e d l e r .

J. van Alpłien, Dimorphismus von Tetranilrodiphenylderivaten. I. 3,3',5,5'-Tetra- 
nitro-2,2'-dimethoxydiphenyl (I) ist dimorph (C. 1931. II. 1280). Man kann sich 
diese Verb. aus 2 Moll. 2,4-Dinitroanisol entstanden denken; diese Verb. ist ebenfalls 

dimorph (C. 1930. I. 1125). Ferner hat S c h r e i n e m a k e r s  
(Dissert. Leiden 1930. 43—46) das dimorphe 2,4-Dinitroehlor- 
benzol in 2,4-Dinitrodimethylanilin u. -diathylanilin ubcrgefuhrt, 
die ebenfalls in jo 2 Formen erhalten werden konnten. Es lag 
daher nahe, zu untersuclien, ob es moglich war, wcitere dimorphe 
Diphenylderiw . aufzufinden. Dies war tatsachlich der Fali. Bei 
diesen Unterss. erwics sich der MAQUENNESĆhe Błock ais aus- 

gezeichnetes Hilfsmittel zum Nachweis yon Dimorpliie, besonders in den Fallen, iii 
denen die niedrigersehm. Form sich rasch in die hohersehm. umwandelt. — 3,3',5,5'- 
Tełraniłro-2,2’-dioxydiphenyl, aus o,o'-Diphenol u. H N 0 3 in Eg. bei 0°. Krystalle aus 
Aceton, F . 249°. AuBer der Tatsache, daB die Krystalle bei 160° zerknistern (Obergang 
cinor niedrigersehm. in die hohersehm. Form ?), lassen sich lieine Anzeichen fiir Di- 
morphie nachweisen. — 2,2'-Didthoxydiphenyl, aus o,o'-Diphenol, C2H ,J  u. KOH 
in absol. A. Nadeln aus verd. A., F. 37,5°. Gibt mit absol. HNOa bei:—150,3,3' ,5,5'-Telra- 
nitro-2,2'-didthoxydiphenyl, C10H,.1O10N4, gelbe Nadeln aus Aceton. F. 135,5°, erstarrt 
beim Erliitzen auf 137—138° langsam u. schni. dann bei 148°. Gibt m it Anilin N-Phenyl- 
1,3,6,8-tełraniłrocarbazol (s. u.). — 3,3',5,5'-Tełranilro-2,2'-diacetoxydiphenyl, ClcH J0O12N4 
aus Tetranitrodioxydiphenyl m it Acetanhydrid u. H 2S 0 4. Hellgelbo Blattchen aus 
A.-Aceton, F. 179°, zers. sich bei 200^-210°. —1 3,3',5,5'-Teiranilro-2,2'-dibenzoylozy- 
diphenyl, .C26H 1 .10 12N4, aus Tetranitrodioxydip'nenyl u. Benzoylehlorid bei 180°. Gelb- 
licho Krystalle, F . 182°. Zers. sich bei 190°. — l,3,6,8-Tetranitrodiplienylenoxyd, 
CjaHjOjNj, durch Erhitzen von 3,3',5,5'-Tetranitro-2,2'-dioxydiphenyl m it Toluol- 
sulfochlorid u. Diathylanilin, ferner neben (CH3 -C0)20  bzw. (C0H 5-CO)2O beim E r
hitzen des Diacetats auf 200—210° oder des Dibenzoats auf 190°. Graubraune Nadeln 
aus Aceton, F . 239—240°, erstarrt wieder u. schm. nochmals bei 255°; die niedrigersehm. 
Form geht beim Impfen der Schmelze in die hohersehm. .iiber,. beim Umkrystallisieren 
aus Aceton erhalt man wieder die niedrigersehm. Bei der gewohnlichen F.-Best. beob
achtet man Sintern bei 240°, F. 255°. — 1,3,6,8-Telranitrocarbazol, aus 3,3',5,5'-Tetra- 
nitro-2,2'-dimethoxydiphenyl in A. u. NH3 bei 100°. Braune Nadeln aus Essigsaure, 
F. 285°. Analog wuiden erhalten: N-Me(hyl-l,3,6,S-telranilrocarbazol. C13H ,0 8N5, 
gelbliche Nadeln aus Aceton, F . 277°. N-Athyl-l,3,0,S-tetranitrocarbazol, Ci,jHsOsNE, 
gelbe Nadeln aus A. +  Aceton. Zeigt bei der gewohnlichen F.-Best. F. 216°; sclim. 
auf dem Maąuenneblock bei 203°, erstarrt sofort wieder u. schm. bei 216°. Die durch 
Erhitzen auf 206— 210° erhaltene hohersehm. Form geht bei Krystallisation aus Aceton 
wieder in die niedrigersehm. iiber. N-Phenyl-l,3,6,8-tetranitrocarbazol, Cj^HaOgNs, 
graugelbe Nadeln aus Aceton. Schm. auf dem Maąuenneblock bei 244°, erstarrt sofort 
wieder u. schm. erneut bei 255°. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 179—84. 15/1. 1932. 
Leiden, Univ.) OsTERTAG.

Henry Gihnan und SI. L. Mayhue, Die Darsiellung von Kelonen aus Stiure- 
halogeniden und dem Grignardreagens. Die Umsetzung von Saurechloriden m it R-MgX 
fiihrt infolge weiterer Rk. der prim ar ontstehenden Kctone in den meisten Fallen zu 
tert. Alkoholen. Durch Auswahl geeigneter Rk.-Vcrhaltnisse kann man die Rk. aber 
auch so leiten, daB Ketono ais Hauptprodd. auftreten. Vff. teilen Vorschriften fiir 
die Darst. von Benzophenon aus CcH 5-COC1 u. CcH 5-MgX mit. Dio Ausbeuten be- 
tragen bei C0H 5 'I\Ig.J 68,5%, bei C0H 5 • MgBr 55%, bei C0H 5-MgCl 48%- (Rec. Trav. 
chim. Pays-Bas 51. 47—50. 15/1. 1932. Ames, Iowa, S tate College.) O s t e r t a g .
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Rajendra Nath Sen und Jatindra Lal Nandi, Kondensalion von Dibenzylketon 
mit aromatischen Aldehyden und Ketonen. Dibe.nzylkeion (I) kondensiert sich. unter der 
Wrkg. yon alkoh. KOH m it 1 Mol. Benz- oder Zimtaldehyd zu den Arylidenderiw., 
dagegen m it 2 Moll. o-Nitrobenzaldehyd zum Diarylidenderiy. Das Cinnamyliden- 
deriv. reagiert m it 2 Moll. NH 2OH, indem auBer der Oximbldg. 1 Mol. NH2OH an die 
Konjugation addiert wird. — Bei den Oxyaldehyden ist HCi-Gas ais Kondensatións- 
mittel vorzuziehen. Mit Salicylaldehyd entsteht ein selbst in sd. Laugen unl. Prod., 
welches ein Phenylhydrazon bildet u. daher wahrscheinlich Formel II (X =  H) besitzt. 
Die m it /?-Resorcylaldehyd erhaltene Verb. wurde dann II (X =  OH) sein. p-Oxy- 
benzaldehyd kondensiert sich m it I  zum Diarylidenderiv. Mit m-Oxybenzaldehyd 
wurden 2 in Laugen unl. Prodd., FF. 114— 116° u. >  240°, erhalten, aber nieht weiter 
untersucht. — Ferner kondensiert sich I  unter der Wrkg. von alkoh. KOH leicht 
m it 2 Moll. der typ. Ketone in n. Weise. — Das Kondensationsprod. m it Isatin besitzt 
yielleicht Formel III, da es ein Oxim u. einDibrom id bildet. Das Kondensationsprod. 
m it Phenanthrenchinon, warscheinlichh IV, reagiert, wie obiges Cinnamylidenderiy., 
m it 2 Moll. NH 2OH.

C=C(C9H5)-C O  C8H4— C( OH)—CH • CaH6

l , / \ C ( O H )C J l /  >C(OH)------C II-C JL CO
NH C6H4—C = = C  • C6Hs

i i  r i t
Benzylidendibenzylketon, C22H I80. Je  1 Mol. I  u. Benzaldehyd 

in  CH3OH m it einigen Tropfen 60%ig. alkoh. KOH yersetzen, nach 3 Stdn. in W. 
giefien, Nd. m it h. W. waschen. Aus yerd. A. mikrokrystallin, F. 86°. Phenylhydrazon, 
C28H 24N2, aus verd. A., F. 90—91°. — Cinnamylidenbenzylketon, C21H 200, aus verd. A., 
F. 110°. Phenylhydrazon, C30H 20N2, aus yerd. A. schokoladenfarbig, F. 120°. Oxim  
(NH2OH-Additionsprod.), C24H 240 2N2, gelb, F . 150—151°. —  Di-[o-nitrobenzyliden\- 
dibenzylketon, C„3H 200 5Nn, aus A. orangerote Niidelchen, F. 226°. Phenylhydrazon, 
C35H 2G0 4N4, F. i00°. — te rb .  C ^H ^O  (II, X  =  H). Lsg. yon je 1 Mol. I  u. Salicyl
aldehyd in 0H 3OH m it HCl-Gas sattigen, in W. gieiien, Prod. m it verd. NaOH waschen. 
Aus verd. A., F . 106°. Phenylhydrazon, C28H 22N2, aus yerd. A., F. 50°. — Verb. 
C22/ / 1G0 2 (II, X  =  OH). Mit /J-Resorcylaldehyd; aus alkal. Lsg. umfiillen. Aus yerd. A. 
ziegelrot, F. 151— 152°. Phenylhydrazon, C2SH 22ON2, aus verd. A. rot, F. 104— 105°. 
Benzoylderiv., C29H 20O3, aus A., F. 110—111°. — Di-lp-ozybenzylidenJ-dibenzylketon, 
C29H 220 3, nach Waschen m it CC14 u. h. W. aus verd. A. tief violett, F. 170°. Phenyl
hydrazon, C35H 2S0 2N2, aus verd. A. gelb, F . 120—122°. Oxim, C2!)H 230 3N, aus verd. A., 
F. 131°. Dibenzoylderiv., C43H 30Os, aus verd. Aceton, F . 158"°. —• Diisopropyliden- 
dibenzylketon, C21H 220 . I  u. Aceton in A. m it einigen Tropfen 60%ig. alkoh. KOH 
versetzen, nach 4 Stdn. in angesauertes W. gieCen. Aus vcrd. A., F. 91—92°. Phenyl
hydrazon, C2;H 28N2, aus yerd. A. schokoladenfarbig, F. 99°. Oxim, C21H 23ON, aus 
verd. A. hellbraun, F. 102°. — Di-[a-phenylathyliden\-dibenzylkełon, C31H 2(iO. iNIit 
Acetophenon; Eohprod. m it CC14 extrahieren, aus A. u. Aceton +  W. umfallen. Aus 
yerd. A., F . 95°. Phenylhydrazon, C3-H32N2, aus verd. A. braun, F. 106—107°. — Di- 
benzhydrylidendibcnzylkeion, C4iH 30O. Mit Benzophenon wie vorst. Gelb, F . 91—92°. — 
Verb. C2zH 1-02N  (H i ?). Mit Isatin wie in den yorigon Fallen. Hellgelb, F. 255—257°, 
1. in Laugen. Oxim, C23H 180 2N2, farblos, F . >  280°. In  Pyridin m it Bromwasser das 
Dibromid, C23H 170 2ŃBr2, aus yerd. Aceton grau, F. >  270°. — Verb. CMII20O2 (IV ?). 
Mit Phenanthrenchinon in Bzl. +  etwas 60%ig. alkoh. KOH; nach 5 Stdn. yerdampfen, 
in A. losen, in angesauertes W. gieCen. Aus verd. A. gelb, F . 102—103°, etwas 1. in 
sd. Laugen. Oxim  (NH2OH-Additionsprod.), C2„H240 3N2, aus yerd. A., F. 98°. Phenyl
hydrazon, C35H 20ON2, aus verd. A., F. 80°. In  Ćhlf. m it Br das Dibromid, C29H 20O2Br2, 
aus yerd. Aceton orangerote Prismen, F. 148—150°. (Journ. Indian chem. Soc. 8 . 
591—98. Nov. 1931. Calcutta, Presid. Coli.) L in d e n b a u m .

William Murdoch Cumming und George Howie, Nilroderkate des Naphihalins, 
Tetrahydronaphthalins und Dinaphthyls. Nach Ch u d o ż il o v  (Chemicke Listy 19 
[1925]. 187) werden 1,2- u. 2,1-Jodnitronaphthalin nach dem ULLMANNschen Cu-Verf. 
leicht, die 1,3- u. 1,4-Isomeren schwer zu den Dinitrodinaphthylen kondensiert. Vff. 
liaben gefunden, daB die Bk. beim 1,3-Bromnitronaphthalin ganz yersagt, ebenso beim 
2,4- u. 4,2-Jodnitro-a-7>aphthylamin. Desgleichen konnten nur solche ar-Jodnitro- 
tetraline kondensiert werden, bei denen J  u. NO, in o zueinander stehen. Mittels Na 
wurde auch bei den o-Verbb. keine Kondensation erzielt. — Durch Nitrierung des
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2,2' -Dinaphthyla entsteht zuerst das l-Nitroderiv., denn das durch weitere Nitrierung 
gebildete Gemisch von D initroderiw . lieferte ein Red.-Prod., aus welchem 1,1' -Imino- 
2,2'-dinaphthyl isoliort werden konnte.

V e r  s u  c h e .  4-Jod-2-nitro-a.-naphthylamin, C10H7O2N2J . Aus 2-Nitro-a-naph- 
thylamin u. JCI in Eg. bei Raumtemp. Aus A. orangene Nadeln, F. 192—193°. — 
2-Jod-4-nitro-o.-naphthylamin, C10H 7O2N2J . Analog. Aus A. gelbbraune Prismen, 
F. 234°. —  Dio fiir die folgendeD Verbb. erforderlichen Tetralinderiw . vgl. ScHP.OETER 
(C. 1922. I. 556). — l-Jod-3-nitrotetralin, CluH ]0O2N J. l-Amino-3-nitrotetralinhydro- 
chlorid in 0,5-n. HC1 diazotiert, K J  zugesctzt, spater Nd. mit A. extrahiert, Lsg. (Kohle) 
in verd. NaOH filtriert. Aus A. Nadeln, F . 118—118,5°. — 2-Jod-l-nitrotetralin, 
Ci0H 10O2N J. 2-Amino-l-nitrotetralin in Eg. m it 0,5-n. H 2S 0 4 gefallt, weitcr wie yorst. 
Aus A. orangerote Nadeln, F. 84°. — 2-Jod-3-nitrotetralin, C10H 10O2N J. Analog in 
50%ig. H 2SÓ.,. A us A. orangegelbe Prismen, F. 76—76,5°. — 3-Jod-l-nitrotetralin, 
ClnH 10O2N J. 2-Acetamino-4-nitrotetralin (Darst. besser bei 15—20u) 2 Stdn. m it 
25°/oig- H 2S 04 gekoeht, 50%ig. H 2S04 zugesetzt, weiter wie yorst. K p .8 175—195°, 
aus A. hellgelbe Nadeln, F. 64— 65°. — 2-Jod-3-nilronaphtlialin, C10H sO2N J. Aus 
vorvorigem m it Br naeh V e s e i ,y  u . D vokak  (C. 1923. I I I .  619), sehlieClich bei 160°. 
Aus A. griingelbe Prismen, F. 89—89,5°. — 3-Jod-l-nitrunaphthalin, C10H 6O2N J.
1. Aus vorvorigem analog. 2. 2-Jod-4-nitro-a-naphthylamin in absol. A. m it konz.
H ,S 0 4 u . Amylnitrit 10 Min. gekoeht, m it W. gefallt. Aus A. hellgelbe Nndeln, F . 108°. 
—- l-Jod-3-nilronaphthalin, C10H 8O2N J. 1. Aus 4-Jod-2-nitro-a-naphthylamin wie yorst.
2. Aus 3-Nitro-a-naphthylamin nach ChuDOŻILOV (1. c.). — 1,1'-Dinilro-2,2'-dilelralyl, 
C20H 20O4N2. 2-Jod-l-nitrotetralin m it Cu bis auf 190° erhitzt, m it Bzl. extrahiert 
(Kohle). Aus Eg. Prismen, F. 187—188°. — 3,3'-Dinilro-2,2'-ditetralyl, C20H 20O4N2. 
Aus 2-Jod-3-nitrotetralin bis auf 140°. Aus Eg. seidige Nadeln, F . 201°. — 4,4'-Dinilro-
I,1 ' -dinaphthyl. Nach S c h o e p f l e  (C. 1923. I II . 1272). Aus Nitrobenzol gelbe Prismen, 
F . 246°. — 3,3'-Dinilro-1,1'-dinaphthyl. Aus 1-Jod-3-nitronaphthalin nach CiiUD0i lL 0V. 
Aus Eg. goldgelbe Platten, F. 281°. — 2,2'-Dinilro-1,1'-dinaphthyl. l-Jod-2-nitro- 
naphthalin bei 120—130° langsam m it Cu versetzt usw. Hellgelbe Nadeln, F. 187°. — 
1,1'-Dinilro-2,2'-dinaphthyl. Ebenso aus 2-Jod-l-nitronaphthalin. Aus Nitrobenzol 
hellgelbe Platten, F . 284° (Zers.). — 3,3'-Dinilro-2,2'-dinaphthyl, C20H i2O4N2. Aus
з,3'-Dinitro-2,2'-ditetralyl u. Br. Aus Eg. (Kohle) goldgelbe Nadeln, F . 257—258°. —
l-Nilro-2,2 '-dinaphthyl, C20H 13O2N. Aus 2,2'-Dinaphthyl in Eg. m it H N 03 (D. 1,42) 
bei 100° ( l 1/* Stde.). Aus Eg. hellgelbe Nadeln, F. 179°. — Isomere Dinilro-2,2'-di- 
naphtliyle, C20H 12O4N2. Aus yorigem in Eg. m it H N 03 (D. 1,50) bei 100° (1 Stde.). 
Aus Eg., F. 198—208°. —• 1,1'-Imino-2,2'-dinaphthyl. Voriges Gemisch in wenig Eg. 
m it Zn-Staub u. konz. HC1 6 Stdn. gekoeht. Aus Eg. Blattehen, F. 221°. — 1- u. 2-Nitro- 
lelralin. In  132 g Tetralin bei 15—20° langsam Gemisch von 100 g H N 03 (D. 1,405)
и. 260 g konz. H 2S 04 eingeriihrt, nach ł/2 Stde. in Eiswasser gegossen. Ausbeute 125 g.
—  2-AminotetralinhydroMorid. Red. des yorigen Gemisches nach VESELY u . Ch u d o - 
Żil o v  (C. 1926. I .  86). A.-Ruckstand m it A. extrahiert, in diese L sg . HC1 geleitet. 
Aus verd. HC1 Platten. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3176—81. Dez. Glasgow, 
Royal Techn. Coli.) L in d e n b a u m .

A. M angini, Uber lcomplexe Salze einiger Ozychinone. I. Mitt. Vf. stellt komplexe 
Salze des Juglons, Isojuglons, Chrysazins u. Naphthazarins dar. Na-Salz des 2-Oxy- 
naphthocliinons-(l,4), NaC]0H 5O3, hellrotcs Pulver. — Co-Salz des 5-Oxynaphthoćhinons- 
(1,4) (Juglons), Ćo(C]0H6O3)2, l 1/ ,  H„0, dunkelviolett, fast schwarz. Mg-Salz, Mg- 
(C10H5O3)2, braunyiolett. — Zn-Salz, Zn(C10H 5O3)2. — 5,6-Dioxynaplithocliinon-(l,4)
(Naphlhazarin) liefert m it Co- u. Zn-Aeetat sofort eine blaue Farbung u. krystalline 
blaue Ndd. Wahrscheinlich handelt es sich um Additionsverbb.: 1/2 C10H„O4 +
Me(C2H 30 2)2 +  V2 H 20 . — Vom l,S-Dioxyanthrachinon (Clirysazin) wurden folgende 

Salze liergestellt: Saures Co-Salz, Co(C14H 70 4)2-1/2 H 20 , rot-
braune krystalline Substanz. Neulrales Co-Salz, CoC14H 0O4-H2O, 
rotbraunviolettes krystaOines Pulver. Offenbar hat das Salz die 
Konst. I. Saures Mg-Salz, Mg(CI4H 70 4)2-H 20 , hellscharlachrote 
Nadeln. Saures Zn-Salz, Zn(C14H ?Ó4)2, rotbraunes krystaOin. 
Pulver. Saures Cu-Salz, Cu(Ci4H 70 4)2, rotę mkr. Nadeln. Die 
Bldg. dieses Cu-Salzes ist eine sehr empfindliche Rk. auf Cu-Salze. 
Bei Konzz. 1: 50000 fallt aus wss. Cu-Acetatlsgg. sofort ein Nd., 
bei groBerer Verd. geniigt kurzes Erhitzen. Boi Verdd. zwischen 

1: 200000 u. 1: 400000 ist dic Bldg. des Nd. nach 24 Stdn. yollendet. Die Empfindlich-
99*
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kcit der Rk. betragt also 1:400000. (Gazz. chim. Ital. 61. 820—26. Okt. 1931. Bari- 
Perugia, Univ.) FIEDLER.

Anukul Chandra Sircar und Sailesh Chandra Sen, Unlersuchungen in  der 
Acenaphthenchinonreihe. In  Fortsetzung friiherer Unterss. (C. 1929. I. 2644) wurde 
gefunden: Acenaphthenchinon (I) liefert in Ggw. von NH3 1. m it p-Chlor-, p-Aeetamino-,
o-Nitro-, p-Dimethylaminobenzaldehyd u. Resorcylaldehyd bei tiefer Temp. nur 
Osazole, bei hóherer Temp. nur Imidazole; 2. m it o-Chlor-, o- u. m-Oxybenzaldehyd 
bei tiefer Temj). Gemisohe von Oxazolen u. Imidazolen, welche sich nicht trennen 
lassen, bei hóherer Temp. nur Imidazole; 3. m it p-Nitro-, p-Oxy- u. p-Methoxybenz- 
aldchyd aueh bei tiefer Temp. nur Imidazole; 4. m it Vanillin u. p-Bromsalicylaldeliyd 
bei hóherer Temp. Imidazole, wahrend bei tiefer Temp. keine Rk. eintritt. Nur m it 
p-snbstituierten Aldehyden bildet sich bei noeh hóherer Temp. im Rohr ein dritter 
Verb.-Typ, weloher fast 1,5-mal so viel N  entlialt ais die Imidazole u. tiefer gefiirbt ist; 
seine Konst. ist noch unbekannt. Bei obigen Rkk. scheinen zuerst Oxazole zu ent- 
stehen u. dann der O durch NH ersetzt zu werden. Ais daraufhin eines der Oxazole 
mit fl. NH3 im Rohr erhitzt wurde, erhohte sich zwar der N-Geh. allmahlicli, aber reines 
Imidazol wurde nicht erhalten. — Analog dem Phcnanthrenchinon (K u K G E R  u. 
R o e r d a n s z ,  L ie b ig s  Ann. 882 [1911]. 211) kondensiert sich I  m it Aldehyden am 
Sonnenlicht zu den Verbb. II. Mit Aceton verbindet es sich zu H I; das Diacetonderiv. 
konnte nicht rein erhalten werden.

11 CloHo<d .O .C O .R  111 CloH8< Ć(OH).CH! .CO .CH s
V e r  s u c h e. Darst. der folgenden D eriw . des 2-Phenylacenaphthimidazols (Be- 

ztfferung wie friiher) durch Einleitcn von trockencm NH 3 in die sd. amylalkoh. Lsg. 
von 1 Mol. I  u. etwas iiber 1 Mol. Aldehyd. — 2'-Chlorderiv., C19H UN2C1, aus A.-Toluol 
rote Nadeln, F. >  290°. H 2S 0 4-Lsg. rot. F arb t Wolle aus essigsaurem Bade hell- 
orange. — 4'-Chlorderiv., C19Hn N2Cl, wie voriges. F arb t hcllrot. — 3'-Oxyderiv., 
ClaH laON2, wie die vorigen. F arb t orange. — 2 '-Oxy-4'-bromdcriv.. aus h. Pyridin +  
h. W. tief rot, mikrokrystallin. F arb t gelborange. — 6-Nitro-4'-aceiaminoderw., 
C21H 11O3N 1. Aus Nitroacenaphthenchinon. Aus Nitrobenzol -j- A. tief schokoladen- 
farbig. F iirbt griinlichbraun. — 6,7-Dinitro-4'-acetaminederiv., C21H ]30 5N5. Aus Dinitro- 
acenaphthenehinon. Wie voriges. F arb t scharlachrot. —- 6-Nitro-4'-chlorderiv., 
Ci„H10O2N3C!, wie die vorigen. F arb t graugelb. — 6-Nitro-3'-methoxy-4'-oxydcriv., 
C,„H130 1N3, aus li. Pyi'idin +  h. W. dunkel sehokoladenfarbig. F arb t schokoladen- 
braun. — 3',5'-Dioxyderiv., C^H ^OjNj. In  sd. A. m it NHS-Gas; 7 Tage stehen ge- 
lassen. Aus Bzl.-A. braune Platten oder Prismen, F. >  300°. H 2S 04-Lsg. rot, violett 
fluorescierend. F arb t gelbbraun. — 3'-Methoxy-4'-oxyderiv., C20H 14O2N2. Ebenso. 
Rote Nadeln. F arb t Wolle hellrot. — Darst. der folgenden D eriw . m it fl. NH 3 ohne 
Lósungsm. bei 80—100° (1 Stde.). — 2’-Nitroderiv., C13H n 0 2N3, aus A.-Bzl. grau, 
F. 150° (Zers.). Fiirbt braunlichgelb. — 4’-Acetaminoderiv., C21H 16ON3. gelb, F. 255° 
(Zers.). F arb t gelb. — 4'-Diimthylaminoderiv., C21H 17N3, tief rot, F. 223° (Zers.). 
F iirbt orangebraun. — 4'-Oxyderiv., C1;,HlaON2. In  die sd. amylalkoh. Lsg. bis zur 
beginnenden lik . (einige Min.), weiter im Kaltcgemisch NH 3 eingeleitet u. stehen ge- 
lassen. Aus Eg. rote Nadeln, F . >  290°. H 2S04-Lsg. rot. F arb t hellorange. — 4'-Nitro- 
deriv., C19H u 0 2N3. Ebenso. Aus Nitrobenzol gelb. F. 185° (Zers.). F arb t gelb. — 
Dio folgenden D eriw . des 2-Pke,nylacenaphthoxazols werden wie die letzten Verbb. 
dargestellt. — 4’-Chlorderiv., ClaH 10ONCl, aus Pyridin rhomb. P latten u. Nadeln, 
F . 245° (Zers.). H 2S 04-Lsg. hellrot. F arbt liellrosa. — 4'-Ącetaminoderiv., C2IH 140 2N2, 
aus Pyridin hellrosafarbige P latten  u. Nadeln, F . 280° (Zers.). F iirbt hellorange. — 
Salicoylacenaphtlicnhydrochinow., ClriH I20,, (nach H). I  u. Salicylaldehyd in Bzl. ca.
1 Monat an der Sonne belichtct, 'schwarzliches Prod. m it A.-Bzl. behandelt, unl. Teil 
wiederholt aus A.-Bzl. umkrystallisiert. Gelbliche Nadeln, F . 192° (Zers.). Wird durch 
Alkali zers. Acety1deriv., F . 248°. — Analog: Cinnamoylderiv., C21H h 0 3, gelblich, 
F. 246° (Zers.). Benzoylderiv., C13H 120 3, grau, F. 230° (Zers.). Anisoylderiv., C2tlH]40 4, 
F . 193° (Zers.). — Monoacdonacenaphthenchinon, C15H 120 3 (JH). Gemisch von I  u. 
Aceton m it etwas KOH (D. 1,27) 10 Min. gesclriittelt, schwarze, an der Luft erhartendc 
M. m it A. behandelt, nach einigen Stdn. F iltra t m it Kohle entfśirbt u. verdampft. 
Aus A.-A. Nadeln, F. 117° (Zers.). (Journ. Indian chem. Soc. 8 . 605—12. Nov. 1931. 
Calcutta, Presid. Coli.) L in d en b au m .

Mary Stephen Lesslie und Eustace Ebenezer Turner, Kalalytische Dehalo- 
genierung durch Telrahydronaphthalinc in Gegenu-art von Kupfer. Wahrend es oft gelungen
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ist, unsymm. substituicrte Diphcnyldcriw. durch Einw. von Cu-Pulver auf Gemische 
von Halogenyerbb. darzustellen (vgl. z. B. C. 1931. II. 713), w ar cs nicht móglich, 
aus Estern der 2-Chlor (oder Brom)-3,5-dinitrobcnzoesaure u. 2-Joddiphenylather 
oder 1-Jodtetrahydronaphthalin dio gewiinschten Prodd. zu erlialten. 2-Joddiphenyl
ather rcagiert bei 200—220° leicht mit Cu u. liefert 2,2'-Diphenoxydiphenyl; dagegen 
entstoht bei Ggw. yon 2-Chlor-3,5-dinitrobenzoesaureathyIester ein untrennbares 
Gemiseh von Prodd., bei Ggw. von Bromdinitrobenzoesilureester wird der Tetranitro- 
dipliensaureester ais einziges isolierbares Prod. gewonnen. Beim Erhitzen yon 2-Chlor-
3.5-dinitrobenzoesaureathylester m it 1-Jodtetrahydronaphthalin u. Cu auf 200—220° 
entsteht 3,5-Dinitrobcnzoesaureathylester ais Hauptprod. Es war anzunehmen, daB 
katalyt. Dehalogenicrung durch das Jodtetrahydronaphthalin vorlag; diese Annahme 
konnte durch tlberfuhrung von 4-Chlor-3,5-dinitrobenzoesaureathylester u. aus 2 -Brom-
3.5-dinitrobenzoesaureathylester in Dinitrobenzoesaureester beim Kochen m it Tetralin 
u. Cu-Bronze bestiitigt werden. Eine wcitergehendo Be3tatigung ergab sich aus dem 
Verh. des Pilcrylchlorids, das beim Kochen mit Tetralin u. Cu die Mól- Verb. aus 1,3,5-Tri- 
nilrobenzol u. Naplithalin lieferte. Das Tetralin lieB sich bei diesen Verss. nicht durch 
andere leicht dehydrierbare Stoffe, wie Dckalin oder Cyelohexanol, ersetzen. Das gegen 
Piperidin sehr reaktionsfahige 4,4'-Bischloracetyldiphenyl blieb beim Kochen mit 
Tetralin u. Cu unyerandert. — 2-Joddiphenylather, Ci2H„OJ, aus diazotiertem 2-Amino- 
diphenylather u. K J . K ry stalle aus A., F . 55—55,5°, K p.1B 180—185°. Gibt m it 
Cu-Pulver bei 200—220° 2,2'-Diphenoxydiphenyl, C21II 1S0 2, Nadeln aus A., F. 100—101°, 
dessen Dampf einen sehr durchdringcnden Geruch aufweist. Diese Verb. entsteht 
auch beim Erhitzen vori 2-Joddiphenyliither m it 2-Chlor-3,5-dinitrobenzoesauremethyl- 
ester u. Cu auf 155° oder 215°. — 4,6,4'f i ’-Tetranitrodiplieiisaurediiilhylester, aus 2-Chlor-
3.5-dinitrobenzoesaureiithylester u. Cu bei 220° oder beim Erhitzen von 2-Brom-3,5-di- 
nitrobenzoesaureathylester m it 2-Jod.diphenyliither u. Cu auf 180°. Nadeln aus A. 
F. 129—130°; krystallisiert aus Bzl. entgegen den Angaben von CHRISTIE u. KENNER 
(C. 1922. I II . 1083) ohno Losungsm. 4,6,4',6'•Tetranitrodiphensauredimethylester, aus 
2-Chlor-3,5-dinitrobenzoesauremethylester u. Cu bei 155—165°. F . 173—174° (aus 
Methanol). — 1 ■Jodtetrahydronaphthalin, CJ0H n J, aus diazotiertem Tetrahydro-a-naph- 
thylamin u. K J. K p .17 150°, K p.w 153°, in klcinen Mengen bei gewohnlichem Druck 
destillierbar (Kp .7C5 279—280°). 3,5-Dinitrobenzoesaureatliylester, aus 2-Clilor-3,5-di- 
nitrobenzoesaureester mit Jodtetrahydronaphthalin oder Tetralin u. Cu bei 200—225°. 
F . 95—90°. — Verb. aus 1,3,5-Trinitrobcnzol u. Naplithalin, aus Pikrylchlorid, Tetralin 
u. Cu-Pulver bei 195°. Golbę Nadeln aus A., F . 152—153°. Pikrylchlorid mischt sich 
bei 180—200° nicht m it Dckalin. — 4,4'-Biscliloracetyldiphenyl, ClcHi„02Clo, aus Chlor- 
acetylchlorid, Diphenyl u. A1C13 in CS2. Nadeln aus Phenol oder XyIolj F*. 226—227°. 
Reagiert heftig m it Piperidin, bleibt beim Kochen m it Tetralin u. Cu unveriindert. 
(Journ. chem. Śoc., London 1932. 281—85. Jan. London, Bedford College.) O s t e r t a g .

Toshio Maki, Zur ICenntnis der Anthrachinonazoverbindungen. V. Lichlabsorplion 
der Anthrachinonmonoazonaplithol AS-Farbstoffe. (IV. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 943.) Die spektro- 
grapb. Unters. der in der IV. Mitt. bcschriebenen Farbstoffo lia t folgendes ergeben:
1. Die Anthrachinon-l-azofarbstoffe absorbieren etwas liingere Wellen ais die 2-Azo- 
farbstoffe. Der Abstand der entsprechenden Maxima betragt immer ca. 50 A. —
2. Die bathoehromc Wrkg. der 2,3-Oxynaphtkoesaurearylamide ist regelmaBig, obwohl 
nicht bedeutend. Die /.]nax. der Naphthol AS-BS-Derivv. sind immer am langsten, 
die der Naphthol AS-Deriw . am kurzesten. Dio Verschiebungen betragen 10 bzw. 20 A. 
Bathochromc Wrkg. u. F .-Effekt gehen merkwiirdigorweise parallel. — 3. Die Intensitat 
der Lichtabsorption ist bei den Naphthol AS-Deriw . am starka ten, bei den Naphthol 
AS-BO-Deriw. am schwachsten, u. zwar viel deutlicher bei den 2- ais bei den 1-Azo- 
farbstoffen. •— 4. Die 6 Kuryen sind im ganzon ziemlich ahnlieh; jedoch sind bei den
1-Azofarbstoffen dio Bander weniger selcktiv ausgepriigt ais bei den 2-Azofarbstoffen. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 496 B—98 B. Dez. 1931. Tokio, Univ.) Lb .

Alan August Goldberg, Synthese und Ortsbeslimmung von Trichloranthrachinónen 
und Aminoanthrachinondisulfonaten. II. (I. ygl. C. 1931. II. 1570.) Von den 5 noch 
unbelcannton Trichloranthrachinonen werden 3 beschrieben, dayon 2 m it cindeutiger 
Konst.: 2,3,5, 2,3,6 u. 1(?),2,8. Sulfonierung yon 2-Chloranthrachinon-6-sulfonat gibt
3.6-Disulfonat, daraus m it Cl 2,3-Dichloranthrachinon-6-sulfonat, dessen Konst. aus 
dem o- u. m-dirigierenden EinfluB von Cl bzw. CO, sowio daraus hcrvorgeht, daB in a 
befindliches S 0 3H bei Chlorierung iiber l,2-Dichlor-6-sulfonsiiure oder l,3-Dichlor-7- 
sulfonsauro schlieBlich die entsprechenden Trichloranthrachinone liefern muBte. Ein
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m it dem 2,3-Dichlor-6-sulfonat ident. Prod. entstand durch einfaclie Sulfonierung von
2.3-Dichloranthrachinon, das bei katalyt. Sulfonierung zunachst 2,3-Diehlor-5-sulfonat, 
weiterhin l,5(8)-Disulfonat bildete. Aus den Sulfonaten m it Cl 2,3,5-Tri- bzw. 1,2,3,5(8)- 
Tetrachloranthraehiwm. — Die Sulfonierung des 2,7-Dichloranthrachinons gab die
2,7-Dichlor-3-sulfonsaure, dereń S 03H-Gruppe nur schwer unter Bldg. des 2,3,6-Tri- 
chloranthrachinons ersetzbar war, woraus das Vorhandcnsein einer ^-Sulfogruppe 
hervorgeht. Die gleicho Trichloryerb. entstand synthet. aus 4,5-Dichlorphthalsaure- 
anhydrid u. Chlorbenzol. Unter denselben Bedingungcn wie 2,7-Dichlorantlirachinon 
gab das 2,6-Isomere dic 2,6-Dichlor-3,7-disulfonsaure, die nicht in ein Tetraclilorprod. 
uberfiihrbar war. Im  Gegcnsatz zu seinem sonstigcn Verh. ersetzt Cl in 2-Chlor-3,7- 
sulfonat (aus 2-Chlor-7-sulfonat) die 3-Sulfogruppe u. bildet 2,3-Dichloranthrachinon-6- 
sulfonat. In  Ggw. yon Hg wird 1,7-Dichloranthrachinon in o-Stellung zum /3-Chlor 
sulfoniert. Chlorierung der Sulfonsaure gibt l(1),2,8-Trichloranthrachinon. — In  
a-Chloranthrachinonsulfonaten ist Cl beweglich u. gibt m it NH 3 Aminosulfonate. 
Wahrend nun /3-Chlor- in 2-Chlor-6- u. -7-sulfonat nicht beweglich ist, wird es durch \ 
E in tritt von S 03H in /J-Stellung reaktionsfahig: 2-Chlor-3,6- u. -3,7-disulfonat geben 
m it N H 3 leicht die entsprechenden Aminodisulfonate, die stark  fiirben u. gegen tier. 
Faser substantiy sind. Chloranthraehinone m it Substituenten in a sind ausgesprochen 
gelb, /?,/?-Di- sowie /S,/S,/l?-Trichlorderivv. aber nur schwach gefarbt. Zur Identifizicrung 
der Anthrachinondisulfonate eignen sich die Sulfochloride, dio sich beim F. oder 
darunter zers., nicht, wohl aber die m it nascierendem Cl erhaltliclien, wohldefinierten 
Dichloranthrachinone von scharfem F.

V e r s u c h e .  2-Chloranthrachinon-6-sulfonsdure, K-Salz. Aus Anthrachinon-2,6- 
di-Na-sulfonat m it HC1 +  KC10a. Snlfonylclilorid C14H 60 4C12S, F. 202—203°. —
2-Chloranthrachinon-7-sulfonsaure, K-Salz, analog. Sulfochlorid, F. 200—201°. In  W. 
sind beide Salze unl. u. reagieren nicht m it Cl. — 2-Chloranłhrachinon-3,6-disulfonsdure, 
K-Salz, Ci4H 60 8C1S2K 2, gelbe Nadeln. Ca-, Pb-, Ba-Salz. Daraus durch Chlorierung
2.3-Dichloranthrachinon-6-sulfonsdure, K-Salz, C14H50 5C12SK. Sulfochlorid C]4H50 4C13S,
F. 227—229°. — 2-Aminoanthrachinon-3,6-disulfonsdurc, K-Salz C]4H 70 8NS2K 2. Aus 
Yorigem K-Salz m it NH 3 in Ggw. yon CuS04. —  2,3-Dichloranthrachinon-6-sulfonsdure, 
K-Salz, C14Hr,0 6Cl2SK. Aus 2,3-Dichloranthrachinon (F. 267°). Sulfonylclilorid 
CJ4H 50 4CI3S, F. 228—229°. — 2,3-Dichloranthrachinon-5-sulfonsaure, K-Salz, gibt
2,3,5-Trichloranthracliinon, F. 227—228°. — 1,2,3/) (oder 8)-Tetrachloranthrachinon 
C]4H40 2C1,, F. 208°. — 2,7-Dichloranthrachinon-3-sulfoibsaure C14H 60 5C1?S, K-Salz. 
Aus der Saure 2,3,6-TricMoranthrachinon C14H,;02C13, F. 245°. —• 2,6-Dichloranthra- 
chinon-3Cł),7(1)-disulfonsaure C}4H 60 8C12S2, F. >  300°. — 4',4,5-Trichlor-2-benzoxyl- 
benzoesaure C]4H -0 3C13, aus 4,5-Dichlorphthalsaureanhydrid u. Chlorbenzol, F. 196— 197° 
gibt m it 5°/0ig. rauchender H 2S 0 4 bei 155—160° 2,3,6-Trichloranthrachinon, F. 245°, 
ident. m it obiger Trichlorverb. — 2-Chloranthrachinon-3,7-disulfonsdure, K-Salz, 
C14H 5OsC1S.,K2. Ca-, Ba-, Pb-Salz. Aus dem K-Salz 2,3-Dichloranthracliinon-6-sulfon- 
sdure, K-Salz. Sulfochlorid C14Hs0 4Cl3S, F. 222—223°. — 2-Aminoanthrachinon-3,7- 
disulfonsaure, K-Salz, C14H 7OsNS2K2. — 1,7-Dichloranthrachinon-S( '!)-sulfo?i,sdure, 
K-Salz, daraus 1( !),2,8-Trichloranthrachinon, F . 190—192°. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 73—83. Jan . London, Imp. Coli. of Science and Techn.) H e l l r i e g e l .

Alan Angust Goldberg, Redulction heteronuclearer Nitroanthrachinonsulfonale. 
Mit wss. N a2S entsteht bei 0° oder darunter aus l-Nitroanthrachinon-5- u. -8-Na- 
sulfonat 1-Hydroxylaminosulfonat. Mit weniger Na2S bildet sich die Azoxyverb. 
Aus den Hydroxylaminverbb. erhalt man m it Hj,S04 Aminooxyderivy.

V e r s u c h e .  Aus 1 -anthrachinonsulfonsaurem Na durch Nitrierung nach 
U l l m a n n  u .  K e r t e s z  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 52 [1919]. 525) die Na-Salze der
l-Nitroanthrachinon-5- u. -S-sulfonsdure. Aus ersterem l-Azoxyanthrachinon-5-sulfon- 
■sdure, Na-Salz C28H l2Ou N2S2Na2 (auf 20 g Nitroverb. 8 g Na.2S), bzw. l-Hydroxyl- 
aminoanthrachinon-5-sulfonsdure, Na-Salz C14H 80 6NSNa (20 g Na2S), gibt mit H.,S04
l-Amino-4-oxyanthrachinon-5-sulfonsdure, N a-Sak  C14H 80 6NSNa. Azoxy- u. Hydr- 
oxylaminosu]fonat lassen sich m it sd. wss. Na2S zu l-Aminoanthrachinon-5-sulfonat 
reduzieren. Aus l-Nitroanthrachinon-8-sulfonat: l-Azoxyanthrachinon-8-sulfonat,
l-Hydroxylamino-S-sulfonat u. l-Amino-4-oxyanthrachinon-8-sulfonat. Keine dieser 
Yerbb. wirkte auf T. eąuiperdum bei Miiusen. (Journ, chem. Soc., London 1932.
83—86. Jan . London, Imp. Coli. of Science and Techn.) H e l l r i e g e l .

Henry Gilman und A. P. Hewlett, Furan-Grignardreagentien. (Vgl. C. 1931. I.
3687. I I .  3209.) Vff. besprechen die bisher iiber R-MgX-Verbb. der Furanreihe bekannt-
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gewordenen Tatsachen u. diskutieren die Verwendbarkeit von halogenierten Furan- 
deriw . fiir GRIGNARDsche Rkk. Am leichtesten zuganglieh ist die nachstehend be-

n  r u  t  schriebene Verb. I ;  es ist indessen bisher nicht ge-
‘ i i 1^2  '  lungen, das entsprechcnde nicht hydriorte Deriv. aus
H^C- O - CH -[CHj^ ■ MgCl dem zugehórigen Chlorid u. Mg zu gewinnen. y-Furyl-

propylchlorid, C7H 0OC1, aus y-Furylpropylalkohol (B r a y  
u. A d a m s , C. 1927. II. 1833) m it S0C12 u. Pyridin in A. ICp.5 60°, D .2525 1,081 3, 
nn25 =  1,4730. — y-Tetrahydrofurylpropylchlorid, C-Hu OCl, aus y-Tetrahydrofuryl
propylalkohol m it HC1 in A. oder Bzl. oder besser m it S0C12 in Bzl. K p .4 75°. D .25S5
1,0425, nn25 =  1,4540. Gibt in A. mit Mg u. aktivierter Mg-Cu-Legierung 91,6% 
y-Tetrahydrofurylpropylmagnesiumchlorid (I), das m it C 02 y-Tetraliydrofurylbuttersaure, 
C8H 140 3 liefert. Fl. von schwachem imangenehmem Gcruch, K p .5 145°, D .2526 1,2286, 
hd25 =  1,4572, 1. in W. bei 25° zu 5%. (Bec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 93—97. 15/1. 
1932. Ames, Iowa, S tate College.) O s t e r t a g .

L. Musajo, Uber das fl-Naphthylfurfurylamin. (Vgl. C. 1931. I. 788.) Das bei der 
DoEBNERsclien Bk. aus /S-Naphthylamin, Furfurol u. Brenztraubensaure ais Nebenprod. 
erhaltene Furfuryl-p-naplUhylamAn wird direkt durch Red. der SciiiFFschen Base 
liergestellt. Furfurylidai-fS-naphthylamin laBt sich lcicht m it Mg in absol. Methanol 
reduzieren zum Furfuryl-f}-naphtliylamin, C,5H 13ON, Nadeln, F . 46°. Hydrochlorid, 
C,5H 140NC1, Nadeln, F. 172°. — Nitroso-p-naphthylfurfurylamin, F . 98°. Bei der Einw. 
von Benzoylehlorid wird die Base tiefgehend verandert; aus den Rk.-Prodd. werden 
kleine Mengen Benzoyl-fi-naphthylamin, C17H 13ON, F . 165°, erhalten. (Gazz. chim. 
lta l. 61. 910—14. Nov. 1931. Bari, Univ. „Benito Mussolini“ .) F i e d l e r .

Ernest Wilson Mc Clelland und John Leonard D’Silva, Die Bildung von Thio- 
naphthindolen. I II . Die Syntliese icni Thionaphthindolen aus 3-Oxy-l-thionaphthenen. 
(II. vgl. C. 1932.1. 389.) R o b in s o n  u. R o b in s o n  (C. 1919 .1. 847) haben festgestellt, 
daB die Hydrazone leicht enolisierbarer Aldehyde u. ICetone leicht in Indole ubergehen. 
Demnach sollte auch das Hydrazon des 3-Oxy-l-thionaphthens im Gegensatz zu dem 
des entsprechenden Dioxyds (vgl. C. 1929. II . 1678) glatt in ein Indol uberfuhrbar 
sein. Tatsiichlieh erhalt man aus 3-Oxy-l-thionaphthen u. Phenylhydrazin in Eg.

sofort Thionaphthindol (I), wahrend das Phenylhydrazon 
des Dioxyds auch bei langem Kochen m it Eg. unverandert 
bleibt. Die Bldg. von Thionaphthindolen aus Oxy- 
thionaphthenen scheint eine ziemlich allgemeine Rk. 
zu sein. Dio erhaltencn Resultate lassen vermuten, 
daB bei der Bldg. von I  aus 2-Thiolacetophenon dieses 
zunachst zu Oxythionaphthen oxyd iert wird, dessen 

Hydrazon dann weiterer Umwandlung unterliegt; yerhindert man dio Oxydation 
von Thiolaeetophenon zu einem Ringkorper durch Substitution, so erhalt man, wie z. B. 
bei 2-Methylthiolaeetophenon, ein n. Hydrazon, das sich auch bei langer Einw. von 
Eg. nicht in ein Indol verwandelt. — Die folgenden Thionaphthindole wurden aus den 
Oxythionaphthenen u. den Arylhydrazinen (jo 1 Mol) durch ł/ 2—1-std. Erliitzen in 
Eg. auf 100° erhalten. Sie sind in reinem Zustand farblos u. geben m it Isatin  in H 2S 0 4 
blaue Farbungen. Thionaphthindol (I), aus 3-Oxy- oder 3-Acetoxy-l-thionaphthen u. 
Phenylhydrazin. F. 251—252°. 6-Methyllhionaplithindol, C^HuN S, aus 3-Oxy- oder
3-Acetoxy-l-thionaphthen u. asymm. Methylphenylhydrazin. Tafeln, F. 172—174°.
2-Methylthionaphlhindol, C15Hn NS, aus 3-Oxy-l-tliionaphthen u. p-Tolylhydrazin 
Tafeln, F. 257—258°. 10-Methylthionaphthindol, C13H n NS, aus 5-Methyl-3-oxy-l-thio- 
naphthen u. Phenylhydrazin. Tafeln aus Methanol, F. 211°. 2-Bromthio7iaphthindoI, 
CI4H 8NBrS, aus 3-Oxy- oder 3-Acetoxy-l-thionaphthen u. p-Bromphenylhydrazin, 
Tafeln, F. 262—264°. — 3-Oxy-l-thionaphthen-1 -dioxydpheny!hydrazon, C14H 120 2N 2S, 
aus Oxythionaphthendioxyd u. Phenylhydrazin. Gelbliche Nadeln aus A., F. 245—246° 
(Zers.). — 2-Metliylthiolacetophenon, C9H 10OS. Man behandelt Na-Acetessigester mit
2-Methylthiolbenzoylchlorid u. kocht das Rk.-Prod. erst m it alkoh. H 2S 04, dann mit
2-n. NaOH u. dest. m it Dampf. Nadeln aus Lg., F . 45—46°. Phenylhydrazon, C15H 1GN2S, 
gelbliche Nadeln aus Eg., F . 117—118°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 227—30. 
Jan . London, Kings College.) O s t e r t a g .

V. Prelog, G. Dfiza und V. Hanousek, Uber die Di-[P-halogendthyl]-amine. 
Von diesen Aminen ist bisher nur die Br-Yerb. bekannt. Vff. haben diese u. dic Cl-Verb. 
durch Einw. von H Hal auf Di-f/?-oxyathyl]-amin dargestellt. Da die freien Aminę
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unbestandig sind, wurden ihre Salze m it K-Cyanat um- 
gesetzt, um die Harnstoffe zu erhalten. Aber s ta tt dieser 
entstanden isomere Ammoniumsalzo von der Zus. C5HaON2 
H al, H H al, zweifellos die Salze der 2-Imino-3-[fS-halogen- 
athyl]-oxazolidinc (I. X  =  O). Analog wurden m it K-Rho-

danid die Salze der Thiazólidine (X =  S) erhalten, welehe sehon durch W. oder A. 
hydrolysiert werden. — Der unsymm. Di-[f}-oxydthyl]-harnstoff wurde niclit krystalli- 
aiert erhalten, wohl aber sein Dibcnzoyldcrit.

V e r  s u c h o. Di-[fi-oxydthyl]-amin. Durch Einleiten von Athylenoxyd in 3 kg 
gekuhltes NH.,OH (D. 0,91) bis zur Zunahme von 500 g u. Fralctionieren. Kp.ls 167 
bis 169°. Ausbeute ca. 250 g. — Di-[fi-chloralhyl]-aminhydrochlorid, C4H I0NC13. 290 g 
des yorigen in. 750 g HC1 (D. 1,19) lósen, in Kiiltegcmisch HC1 bis zur Zunahme von 
270 g einleiten, in Rohren 1 Stde. auf 100—120°, 2 Stdn. auf ISO—200° erliitzen, 
mit. W. verd., entfarben, im Vakuum yerdampfen. Aus Aceton Nadeln, F. 210°. 
Mutterlauge wieder m it HC1 behandeln. Chloroplatinat, CaHooNoClmPt, orangene S 
Stabclien, F . 224° (Zers.). Pikrat, Cj0H 12O7N4C12, aus A. goldgelbe Krystalle, F. I l i  bis 
112°. — Di-[(3-bromathyl]-ammhydrobromid, C,,H10NBr3. Ebenso m it HBr. Aus Essig- 
ester, F. 202—204°. Pikrat, aus A., F. 127°..— 2-Immo-3-[fi-chlordthyl]-oxazolidin- 
liydrocldorid, C5H 10ON2C12 (nach I, X  =  O). Vorvorigcs Hydroelilorid riiit 1 Mo). 
K-Cyanat in A. 1 Stde. kochen, F iltra t yerdampfen. Aus A. Krystiillchen, F. 152°. 
Chloroaurat, CsH 10ON2C15Au, aus W., F. 101—102°. Chlóroplaiinat, ClnH 20O2N4ClsP t, 
aus W. orangene Krystalle, F . 178—179°. Pikrat, Cu H i20 8N5C1, aus A., F . 129—130°.—
2-Imino-3-[B-brómdthyV\-oxazolidinhydrobromid, C5H 10ON2Br2, F. 161°. Pikrat, Cn H 12 
OsN5Br, aus A., F .120°. — 2-Imino-3-[ft-ć7dorathyl]-thiazolidin, C6H 3N2C1S (nach 1;
X  =-S). Aus Di-[/?-chlorathyl]-ammhydrochlorid u. K-Rhodanid wie oben. Aus W.,
F. 188—189°. Pikrat, C11H I'20 7N,,C!S, aus absol. A., F. 143—144°. — 2-Imino-3- 
[ft-bromiithyl]-thiazolidinhydrobromid, C5H 10N2Br2S. In  k. A. F iltra t im Vakuum ein
engen, 48°/0ig. H Br zuaeben. Derbe K rystalle, F . 148°. Daraus durch Krystallisieren 
aus 80%ig. A. dic frele Dase, C5H„N2BrS, aus A., F. 207°. Pikrat., Cu H 120 7N 5BrS, 
aus A., F. 144—145°. — Dibenzoy~Ideriv. des unsymm. Di-[fl-oxyulhyl]-liarns!offs, 
G18H 20O5N2. Sulfat des Di-[/?-oxy;ithyl]-amins m it K-Cyanat umsetzen, siruposes 
Prod. wie iiblich benzoylieren. Aus Bzl. Nadeln, F . 108°. (Collect. Trav. cliim. Tehćeo- 
slovaquio 3. 578—84. Dez. 1931. Prag, Lab. von G. J .  D iiiza.) L tn d en b au m .

D u łikhaharan  C hakravarti, Synthe.se ton Gumarinen und Chromonen. (Yorl. 
Mitt.) (Vgl. C. 1931. II. 3211 u. friiher.) Die weiteren Unterss. haben folgendes ergeben: 
N ur diejenigen Phenole, welehe m it /9-Ketonsaurcestern u. H 2S 04 schwer unter Bldg. 
von Gumarinen oder gar nieht reagieren, liefern m it P 20 5 Chronione. Phenole, welehe 
unter der Wrkg. von H 2SO., leicht u. m it guter Ausbeute Cumarine bilden, liefern auch 
m it PaOj Cumarine. Demgemafi geben Phenol, Kresole, /3-Naphtliol, Halogen- u. Nitro- 
phenole, Phenolcarbonsauren, Guajaeol u. Hydrochinon m it substituierten Aeetessig- 
estern immer Chromone; die Ausbeute stoigt mit der Schwere des Substituenten. Diese 
Chronione cnthaltcn in Stellung 2 ein reąlętionsfahiges CH3 u. kondensieren sich daher — 
im Gegensatz zu den isomeren Cumarinen — m it Benzaldehyd zu Styrolderiyy. (Journ. 
Indian chem. Soc. 8 . 619. Noy. 1931. Calcutta, Presid. Coli.) LlNDENBAUM.

George R oger Clemo, Jo h n  G nnston  und George R ow ntree R am age, liing- 
schlufjuntersuchungen in  der Piperidinreihe. Verss., aus Verbb. der Konst. I  oder I II  
mittels der Rk. yon DlECKMAKN zu dem dieyel. System II zu gelangen, fiihrten nieht 
zum Ziel. — Piperidin-3-carbonsdureathylcsłer, aus Pyridin-3-carbonsaure in Amyl- 
alkohol +  Na u. A.-HC1; K p .20 109°. — Gibt m it Athjdcliloracetat u. K 2C 03 Athyl-
3-carbdthoxypiperidinoacetat, Ci2H 2l0 4N (I; n =  1); K p.Ull 125°. — Gibt m it Hydrazin- 
hydrat das Dihydrazid, CpH170 2N5, mikrokrystallin, aus A., F . 162°. — Der Ester gibt 
m it wss. NH3 das Diamid, CgH 150 2N3, Krystalle, aus A. +  Leichtpetrol, F. 213°. — 
Der Ester gibt m it konz. HC1 bei Siedetemp. die 3-Carboxypiperidinoessigsdure, CsH 130.jN,

K rjTstalle, aus W. +  A., F. 270°; sublimiert unyerandert bei 0,1 mm. — C!sH 1 1OiNCu, 
2 H 20 ; 11. in verd. Sauren. Das Th-Salz ist unl. in h. W. — fS-Piperidinopropimiitril, 
^sHj.jNj, aus Pjperidin -f  jS-Cyanoathyltoluol-p-sulfonat bei 130° im Rohr; K p ,18 116°. —

CH, CH2—CH c h 2
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Jodmethylat, C9H 17N2J , Platten, aus A., P. 155°. — Athyl-(3-3-Carb(ithoxypiperidino- 
propionitril, Cn Hla0 2N2, aus Atliylpiperidin-3-carboxylat /?-Cyanoathyltoiuol-p-sul- 
fonat; K p.0jl 133°. Gibt m it alkoh. HCl den Dicarboxylester. — Atliyl-(l-3-carbafhoxy- 
piperidinopropionat, C13H 230,,N (I; n =  2), aus Athylpiperidin-3-carboxylat, A thyl- 
j?-chlorpropionat u. N a-A cetat; K p.0ll 130°. — Dihydrazid, C9H 190 2N5, Krystalle, aus
A., F. 152°. — fi-3-Carboxypiperidinopropionsaure, C3H 150.,N, aus dem Ester m it 
konz. H 2S 04; Krystalle, aus W. A., F. 195—196°. — y-3-Carbdthoxypiperidino- 
bulyronitril, C12H 20O2N2, aus Athylpiperidin-3-carboxylat, y-Brombutyronitril u. K 2C03; 
Kp.0ll 135°. — Gibt m it sd. A.-HC1 Athyl-y-3-co,rbathoxypiperidinobutyrat, Cu H 250 4N 
(I, n =  3); Kp.0il 133°. — Dihydrazid, C10H 21O3N5, mikrokrystallin, F. 165°. — Die 
Dest. des Th-Salzes (vgl. R u z ic k a , C. 19 2 6 . H.18G) gibt eine Base, K p .20 1 05—110°, 
dereń Zus. u. Unfahigkeit zur Bldg. eines Semicarbazons zeigt, daB sie nicht das Keton n  
(n =  3) ist. — 3-Carbdthoxypiperidinoaceton, Cn II 190 3N (HI), aus Athylpiperidin-
3-carboxylat, Bromaoeton u. K 2COa; K p .0>1 110°. — Methyl-p:toluohulfonai von Ałhyl- 
y-3-carb(iłhoxypiperidinobulyrat, C22H 350 7NS, Krystalle, aus A.-Aeeton, F . 139°. Gibt 
in sd. Toluol m it Na eine kleine' Menge einer Base vom K p .0l3 70°; gibt kein Semi- 
carbazon u. kein luyst. P ikrat; ist nicht Yerb. I I  (n =  3). (Journ. ehem. Soe., London 
1 9 3 1 . 3185—90. Dez. Newcastle-on-Tyne, Univ. of Durham.) B u s c h .

Upendra Natli Brałunachari und Tarapada Bhattacharjee, Unlersuchungen 
■iiber Chinolinverbindungen. V. (IV. vgl. C. 1 9 3 1 . II. 2329.) Vff. haben nach dem von 
BALDWIN (C. 1 9 3 0 . I. 1152) angegebenen Verf. dic fl-Aminoisopropylderivv. einiger
S-Aminochinoline dargestellt, welche in der Seitenkette ein asy mm. C-Atom enthalten 
u. ais niedere Homologe des Plasmochins (8-[Aminoisopentylamino]-chinolin) an- 
gesehen werden konnen. Da dic freien Basen nicht krystallisieren, wurden die Dihydro- 
cldoride dargestellt. Mit 5-, 6- u. 7-Aminochinolin gelingt diese Kondensation nicht.

V e r s u e h e .  p-BrompropylphtJialimid. 6 g Allylphthalimid m it 10 ccm HBr 
(D. 1,78) 10 Min. auf sd. W.-Bad. erhitzen, in W. gieBen. Aus verd. A., F. 150°. — 
8-[P-Aminoisopropijla?nino]-chinolin, C9H GN-NH-CH(CH3)-CH2-NH2. Imiiges Gemisch 
des vorigen m it 8-Aminoehinolin 24 Stdn. auf 125—135° erhitzen, m it absol. A. ver- 
ruhren, getroeknetes Hydrobromid in absol. A. m it 2,5 Moll. N2H,,-Hydrat ca. 2 Stdn. 
kochen, A. abdest., Prod. m it 2-n. HCl 15 Min. erhitzen, F iltra t vom Phthalhydrazid 
alkalisicren, Base in Chlf. aufnehmen, HCl einleiten. Dihydroclilorid, C12I I 17N3Cl2, aus 
absol. A. briiunlichgelb, F. 235°, 11. in W. (schwach saucr). — 6-Methylderiv., C13H 19Ń3C12. 
Rk. nach 12 Stdn. bcendet. F . 255°, sonstwie voriges.—-6-Methoxyderiv., C]3H 190N 3C12, 
gelb, F. 221°. — G-Athoxyderiv., Ci.iH 21ON3C12, F. 231°. — 8-[f}-Aminodtliylamino]- 
cJiinolindihydrocldorid, Cu H ]5N3C12. Aus S-Aminochinolin u. jS-Bromiithylphthalimid. 
F. 241°. — S-\y-Aminopropylaminó\-chinolindihydrochlorid, C12H 17N3C12. Mit y-Brom- 
propylphthalimid, F. 247°. (Journ. Indian chem. Soc. 8 . 571—73. Nov. 1931. Calcutta, 
B k a iim a c iia r i Rcs. Inst.) L in d en b au m .

Frederick Maurice Rowe und Charles Dunbar, Eine neue Reaktion einiger von 
p-Naplitliól-l-sulfonsdure abgeleileter Diazosulfonałe. V III. Darslellung von Phthalazin-, 
Plithalazon- und Phthalimidinderivate.n aus 2-Chlor-4-nilroanilin. (VII. vgl. C. 19 3 1 .
II. 2466.) R o w e , D u n b a r  u .  W il l ia m s  (C. 19 3 1 . II. 999) haben bei der Darst. von 
Phtliałazinen, Phthalazonen u. Phthalimidinen aus 2,,6'-Dichlor-4/-nitrobenzol-2-naph- 
thol-l-diazosulfonat tcilweiso andere Resultate erhalten ais bei Anwendung der chlor- 
freien Verbb., es war daher wiinschenswert, die Konst. einiger damals besehriebener 
Verbb. zu stiitzen. Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden 2'-ChIor-4-nitro- 
u. -4-aminoderiw. untersucht. Im  allgemeinen liegen die Ausbeuten u. die Eigg. der 
MonochIorverbb. zwischen denen der chlorfreien u. denen der Dichlorverbb. i-Oxy-
3-[2,6-dichlor-4-nitrophenyl]-l,3-dihydrophthalazin-4-essigsaure wird am besten m it 
SnCl2 +  HCl zur entsprechenden Aminotetrahydroverb. reduziert; bei der Cl-freien 
Verb. u. beim Monochlorderiv. verwendet man alkal. Na2S20 4. Eine zwischen Amino-
3-phenylphthalazon-(l) u. Amino-N-phenylphthalimidin stehende Verb. ist bisher 
nur aus 3-m-Aminophenyl-4-mefchylphthalazon-(l) gewonnen worden, das sieli in 
l-Keto-3-m-aminophenyl-4-methyltetrahydrophthalazin iiberfiihren laBt; 3-[2-Chlor-
4-aminophenyl]-phthalazon-(l) u. das entspreehende 4-Mcthylderiv. (III) lassen sich 
unter geeigneten Bedingungen zu IV reduzieren; die Bestiindigkeit dieser Verbb. macht 
ihre Umwandlung in Plithaliniidinderiw . sehr schwierig. — Die O-Methylierungsprodd. 
aus 3-p-Nitrophenylphthalazon-(l) sind von denen aus 3-[2,6-Diehlor-4-nitrophenyl]- 
phthalazon yollig versehieden. Das entspreehende 2-Chlor-4-nitroderiv. lieB sich nicht 
rein darstellen u. lieferte kein reines Methylierungsprod., so daB sich die Unterschied&
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nicht aufklaren licCen. Das lciclit erhaltliche 4-Methylderiv. Y geht boi der Einw. yon 
Dimethylsulfat u. Alkali in YI iiber.

V e r s u c h e .  3-[2-Chlor-4-nitrophcnyl]-l,3-dihydrophthalazi7i-l-sidfonsaure-4-essig- 
saure, aus Na-/9-naphthol-l-sulfonat u. diazotiertem 2-Chlor-4-nitroaniIin. NaC10Hu O7 •

OH OH
i

\C = = N  • C„HSC1 • NOa ' S / ^ C H  • N • C6H8C1 -NH,
CH,.COaH ĆH2.COaH

- 0 -
I I I  (X =  NH,,) .C :N  /C O -N Hr

V (X =  NOj) ^ / '^ -C :N + -C aH3Cl-X  ' ^ ' ' Sv'C H -N -C aH3Cl-NHJ
I I | 1 Y
\ / ' ^ C : N + . (

CHa ÓH,
r.n rr  N3C1S, gelbe Nadeln aus W. oder Athylacetat. Daraus

3 (nach C. 1931. II. 999) l-Oxy-3-[2-chlor-4-nitroph<myl]-
_^ i,3-dihydrophthalazin-4-essigsaure, C1SH 120 SN3C1 (I),

j y j  I «  grunlichgelbo Prismen aus Essigester, I*'. 204°, oder
I I I gelbliche Nadeln m it 1/i  C7Hfl aus Toluol, schm. bei
'" ' '- ^ ^ 'VC— Ń-C6H3C1'N 02 110—130°, wird bei 150° toluolfrei u. schm. dann

A tt bei 204°. L. in Alkalien orangerot, in konz. H 2S 04
2 orange. Methylester, C17H 140 6N3C1, gelbe Nadeln mit

y 2 C6H 0 aus Bzl., F . (benzolfrei) 166°. Athylester, C18H 10O6N3Cl, gelbliche Nadeln 
m it l/2 C0H 0 aus Bzl., F. (benzolfrei) 169°. Acetylrerb. C1SH 140 GN3C1, gelbe Nadeln 
mit V, C2H5-OH aus A., F. 118° (A.-haltig) bzw. 153° (A.-frei). L. in Sodalsg. orange- 
braun, in NaOH briiunlichrot. Anilid, C22H 170 4N4C1, gelbe Prismen aus A., F. 195°. —
l-Oxy-3-[2-chlor-4-aminophenyl]-tetrahydrophthalazin-4-essigsaure, C10H 18O3N3Cl (II), 
durch Red. yon I  mit N a2S20 4 in NaOH oder m it SnCl2 u. konz. HC1. F ast farblose 
Prismen aus Athylacetat, F . 236—237° (Zers.). Acelylverb. C18H 1,0 4N3C1, Nadeln 
aus A., F. 277°. — 3-[2-Chlor-4-aminophenyl]-phl}ialazon-(l), C14H 10ON3C1, aus I I  nach 
C. 1931. II . 999 oder durch Kochen m it konz. HC1 (20 Stdn.). Gelbo Nadeln aus A., 
F. 240° (Zers.). Acetylverb., C1SH 120 2N3C1, Nadeln aus A., wird bei 290° dunkel, F . 321° 
(Zers.). — l-Keto-3-[2-chlor-4-aminophenyl]-tetrahydrophth-alazin, C14H 120N 3C1, aus 
Chloraminophenylphthalazon u. Na2S20 4. F ast farblose Prismen aus A., F. 220—223°. 
Acetylverb., C10H 14O2N3Cl, Prismen aus A., F . 217—219°. — N-[2-Chlor-4-aminophenyl]- 
phthalimidin, C14H n ON2Cl, aus Chloraminophenylphthalazon m it Zn-Staub u. HC1. 
Rhomboeder m it 1/t C2H5 -OH, F. 188—189°. Acetylverb., C10H 13O2N2Cl, Nadehi aus A., 
F. 234°. — 3-[2-Chlor-4-nitrophenyl]-phthalazon-(l), aus I  durch Kochen m it verd. 
H 2S 04. Gelb, wurde nicht rein erhalten. Gibt m it Dimethylsulfat ein amorphes Prod., 
F . 154° (Zers.). — 3-[2~Chlor-4-nilrophenyl]-4-methylphthalazon-(l), C15H 10O3N3CI (Y), 
aus I  durch Oxydation m it Cr03-H2S 0 4. Gelbliche Nadeln, F . 201°, 1. in NaOH (orange
rot) u. in Mineralsauren. Pikrat, C2lH 13O10N6Cl, braungelbo Prismen, F . 204—205°. 
Gibt m it Dimethylsulfat in Nitrobenzol bei 100° l-Methoxy-3-[2-chlor-4-nilrophenyl]-
4-methylen-3,4-dihydrophlhalazin, C10H 12O3N3C1 (VI), dunkelbraunrote Prismen, F. 133°.
— 3-[2-Chlor-4-ammophenyl\-4-methylphthalazon(l), C15H 120N 3C1 (III), aus I I  durch 
Oxydation m it Cr03-H2S 0 4 oder bei mehrtagigem Erwiirmen m it NaOH oder durch 
Red. von V m it N a2S. Gelbliche Nadeln aus A., F. 285°. HCl-Salz, Nadeln. Acetyl- 
terb., Cn H l40 2N3Cl, fast farblose Prismen aus Essigsaure, F . 308° (Zers.), farb t sich 
beim Aufbewahren dunkel. — l-Keto-3-\2-chlor-4-aminophenyl]-4-methylłetrahydro- 
plithalazin, C15H 140N 3C1 (IV), durch Red. von I I I  m it Na2S20 4 oder m it Zn u. verd. 
HC1 (10 Min. kochen). Strohgelbe Nadeln aus Toluol, F . 220—223°. HCl-Salz, Nadeln, 
geht bei langem Kochen m it HC1 wieder in I I I  iiber. Acetylverb., C17H 10O2N3Cl, Prismen 
aus Toluol, F. 218—220°. — N-\2-Chlor-4-aminophe.nyl]-3-methylplitlialimidin, C15H 13- 
ON2Cl, durch Red. yon I I I  m it Zn u. verd. HC1 (6 Stdn. kochen). Nadeln aus A., 
F . 212°. Acetyherb., C17H 150 2N 2C1, Prismen aus A., F. 253°. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 11—19. Jan. Leeds, Uniy.) O s t e r t a g .
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Bertie Kennedy Blount und Robert Robinson, Strychnin und Brucin. Teil X III. 
iiber Dihydroindolylpropion- und Dihydroindolylbuttersdure. (XII. vgl. C. 1931. I.
3688.) Dio beiden Sauren I  u. I I  zeigen keine Neigung zur Bldg. eines cycl. Amids 
u. die Ester konnen ohne Zers. dest. werden. — Im  Hinblick auf die groBe Leichtigkeit 
der Lactamringbldg. beim Strychnin scheint es sehr unwahrscheinlich, daB die Strychnin- 
sdure ais Substitutionsderiy. von I  oder I I  angesehen werden kann (vgl. L e u c h s ,

V e r s u c h e .  ft-3-Dihydroindolylpropionsdurcdthylestcr, C13H 170 2N, aus /?-3-In- 
dolylpropionsaure in A.-HC1 bei Siedetemp., beim Hydrogenieren m it P t0 2 u. konz. 
HC1; Kp.0,i 145°. -— Gibt m it sd. H 2S 04 fi-3-Dihydroindolylpropionsaure (I); 1. in Sauren 
u. Alkali; Zers. bei Dest. im Hochvakuum. — Benzoylrerb., ClfiH 170 3N; Prismen, aus 
Toluol, F . 152°; gibt m it Kaliumbichromat dio fiir N-Aeyldihydroindolderiw. u. 
Strychnin charaktorist., yoriibergehende Violettblaufarbung. — y-3-Dihydroindolyl- 
buttersauremethylester, C13H I70 2N, Bldg. analog; K p .„(1 160°. — y-3-Dihydroindolyl- 
buttersdure (II), 1. in Sauren u. Alkalien. — y-l-p-Nitrobenzoyl-3-dihydroindolylbutter- 
saure, C18H 180 4N2; blaBgelbe Platten, aus A., F . 163—164°; Farbrk. m it H 2S 0 4 u. 
Bichromat wie oben. (Journ. chem. Soc., London 1931. 3158—60. Dez.) B u s c h .

Lindsay Heathcote Briggs und Robert Robinson, Strychnin und Brucin. 
Teil XIV. Oxydation von Hezahydrostrychnin. (X III. vgl. vorst. Ref.) Hexahydro- 
strychnin, aus Tetrahydrostrychnin in 10°/oig. Essigsaure m it PdCl2-Tierkohle u. H  
bei 75°; aus Essigester-Leichtpetrol, F. 198—199°. — Gibt in H 2S 0 4 +  Cr03 bei 80° 
Verb. C1jH t2OiN i , 2 H 20 ; Nadeln u. Prismen, aus W., F. 281—282° (Zers.); gibt bei 
120° 2 H20  ab; sauer gegcn Lackmus; [a]i)2° =  +10,73° (in l °/0 HC1). — Is t eine 
Aminosaure; das bas. Zentrum ist N (b); gibt eine Benzalverb. u. enthalt ansclieinend 
die urspriingliche Gruppe : N (a)-CO-CH2- des Strychnins. Die Umwandlung des 
Hexahydrostryehnins C17H 19ON(CH-CH)(CH2-OH, NH)(CH3) in die Aminosaure 
C21H 220 4N2 entspricht yielleieht der Formulierung diesor ais C17H ]0ON(CH• CH)(CO ■ 
N)(C02H); yielleicht ist aber die Umwandlung komplizierter, da die Saure nicht mehr die 
Strychnin-Farbrk. m it H 2S 04 u. Bichromat gibt. — Methosulfat, C21H 220 4N2, C2H 0SO4, 
Bldg. aus der wasserfreien Saure m it Methylsulfat u. trocknem h. CH3OH; aus A. +  
Leichtpetrol, wird beim Erhitzen dunkel, schm. nicht bis 318°. — Jodmethylat, CalH 22- 
0 4N2, CH3J ;  aus W. +  H 2SO:), F. 280—287° (Zers.); wird vorher dunkel. — Chlor- 
mćthylat, C21H 220 4N2, CH3C1; Prismen, aus W.,- wird bei 280° dunkel, beginnt bei 320° 
zu schm. — Benzalderiv., aus der Aminosaure +  C0H5CHO u. A. +  Na-Athylat; 
Pikrat, C34H ,9On N5, aus W. — Das von L e u c h s  (C. 1931. I. 89) beschriebene Oxy- 
dationsprod. von Tetrahydrostrychnin ha t nicht Formel C2lH 22OtN 2, sondern Cn H wOiN 2 
u. gibt bei der katalyt. Red. nach L e u c h s  u .  B e y e r  (C. *1931. I I .  2615) oder in 25°/0ig. 
Essigsaure m it H 2 u. PdCl2 +  Tierkohle die m it oben beschriebener ident. Aminosaure 
C21H 220 4N2, 2 H 20 ;  [a] D19 = + 1 1 ,3 6 °  (in 1°/^ HC1). Die von L e u c h s  u. B e y e r  
gefundenen, hiervon yerschiedenen Drehwerte sind durch die yerschiedenen Versuchs- 
bedingungen zu erkliiren. — Die Oxydation yon Tetrahydrostrychnin u. von Hexa- 
liydrostrychnin yerlauft demnach in derselben Richtung u. die Athylenbindung des 
Tetrahydrostrychnins kann dabei nicht angegriffen werden. (Journ. chem. Soc., 
London 1931. 3160—63. Doz. Oxford, Uniy.) B u s c h .

Hermann Leuchs und Hans Beyer, Vber die Bromieruruj de.s Tetrahydrostrychnins 
und seine Ozydation zu Strychnin-p-carbonsdure. (Uber Strychnosalkaloide. 63. Mitt.) 
(62. Mitt. vgl. C. 1931. II. 3488.) Das Alkaloid CslH 20O2N2 (I) lieferto bei der Brom- 
mierung in HBr das Dibromderiv. C21H 240 2N2Br2, in Eg. das Dibromderiv. C23H 260 3N 2Br2, 
das auch aus C21H 240 2N2Br2 mittels Essigsiiureanhydrid erhalten werden konnte; die 
Acetylgruppe tr itt, wie ihre leichte Verseifbarkeit zeigte, in die CH2OH-Gruppe ein, 
wahrend Br in o- u. p-Stellung zu NH- tritt , wodurch dessen Basizitat yerringert wird, 
so daB es kein Acetyl mehr aufnimmt; beidc Dibrom deriw . bilden auch nur einfache 
Jodmethylate C21H 210 2N2Br2,CH3J  bzw. C23H 20O3N 2Br2,CH3J . Bei der katalyt. Hy- 
drierung nimm t die alicycl. C:C-Bindung H  auf unter Bldg. yon Dibromhexahydro- 
strychnin, bzw. seines O-Acetylprod., die beido auch durch Bromierung des Hezahydro- 
strychnins, bzw. Acylierung des so erhaltenen Dibromkorpers gewonnen wurden. Auch 
beim Tetrahydrostrychnin lieferto die Veresterung m it Eg.-HBr das 0-Acetylderiv.,

C. 1931. I. 89).
CH- CHa- CH2 • C 02H 
CH,

NH NH
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das im Gegensatz zu seinem N-Isomeren m it FeCI3 eine rotyiolette Farbrk. gab. — 
Die bei der C r03-Oxydation von Tetrahydrostrychnin neben Base CI7H 20O4N2 erlialtene 
Aminosaure erkannten Vff. im Gegensatz zu friiher (C. 1 9 3 1 . I. 89) u. zu W ie l a n d  u .  
Mitarbeitern (C. 19 3 2 . I. 947) ais C22H 2.,04N2, ais Stryclmin-p-carbonsaure (II), die 
nach Vff. iiber einen p-chinoiden Diphenylfarbstoff ais Zwischenprod. entsteht. Die 
Saure bildct einen Monoester, der am (b)-N-Atom ein einfacłies Jodmethylat bildet, ist 
passiy gegen Essigsaureanhydrid, Semicarbazid u. HC1 u. nimm t an der nicht aromat. 
C : C-Bindung H  auf. — Vff. weisen darauf hin, daB der Dihydroindolring im Strychnin 
zuerst von ihnen erkannt wurde (L e u c h s  u .  WEGENER, C. 18 3 0 . II. 2904 u. 1 9 3 1 . 
I. 3016). Yff. wenden sich ferner gegen die von W lELAND u. Mitarbeitern (C. 1 9 3 2 .
I. 952) vertretene Auffassung der Benzoylderim. des Vomicins bzw. Dihydroromicins. 
Vff. wenden sich in  einer kurzeń Notiz gegen ROBINSON u. B r ig g s  (vgl. vorst. Ref.), 
die die Strychnin-p-carbcmsdure durch 0 r0 3-0xydation von Hexaliydrostrychnin er- 
hielten, sie aber unriehtig ais C21H 220 4N 2

------- iCii

1  *
NH CII,(O II)

V e r  s u c h e. Dibromtetrahydrostryclmin, C21H 240 2N2Br2) aus der Base u. BrHBr 
entsteht das Hydrobromid, das mittels XII,OH zers. wird. Prismen aus Methanol, 
F . 264°—266° (Zers.); Rk. stark bas.; [<x ] d 17 =  —174,9°/^ (in Chlf.); Hydrobromid, 
C21H 250 2N2Br3, Krystalle aus h. W .; Jodmethylat, C22H 270 2N2Br2J , Prismen u. Nadeln, 
F. im Vakuum: 285° (Zers.). 0-Acetylderiv., C23H 2eÓ3N2Br2, aus der Base, Acet- 
anhydrid u. Acetat, bei 100°, nach Zerlegen m it K H C05-Chlf. Fallen m it Aceton, 
Blattchen, F . 260—261°; [a]u 15 = — 163,20/fZ, ident. m it dem friiher (C. 19 3 1 . I. 89) 
ais C21H 240 2N 2Br2 beschriebenen Prod.; Jodmethylat des O-Acetylprod.,C2,,II290 3N 2Br2J , 
Blattchen aus Methanol, F. um 280° (Zers.).— Dibromhexahydrostrychnin,C2itlę,e0 2ŃJ3r:., 
aus der Hexahydrobase durch Bromieren oder aus der Dibrombase durch Hydrieren 
m it Pt-Oxyd ais Katalysator, Dreiecke oder Prismen aus A., F. 115—118° (Zers.), 
oder Nadeln aus Methanol, F. 135— 138° (Zers.); getrocknet: [oc]d12 =  —92,2°/d. 
Jodmethylat, C22H 290 2N2Br2J , Prismen aus Methanol, F. 262° (Zers.). Acetylderiv. 
C23H 280 3N,Br2, aus der Base u. Acetanhydrid oder aus der acetylierten Base C23H,,0O3- 
N2Br2 durch Hydrierung, Tafeln u. Prismen, F. 184—186°; [a]o12 =  —85,2°/d (Chlf.). 
Jodmethylat, C2iII310 3N2Br2J , Blattchen aus Methanol, W. oder Aceton, F. 258—259° 
(Zers.). — 0-Acctylte'trahydroslrychnin, C23H 280 3N2, aus der Base-u. Eg.-HCl yon 5% , 
Krystalle, F . 166—16S°; [<x] d 1c =  — 78,6°/d (1/ 10-n. HC1). — Diacetyltetrahydroslryclinin- 
jodimthylal, C,cH 3:lO;,N2J, Krystalle, F. yerschieden jo nach Lósungsmm. — i!lono- 
acetyltetrahydrostrychninjodmelhylat, C24H 310 3N2J , Prismen, F . 310° (Zers.). — Strych- 
nin-p-carbonsaure, C22H 220 4N2, aus Tetrahydrostrychnin durch Oxydation mittels 
21 Aquivalenten Cr03, Ausschutteln der ammoniakal. Lsgg. mittels Chlf., Reinigung 
iiber das Sulfat u. Zers. mittels NH4OH im Vakuum; Sulfat, C22H 210 8N2S, Nadeln; 
Athylesterhydrochlorid, C24H 270 4N 2C1; Jodmethylat des Esters, C25H 2fl0 4N2J . — Dihydro- 
strychnin-p-carbonsaure, C,2H„40 4N2, Pcrchlorat, C2,H nr,08N»ćl, Prismen u. Sterne; 
Hydrochlorid, C2,H 250.,N2C], [ i ] D15 =  +32 ,9°/d. (Ber. Dtsch.‘ chem. Ges. 65. 201—07. 
3/2.1932. Berlin, U niv .). A. H o ffm a n n .

Hermann Leuchs und Fritz Króhnke, U ber Permawjanatoxydationen in  der 
Brucinreihe und Reduktionen von Abbausaurcn. (tjber -Strychnosalkaloide. 64. Mitt.) 
(63. vgl. vorst. Ref.) Vff. śindern auf Grund neuerer Forschungen ihre friiheren An- 
sichtcn, (C. 1 9 0 8 . II . 75) iiber den Vcrlauf der in Aceton ausgefiihrten ICMn04-0xy- 
dation von Brucin zu Dihydrobrucinonsiiure, C23H 26OsN2, u. Brucinonsaure, C23H 24OsN2, 
u. schlieBen sich der von P e r k i n  u . Mitarbeitern gegebenen Erklarung (C. 1 9 2 9 .1. 756) 
an, die 2 N-CO-Gruppen in der Brucinon- u. aueh in der Strychninojisdure (1. c.) 
annimmt. Bei der clektrolyt. Red. yon Brucinonsaure erliielten Vff. 2 stereoisomere 
Sauren C23H 280 7N2. Sie entstanden durch Ubergang von N-CO zu N-CH 2 u. von CO 
zu C-HOH, zeigten die 5rwci<iira-FeC]3-Rk. u. konnten ais Brucidinol- u. Dihydro- 
britcidinonsaure erkann t. werden, denn sie wurden aueh aus Bruciiiol- bzw. Dihydro- 
brucinonsaure gewonnen. Diese Prodd. sind, da die (a)N-CO-Gruppe nicht mehr vor- 
handen ist, nicht zur Glykolsaurespaltung befahigt. — Aueh fiir die KM n04-0xy- 
dationen in wss. Lsg., die yon dem Hydrat der 3-Carboxymethylen-2-oxo7iucinsdure u. 
derem Aldehyd zu 3,2-Dioxonucinsaurehydrat (C. 1 9 2 9 . I. 2S87) u. yom 2-Oxonucin-

iten.
HOOCv i ®

CII> R
JCH 

N----------ĆO
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sdurehydrat zur Saure C19H 240 9N2 fiihrten (C. 1 9 3 0 . I . 75), nehmcn Vff. die Bldg. 
einer (b)N-CO-Gruppe gemafl I  an, also dio Bldg. eines Glykols, das demcntsprcchend 
gegen KM n04 nicht bostandig ist. Ahnlich verlauft die Oxydation der 2-Oxonucidin-3- 
essigsaure zu C,flH„,,07N2 +  H..0 (C. 1 9 3 1 . I I . 3488). Bei diesen Oxydationen entsteht 
in der Gruppe (b)Ń-CH2C: CH ein neues asymm. C-Atom; doch gelang es nicht, Stereo- 
isomere zu isolieren. Dagegen konnten Vff. bei der katalyt. Red. yon Carboxyapcmucin 
neben der von W lELAND u. Mitarbeitern (C. 1 9 3 0 . II. 572) beschriebenen Saure 
Cl0H 22O4N2 eine zweite Saure C16H 220 4N 2 ais Perclilorat isolieren, dessen spezif.
Drehung, — 21°, sich von der der Wielandsdure, — 11°, um 10° unterschcidet.

H O O C -C H 2- C I I ------- C11 - R = N -----CHS------C = C H
I / I ____(b)___ i
1 /  I — >-

CO OH CH—N H—CO—CH—C H -  O—CH2
(a)

(b) N— CO—C(OH—CH(OH) 
i

Y e r s u c h e .  (Mit H . Schulte Overberg.) {a)-N-Methylbrucinonsauredimelhyl- 
eslerhydrat, C26H 320 #N2, aus Brucinonsdure, die m it Methanol-HCl yerestert wird; nach 
Eindampfen wird m it K H C03-Chlf. extrahiert, m it CH3 J  behandelt u. der Monomethyl- 
ester abgeschicden. Das F iltra t wird m it K H C03-Chlf. extrahicrt. Aus A. kamen 
beim EingieBen in I I20  von 100° gelbe Blattchen, die aus A. abs. gelbe Rhomboeder 
lieferten. Sintern bei 147°, F. 151°. Rk. ncutral. FeCl3 farb t tiefgriin m it rosa Ablauf. 
Perclilorat, C20H31O17N2Cl2, Nadeln u. Blattchen. Hydrat der freien Saure, C2.,H280 9N2, 
aus vorst. Ester, Blattchen u. Sternchcn, F. 207—211° (Zers.). — (a)-N-Methylbrucinol- 
sdurehydratdimethylester, gibt m it FeCl3 griingelbo R k.; sog. Jodmelhylat, C20H 3,O9N2J  
(C. 1923. I II . 1573), Tafeln u. Blattchen, F. 140—144°. — (a)-N-Methylbrucinon- 
sdureoximhydratdimetliylesler, C20H 33O9N3, Nadeln aus Essigester, Methanol u. W., 
F . verschieden je nach Losungsmm.; Hydrochlorid, C20H 34O9N3Cl, u. Hydrobromid, 
C20II34O9N3Br, Blattchen; Hydrojodid, C20H 34O9N 3J , F. 184u (nach Sintern), aueh aus 
der N-Methylbase u. CH3J ; Perclilorat, C2CH 3.0 13N3C1, Prismen. — (a)-N-Methyl- 
brucinonsdureoximhydrat, Ć2,1H 290 1,N3, Blattchen aus W. — Brucinonsaureoximmono- 
matliylesterliydroperclilorat, C24H 280 12N3C1, aus dem Ester u. HC104, wahrscheinlich ein 
Oxoniumsalz. — Brucinolsdure, C23H 2GOsN2, aus Brucinonsiiure durch katalyt. Red., 
F. 240—242°; [a]^21 =  —24,5°/d. — Brucmolon, C21H 220 5N 2, aus vorst. Saure durch 
Spalten m it NaOH. — Dihydrobmcidinonsaure, C23H 280 7N2, aus Brucinonsiiure durch 
Elektrolyse in 50%ig. H 2S 04 bei 17—19°, neutralisieren u. extrahieren der schwach 
mineralsauren Lsg.; 6-seitige Blattchen, [a]c25 =  +64,6 bzw. 64,9° oder durch elek- 
trolyt. Red. der Dihydrobrucinonsiiuro, [ ix] d 21 =  +68,1 bzw. 69,4 bzw. 65,7°/eZ. 
Acetylprod., C23H 30OsN2, Blattchen, F. 275° (Zers.). — Brucidinolsaure, C23H,,SÓ7Ń 2. 
neben vorst. Verb., Korner u. Prismen aus verd. A., Zers. oberhalb 270°. [a]D23 =  
-!- 42,2°/d, oder aus Brucinolsaure durch elektrolyt. Red.; [a]D23 =  +38,8°/<i. Acetyl- 
;prod., C25H ,0OsN2, Krystallc, — Saure C19H 240 7N2, aus Siiure C19H 220 4N2, die mittels 
Na-Amalgam reduziert wird (C. 19 3 1 . II. 3488), durch Siittigen m it CÓ2 u. Oxydieren 
mittels Vio-m . KM n04; Krystalle aus h. W .; Sintern bei 240°, F. 248—250° "(Zers.); 
[a]n 12 =  +46,1 bzw. 45,0°/<ż. —■' Stereoisoinere Dihydrosduren aus Carboxyaponucin, 
C10H 22O4N2, durch Red. m it Pt-Oxyd ais Katalysator. F. 292—294°. [ajn20 =  —6,3°/d. 
Perclilorat I ; C16II230 8N2C1, Tafeln, [a] ir° =  — 11,5/d  bzw. — l l , 8°/d. — Aus dem F iltra t 
der bei 292—294“ fichm. Vcrb. gibt A. eine Fallung, die in das Perclilorat I I  uber- 
gefiilirt wurde; C10H;,3O8N2Cl, Rhom benu. Polyeder aus h. W., [a]n15 =  —21,6°/^ bzw.
— 20°/d. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65 . 218— 26. 3/2. 1932. Berlin, Univ.) A. H o f f m a n n .

C. Banchi und V. E . Infante, Ober das Brećliungsnermogen des Santonins und 
einiger seiner Isomeren und Derwate. I I . Mitt. Santoninsaure, Photosantoninsaure und 
Chromosantonin. (I. vgl. C. 19 2 8 . I. 2504.) Dio friihcren Unterss. werden ausgedehnt 
auf die Santoninsaure, Photosantoninsaure u. das Chromosantonin. Die Messungen 
wurden nach derselben Methode u. in  derselben Anordnung, wie in der I. Mitt. aus- 
gefiihrt (Tabellen). Die Santoninsaure, C,5H 20O4 (I), aus Santonin durch langere Einw. 
von Siiuren, kann auCor in der Enolform auch in der Ketoform rcagieren. F iir die 
Enolform der Saure ergibt sich eine negative Exaltation von 0,5752, wahrend fiir die 
Ketoform eine positive Exaltation von 0,11 gefunden wurde. Die berechnete Refraktion 
stim m t also prakt. m it der gefundenen iiberein. Bei der Photosantoninsaure, die durch 
langere Einw. des Lichtes auf essigsaure Lsgg. des Santonins entsteht, wird eine Exal-
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ta tion yon 2,507 gefunden, die etwas zu hoch erscheint, jedoch nicht im Widersprueh
m it der angenommencn Konst. (II) steht. Chromo- 
santonin, ein Isomeres des Santonins, durch langero 
Einw. des Lichtes aus ihm entstanden, unterscheidet 
sich von ihm durch dio Lage der Doppelbindung u. 
auCcr durch seine gelbe Farbę auch durch sein Vcrh. 
gegen Oxydationsmittel. Trotzdem bei dieser Verb. eine 
noch groCcre Exaltation, 2,9271, gefunden wird, ist 
doch eine gute t)bereinstimmung zwischen Konst. (III) 
u. Brechungsyermogen vorhanden. (Gazz. chim. Ital. 61. 
839—45. Nov. 1931. Pisa, Univ., Rom, Ing.-Schule.) F ie .

George Eoger Clemo, George Rowntree Ramage und Richard Raper, Die 
Lupinalkaloide. Teil V. (IV. vgl. C. 1931. I. 3127.) Die Herst. von Norlupinan aus 
Lupinsaure durch eine mildere Methode, dio die Moglichkeit einer Strukturanderung 
unwahrscheinlich macht, sprioht gegen Formel I  fiir Lupinin. — Der Methylester von 
H I wird synthct gewonnen; er ist verschieden vom Lupininsauremethylester. — Octa- 
hydropyridocolin (Et) kommt nicht in cis- u. trans-Form vor; dadurch wird die An- 
schauung gestiitzt, daB in polycycl. Systemen die Konfiguration des dreiwertigen iSf 
planar ist. — Weiter wurden Abbauprodd. von Lupanin erhalten, die schwer m it irgend- 
einer, bisher vorgeschlagenenFormel desAlkaloids in Einklang zu bringen sind. Versuchs- 
weise kann angenommen werden, dafi die Teilformel VI den Sparteinteil des Mol. dar-
stellt. Die Bldg. der Verb. A (C15H 220 3N2, vgl. den Versuchsteil) wiirde dann die
Sprengung der 6—7-Bindung zu VII darstellen, das bei der Hydrolyse Glutarsaure 
gibt, u. eine ahnliche Spaltung einer C—C-Bindung an demselben oder einem anderen 
ąuaternaren C-Atom wiirde fiir die Bldg. von B (C15H 2=0 :)N2) verantwortlich sein. — 
Die Carbonylgruppe yon Lupanin steht wahrscheinlich in  2; es ist unwahrscheinlich, 
daB im Spartein in 8 eine Methylengruppo steht. — Der C3N-Rest bildet zusammen 
m it 4, nicht im Piperidinring yorhandenen C-Atomen ein zweites dicycl. N-System, 
dem zunachst keine bestimmte S truktur gegeben werden kann. — Da aber Norlupinen 
rechtsdrehend ist, wahrend Norlupinan u. sein Jodm ethylat inakt. sind, ist die Ring- 
struk tur wahrscheinlich sj'mm.
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V c r  s u c h c. iMpininliydrazid, Ci„H(jON3, aus Lupinsiluremethylester m it H ydr- 
azinliydrat im Rohr in  sd. W .-Bad; Prismen, aus Leichtpetrol, F . 118—119°; daneben 
entsteht ein Prod., F. 218°. — Gibt in A. -j- Am ylnitrit -j- A.-HC1 Methylnorlnpin- 
amylurethanhydrochlorid, C12H 220 2N2, HC1; Krystalle, aus A., F. 277—278° (Zers.). 
G ibt m it methylalkob. KOH oder Ag20  das freie TJrethan C12H 220 2N2, K p.x 125—128°. — 
Aminonorlupinan, C8H 1SN2, aus dem Urethanhydrochlorid -(- sd. konz. HC1; Kp.j 73 
bis 75°. — d-Norlupinen, C8H 15N, Bldg. aus Aminonorlupinanliydroeblorid -)- N aN 02; 
K p.x 40—43°; wird an der Luft braun; [a]o =  +33,7° (in Aceton); wl. in W., die Lsg. 
ist stark alkal. gegen Lackmus; gibt weder Fiehtenspanrk., noch p-Dimethylamino- 
benzaldehydpyrrol-Farbrk. — Pikrat, C0H 15N, CcH 30 7N3, gelbe Prismen, aus A., 
F. 175°. •— Jodniethylat, C9H 16N, CH3J ;  Prismen, aus Aceton, F. 308—310°. — Neben 
d-Norlupinen entstebt neben anderen Basen auch Hydroxynorlupinan, C„HlvON; 
K p.j 68—72°; wird an der Luft leicht braun. — Aus don Fraktionen bis 100°/1 mm 
u. 100—120°/1 mm wird ein Pikrat, CI5H 2,0 3N3, C0H 3O7N3 unbestimmter Konst. 
erhalten; gelbe Warzeń, aus A., F. 207—208° (Zers.). — Norlupinan, CsHi,N, aus Nor- 
lupinon in Eg. -f- Pd-Kohlc u. H 2; K p.t 43—45°. — Pikrat, F. 149°. — Chloroaurat, 
F. 164°. —  Inakt. Jodmethylat, F. 340—343° (Zers.). — Ist ident. m it dem aus Lupinin- 
saure durch Natronkalkdest. erhaltonen Norlupinan. — Athyl-fi-l-octahydropyrido- 
colylglycidat, C13H 210 3N „(IV), Bldg. aus 1-Ketooctahydropyridocolin +  Athylclilor- 
acetat +  Natriumamid in A .; Kp.0,i 152°. — Athylpiperidin-2,3-dicarboxylat, Cu H 10O<N, 
aus Pyndmdicarbonsaure m it Na u. A. +  A.-HC1; K p .0i2 114— 117°. — Gibt mit 
y-Brombutyronitril u. K 2C03 das y-2,3-Dicarbdthoxypiperidinobutyronitril; gibt mit 
sd. A.-HC1 Athyl-y-2,3-dicarbdihoxypipe,ridinobutyrat, C^H ^O jN  (V); K p.0ll 160 bis 
166°. — Der Tricarboxylester V gibt m it Na in sd. Toluol -f  HC1 unter COj-Entw. eine 
Substanz E, die beim Verestern m it CH3OH-HCl 1-Ketooctahydropyridocolin g ib t; 
K p .17 110°. — Jodmethylat, F. 210°. — Semicarbazon, F. 230°. — Die beim Verestorn 
von E  entstehende. hoher sd. Fraktion, K p .0>3 127—130°, stellt den 9-Ke.tooctaliydro- 
pyridocolin-l-carbonmuremethylester dar. Dieser gibt bei der Hydrolyse m it HC1 u. 
Red. den Ester von III. •— Der Riickstand E (s. o.) gibt m it amalgamiertem Zn u. konz. 
HC1 auf dem W.-Bade Octahydropyridocolin, K p .le 77°. -—■ Pikrat, F. 211—213°. — 
Esterifizierung des Red.-Prod. m it CH3OH gibt Methyloctahydropyridocolin-l-carb- 
oxylat, Cn H 190 2N (vgl. III); K p .0)5 102—105°; wird schnell dunkel; wl. in W., alkal. 
gegen Lackmus. — Pikrat, Cn H ]:j0 2N, C6H 30 7N3, gelbe Prismen, aus A., F. 187°. — 
Die getrennten cis- u. trans-Piperidindicarbonsauren wurden esterifiziert u. den obigen 
Operationen unterworfen. Die erhaltenen 1-Carbomethoxyoctahydropyridocolinpil^rate 
zeigten keinen konstenten F . (anscheinend Gemisehe von Stereoisomeren). Von dem 
ais Nebenprod. erhaltenen Octahydropyridocolin wurden einheitliche Pikrate vom F. 212 
bis 213° erhalten. —  Lupininsauremethylester-d-bromcamplicrsulfcmat, C21HM0 6NBrS, 
aus Blethyllupinat - f  Ammonium-d-bromcamphersulfonat; Nadeln, aus Aceton, F. 171 
bis 173°. — Lupinin-d-tartrat, CJ4H 250,N , aus dem Alkaloid +  d-Weinsaure; Prismen, 
aus A.-Aceton, F. 171°. ■— Der Ester von III reagiert nieht m it Ammonium-d-brom- 
camphersulfonat u. gibt bei der Rk. von B 0UVEAULT ein nieht kryst. Ol, das mit 
d-Weinsaure ein nieht kryst. Salz bildet. — Oxylupanin, aus Lupanin u. KMnO.,, 
F. 123—124°; ais Nebenprod. entsteht Verb. CliH220 3N 2 (B), Nadeln, aus Aceton, 
F . 233°. — Oxylupanin gibt in  W. m it KMnO., bei 40—50° Verb. C1SH2?0 XN 2 (A), 
Prismen, aus Aceton, F. 212°; reagiert niclit m it Phenylisoeyanat u. gibt keine Keton- 
rkk. oder die von Methylengruppen; macht aus angesauerter KJ-Lsg. nieht J  fre i; 
gibt m it S 0 2 nieht Oxylupanin zuriick, sondern ein Prod. der gleichen Zus., Ci5H 220 3N2, 
von A nieht zu unterscheiden, aber m it einem anderen F. (aus Aceton, F. 157°; keine 
Depression m it A), vielleicht infolgc einer Keto-Enol-Tautomerie. — Bei der Hydrolyse 
von A m it Ba(OH), im Rohr bei 270° entstehen Glutarsaure u. mindestens 3 andere 
Verbb.: Die eine gibt ein P ikrat vom F. 290° (braune Krystalle), eine zweite ist eine 
Verb. C^H^O^N.,, Krystalle, aus A., F . 248° u. eine dritte gibt ein Pikrat vom F. 231°. — 
Bei der Hydrolyse von A bei 200° entsteht Glutarsaure u. die Verb. yom F. 248°. — 
Oxylupanin gibt bei der Hydrolyse m it Ba(OH)2 bei 270° Glutarsaure, das P ikrat vom 
F. 231° u. die Verb. C,0H 20O4Ń.2 vom F. 248°. (Journ. chem. Soc., London 1931. 
3190—200. Dez. 1931. Newcastle-on-Tyne, Univ. of Durham.) B u s c h .

R ikó M ajim a und Shin-ichi M orio, Ein neues Aconitumalkaloid. (Vgl. C. 1930.
I. 388 u. friiher.) Vff. haben in Aconitum lucidusculum, Nakai, aus Józankei bei 
Sapporo ein neues Alkaloid entdeckt, welches sie Lucidusculin nennen. Zus. anscheinend 
O24H 37O4N. Base u. Salze krystallisieren gut u. drehen starker ais die bisherigen
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Aconitumalkaloide. Das Alkaloid yerbindet sich m it CH3J  u. liefert ein aus W. kry
stall isierendes Pikrat. Alkoh. KOH spaltet Acetyl ab unter Bldg. eines Luciculin 
genannten Alkamins von der Zua. C22t l a-0 3N ,H 20 . Das H aO wurde im sd. A.-Bad 
unter 25 mm iiber P 20 6 nicht abgegeben. Lucidusculin enthalt kcin OCH3, abor 
yielleicht NCH3 u. nimm t bei Einw. von CH3 • COC1 ein Acetyl auf. Es ist yielleicht 
m it dem von JOWETT aus Aconitum heterophyllum isolierten Atisin, C22H310 2N, 
yerwandt, welches unter der Einw. yon alkoh. KOH keine Saure, sondern eine um H 20  
reiehere Base liefert. (Proeeed. Imp. Acad., Tokyo 7. 351—52. Nov. 1931. Sendai, 
Uniy.) L in d e n b a u m .

Richard H. F. Manske, Die Alkaloide der A rt Senecio. I. Die Necine und Nec- 
sauren von S. retrorsus und S. jacobaea. Die Art Senecio (Compositae) enthalt wohl- 
definierte, anscheinend recht giftige Alkaloide in ziemi icher Menge. Die einzige bisherige 
Unters. ist die yon WATT (Journ. chem. Soc., London 95 [1909]. 466) iiber dio Al
kaloide von S. latifolius, aus welcher heryorgeht, daB dicse Alkaloidgruppe durch 
Hydrolyse in einen bas. u. einen sauren Anteil gespalten wird. Vf. schliigt die Sammel- 
namen „Necine“ fiir die bas. u. ,,Necsauren‘l fiir dio sauren Spaltprodd. vor. — S. re
trorsus enthalt anscheinend nur ein Alkaloid, welches Vf. Retrorsin nennt. Dasselbe 
besitzt die Rohformel CisH 2-O0jST, bildet ein Jodmethylat u. liefert durch Hydrolyse 
ein bas. Prod. CsH 130 2N, Retronecin genannt, u. eine Saure C10H lcO0, Retronecsaure 
genannt. Retronecin enthalt 1 OH, da es ein Monobenzoylderiv. liefert, u. da dieses 
ebenfalls ein Jodmethylat bildet, ist der N  tertiśir. Das anderc O-Atom gehort wahr
scheinlich einer Gruppe -CH2-CO- oder -CH2-CO-CH2- an, da Retronecin m it Piperonal 
u. Alkali tiefgelbe Farbung gibt. Retronecsaure ist 2-bas., wie die Bldg. eines Di-K- 
Salzes u. eines Di-[p-phenylphenacyl]-esters (vgl. D r a k ę  u . B r o n i t s k y ,  C. 1930.
II. 2648) bewcist. Im  Retrorsin ist wahrscheinlich das eine Carboxyl der Saure m it dcm 
OH des Retronecins yerestert u. das andere in einer Lactongruppe festgelegt. Tat- 
sachlich spaltet Retronecsaure sehr leicht 1 H 20  ab unter offenbarer Bldg. eines Mono- 
lactons. — Das Alkaloid von S. jacobaea, welches Jacobin genannt wird, besitzt die 
Rohformel C18H 230 5N, bildet ein Jodmethylat u. liefert durch Hydrolyse obiges Retro- 
nccin u. eine neue Saure, Jaconecsdure genannt, welclie anscheinend ebenfalls die 
Rohformel C10H 10O0 besitzt. — Von zahlreichen Nebenprodd., welche wahrend der 
Isolierung der Alkaloide angetroffen wurden, werden hervorgehoben eine Verb. CViH wO7 
u. eine andere, dereń Phenylhydrazon Cu Hn 0 2N 2 isoliert wurde. — S. aureus enthśilt 
hoclistens Spuren von Alkaloiden.

V e r s u c h e .  B latter u. Stengel von S. retrorsus m it CH30 H  estrahiert, m it 
Citronensiiurc angesauert, CH3OH entfernt, m it W. yersetzt, F iltra t (Kohle) m it Chlf. 
extrahiert. E x trak t lieferte Verb. Cn H ltiO-, aus Chlf. +  A. Platten, ab 175° sinternd, 
bei 190° klar geschmolzen. — Wss. Lsg. vom Chlf.-Extrakt alkalisiert, m it Chlf. aus- 
gezogen, eingeengt, m it etwas CH3OII yersetzt usw. Rohausbeute l,3°/„. Retrorsin, 
C18H 25O0N, bildet aus Aceton, Chlf. oder CH3OH tetragonale-Prismen, F . unseharf 214 
bis 215°. Gibt keine Farbung m it E h r l ic h s  Reagens, wohl aber die zers. Schmelze 
(purpurrot), was auf einen latenten Pyrrolkern hinweist. — Jodmethylat, ClaH 28OcN J. 
In  Chlf.-wenig A. Aus W. Prismen, ab 256° dunkel, Zers. 266°. — Hydrolyse: R etr
orsin in li. absol. A. m it konz. KOH yersetzt, nach Stehen iiber N acht gekoeht u. gekiihlt, 
wl. K-Salz mit absol. A. gewaschen. F iltra t m it HC1 eben angesauert, A. yerdampft, 
m it wenig h. Essigester gewaschen, mehrmals aus absol. A., dann A.-Essigester-Aceton 
umkrystallisiert. Retronecinhydrochlorid, CjH^OoNCl, bildet tetragonale Platten,
F. 164°. Obiges K-Salz m it konz. HC1 yerdampft, m it h. Essigester extrahiert, m it 
Kohle behandelt u. eingeengt. Erhalten Retronecsduremonolacton, C10H 14O5, Nadeln,
F . 186°. — Bcnzoylrctronecinhydrochlorid, C15H 180 3NC1. Obiges Hydrochlorid m it 
CcH5-COCl u . K 2C03 in Chlf. 30 M n. gekoeht, m it W. gewaschen, m it verd. Citronen- 
saurelsg. ausgezogen, daraus sirupose Base m it Alkali u. Chlf. regeneriert. Hydro
chlorid bildet aus Aceton Nadeln, F . 151°. — Benzoylrelronecinchlormethylat, C10H 20 
0 3NC1. Vorige Base in Chlf. in das Jodm ethylat ubcrgefiihrt, dieses in h. W. m it AgCl 
umgesetzt. Aus A.-A. Platten, F. 128°. — Retronecsauredi-[p-phenylphenacyl]-ester, 
C33H 30O8. Obiges K-Salz m it 2 Moll. p-Phenylphenaoylbromid in 90°/oig. A. 3 Stdn. 
erhitzt, yorsichtig W. zugegeben. Aus Aceton unter Zusatz yon A. u. Verdampfen 
Nadelchen, F. 155°. — Jacobin, C18H 230 5N. Isolierung alinlich. Rohausbeute nur 4,5 g 
aus 9,9 kg trockenem Materiał. Aus Chlf. +  CH30H  Platten, F. 223—224° (Zers.). 
Verh. gegen E h r l ic h s  Reagens wie oben. Jodmethylat, C19H 20O5N J, aus W.-A. Platten, 
ab 238° dunkel, Zers. 252°. — Die bas. wss. Mutterlauge des Jacobins lieferte nach
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Kochen m it Essigsaure m it Phenylhydrazinacetat das Phenylliydrazon G1;iH ViO,iN„, 
aus Aceton +  W., dann A. +  W. goldgliinzende Platten, E. 178°. — Hydrolyse des 
Jacobins wie oben. Kein wl. K-Salz. Mit konz. HC1 verdampft u. m it h. Essigester 
ausgezogen. Ruckstand lieferte Retronecin. Aus dem E xtrak t Jaconecsaure, CI0H leO0, 
aus A. Nadeln, E. 178—179°. (Canadian Journ. Res. 5. 651—59. Doz. 1931. Ottawa 
[Canada], National Res. Lab.) L in d e n b a u m .

Ludwig Kofler und AdeLheid Kofler, Uber die Krysiallform des wasserfreien 
Gliolesterins. Im Gegensatz zu dem in triklinen Tafeln krystallisierten hydrat. Cholcsterin 
bildet wasserfreies Cholcsterin, das durch Eindunsten von Diosanlsgg. oder Mikro- 
sublimation unter vermindertem Druck hergestellt werden kann, Nadeln bzw. recht- 
eckige Tafclchen oder Saulen des rhomb. Systems. Der Achsenwinkel ist klein, der 
opt. Charakter positiv. Brechungsindices der auf dem aufrechtcn Prisma aufliegenden 
Krystalle (gelegcntlich kommen auch Auflagerungen senkrecht zur opt. Normalen vor): 
a  =  1,519, y ' =  1,529. (Ztschr. physiol. Chem. 204. 211—13. 1/2. 1932. Innsbruck, 
Univ.) B e r g m a n n .

Remo de Fazi und Francesco MonJorte, Ober die chemische Konstitulion des 
Gliolesterins. V. Mitt. Ober das Isocholesterin von Montignie. (IV. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1101.) 
Bei Wiederliolung der Verss. von M o n t i g n i e  (vgl. C. 1929. II. 3021) stellen Vff. fest, 
daB die aus Cholesterin u. Zimtsaure beim Erhitzen auf 200° erhaltene Verb., die 
M o n t i g n i e  ais Isocholesterin anspricht, ein Gemiseh von Cholesterin, Metacholesterin 
u. Zimtsaure ist. An D eriw . des angeblichen ,,Isocholesterins“ von MONTIGNIE werden 
hergestellt: das Acetylderiv., E. 112—113°, ident. m it Cholesterinacelat; Cholesterin- 
formiat, E. 96°, u. ein Dibromderiy., F . 110—112°, neben einem Dibromderiv., F . 109 
bis 111°, wahrscheinlieh Gemiseh von Dibromcholesterin u. Dibrommetacliolesterin. Die 
Bldg. von Metacholesterin ist erklarlieli, weil Cholesterin bei halbstiindigem Erhitzen 
auf 200° zum Teil in Metacholesterin ubergeht. Die Unterss. bestiitigen die Ergebnisse 
von K a i s h i o  u .  G a r d n e r  (vgl. C. 1931. I. 791). (Gazz. chim. Ital. 61. 882—85. Nov.
1931. Messina, Univ.) F i e d l e r .

K. Dithmar und Th. Achtennann, Ober die Isomerisierung verschiedener Ergo- 
sterinderirate mit Chlorwasserstoff. Ebenso wie Ergosterin konnen seine Isomeren u. 
D eriw . durch HC1 umgelagert werden, doch entstehen hierbei schwer zerlegbare 
Isomerengemisclie infole der Fiihigkeit der Sterinalkohole zur Mischkrystallbldg. 
(vgl. W in d au s , D ith m e r , M u rk e  u. S u c k f u l l ,  C. 1931. II. 1431). Es wurden 
daher Verss. an Ketonen untemommen: Wahrend m it Oxydantien aus den Sterin- 
alkoholen H-armere Ketone entstehen, bekommt man m it Ni oberhalb 200° den 
Alkoholen isomere Ketone infolge Dehydrierung der Carbinolgruppe u. Hydrierung 
einer Doppelbindung (C. 1927. I. 3197). So gibt Ergosterin (C. 1929. II. 1699) neben- 
einander ein durch Hydrierung in Dihydroergosterin I  iibergehendes Keton Ergo- 
stadienon I  u. das u-Ergostadienon, das zu u-Ergostadienol hydriert werden kann, 
Dehydroergosterin m it Ni u. anschlieBender Hydrierung der beiden gebildeten Ketone 
Ergosterin D u. u-Ergostatrienol. — Ergostatrienon D gibt m it HC1 das isomere 
Ergostatrienon Bj, das durch Hydrierung des CO in das HCl-Umwandlungsprod. von 
Ergosterin, Ergosterin Bt , ubergeht. In  letzterem sind zwei Doppelbindungen leicht 
hydrierbar (zu dem auch aus Ergosterin D erhaltlichen a-Ergostenol), die letzte schwer 
(zu Ergostanol); diese kann im Ergosterin B, vorhanden sein oder erst durch Auf- 
losung einer Konjugation entstehen. Ergostadienon I  gibt m it HC1 das isomere Ergo- 
stadienon I II , das durch Hydrierung (des CO) in Dihydroergosterin III , weiter in 
a-Ergostenol u. (allo-a)-Ergostanol ubergeht. — u-Ergostatrienon endlich wird von 
HC1 in u-Ergostatrienon B umgelagert, dessen Hydrierimg zu dem Ergosterinisomercn 
u-Ergostatrienol B fiihrt. Ais u-Stoff zeigt dieses die Eig., zu u-Ergostanol reduzierbar 
zu sein. HC1 - U m l a g e r u n g s p r o d .  u. A u s g a n g s p r o d .  l i e f e r n  
a l s o  b e i  d e r  P e r h y d r i e r u n g  d e n s e l b e n  g e s a t t .  A l k o h o l ;  es 
kann also nur Verschiebung von Doppelbindungen oder cis-trans-Umlagerung an 
einer solchen eintreten. Da die Ketone m it Na u. A. nur in der CO-Gruppe hydriert 
werden, diirften sie keine Doppelbindung in a,/9-Stellung zum Carbonyl cnthalten. — 
Merkwiirdigerweise wird Ergosterin B, von Na u. A. nicht reduziert, obwohl es nach 
seinem Verh. gegen Maleinsaureanhydrid konjugierte Doppelbindungen besitzt. Ergo
sterin Bt , B2, B3, Dehydroergostenol u. u-Ergostatrienol B zeigen ebenso wio die HC1- 
Ketone Absorption bei 248 /« .

V e r s u c h e .  Ergostatrienon II u C27H 40O. Aus Ergostatrienon D in absol. Chlf. 
mit HC1. Aus A., dann A.-Methanol Nadeln, F. 149—150°. L ie b e r m a n n -B u r c h a r d -
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sclie Rk. positiy, Absorptionskoeff. der 0,02%ig. Lsg. 2,09, [a]D19 =  —57,5° (in Chlf.). 
Oxim, C27H 41ON, aus A. Nadeln, E. 187—191° (Zers.). — Umlagerung yon Ergo
statrienon B bei Eis-Kochsalztemp. u. sofortige Neutralisation m it Na-Bicarbonat 
gibt neben Ergostatrienon Bj eine starker linksdrehende Verb., dereń Red.-Prod. 
(Na u. A.) m it Maleinsaureanhydrid reagiert, was das aus Ergostatrienon B, durch 
ebensolehe Hydrierung erhaltliohc Ergosterin I  nicht tu t. — Ergosterin I  (Ergosta- 
trienol Bx), C2;H,120 , E. 148°, M d 1 9 =  —42,5° (in Chlf.). Absorptionskoeff. der
0.02%ig. Lsg. 1,71, Acetylderiy., C29H u 0 2, E. 140°, [<x]d19 =  —54,7° (in Chlf.); g ibt 
bei vorsichtiger katalyt. Hydrierung des Acetylderiv. a-Ergostenolacetat, bei Per- 
hydrierung (allo-a)-Ergostanolacetat. -— Ergostadienon I I I ,  C2,H 420 . Aus Ergo- 
stadienon I  in Chlf m it HCl. Aus A. Nadeln, E. 114°. [a jc 13 =  —5,1° (in Chlf.). 
Oxim, C27H43ON, aus A. yerfilzte Nadeln, F. 192—193° (Zers.). — Dihydroergosterin I I I ,  
C27H „ 0 . A us dem yorigen m it Na u. A. Aus A. Blattchen, F. 122°, [a]n 18 - — 16,7° 
(in Chlf.). Acetylderiv., C29H 160 2, aus Methanol Blattchen, F. 108°, [oc]d17 =  —25,3° 
(in Chlf.); durfte m it dcm Acetat des /S-Dihydroergosterins yon H e i l b r o n  (C. 1 9 3 0 .
1. 1957) ident. sein; gibt bei der Hydrierung a-Ergostenolacetat, dann (allo-a)-Ergo-
stenolacetat. — u-Ergostatrienon B, C27H 40O. Aus u-Ergostatrienon wie iiblich. Aus A . 
Nadeln, F. 120°, Absorptionskoeff. fiir eine 0,02°/oig. Lsg. 2,57; [a]c 16 =  —49,1° 
(in Chlf.). Oxim, C27H4lON, Nadeln, F . 166—168°. — \i-Ergostatrienol B , C27H 420 . 
Aus dem vorigen m it Na u. A. Aus A. Nadeln, F. 163—164°; gibt m it Digitbnin kein 
unl. Additionsprod. Absorptionskoeff. fur eine 0,02°/oig. Lsg. 2,60; [cc]d18 =  —49,3° 
(in Chlf.). Acetylderiv., C29H440 2, aus Methylalkohol Blattchen, F. 128°; [oc]d18 =
— 35,5° (in Chlf.); gibt mit Maleinsaureanhydrid in sd. Bzl. nach 4 Stdn. kein Ad
ditionsprod. Perhydrierung fiihrt zu u-Ergostenolacetat, Nadeln, F. 97°, [a]D18’5 =  
+  40,9° (in Chlf.). (Ztschr. physiol. Chem. 2 0 5 . 55—64. 1/2. 1932. Góttingen 
Univ.) B e rg m an n .

E. Biochemie.
B. Rajewsky, Zurit Problem der milogenetischen Strahlung. Die von GURWITSCH 

abgeleitete Annahme der Existenz einer ultravioletten Strahlungsemission biolog. 
Herkunft entspricht der Wirklichkeit, naclidcm durch den Vf. die Strahlung objektiy 
physikal. gemessen ist (vgl. R a j e w s k y ,  „10 Jahre Forschung“ von F. D e s s a u e r ,
Leipzig 1931). (Ztschr. Krebsforsch. 35 . 387—94. 2/2. 1932.) K b e b s .

G. Frank, Uber die Erforschung mitogenetischer Strahlung mitlels einer neuen 
nephelomelrischen Methode. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 241.) Vf. versuchte, die Zellvermehrung 
infolge mitogenet. Strahlen ansta tt durch die Zahlmethode, durch eine objektive opt. 
Methode, die Nephelometrie m it Hilfe einer Photozelle, zu bestimmen. Er fand einen 
mitogenet. Effekt nicht regelmaBig. Es scheint, daB ein positiver Effekt um so wahr- 
seheinlicher ist, je ungiinstiger die Lebensbedingungen des Testobjektes. (Biochem. 
Ztschr. 52. 1—13. 1932.) K r e b s .

E j . E n z y m c h e m ie .
W. Langenbeck, Fermentproblem und organische Katalyse. Vf. weist auf die yon 

L a n g e n b e c k , H u t s c h e n r e u t e r  u .  J u t t e m a n n  (C. 1 9 3 1 . I . 2616) beschriebene 
Methode der systemat. Aktivierung der Katalysatoren hin u. gibt an, daB die katalyt. 
Spaltung der a-Ketosauren in Aldehyd u. C02 durch die in der 1. e. angegebenen Weise 
aktivierte NH2-Gruppe etwa m it der gleichen Geschwindigkeit yerlauft wie die O,-0ber- 
tragung auf ungesiitt. Fettsauren m it Hilfe von Hiimin. — Das Verhaltnis von insgesamt 
umgesetzter Substratmenge: Katalysatormenge steigt m it der A ktiyitat des Kataly- 
sators. Kinet. Verss. bei 70° ergaben, daB die C02-Entw. nicht sehr abhangig ist von 
der Substratkonz. u. daB der entstehende Aldehyd die Rk. hemmt. Ais weitere Ahnlich- 
keit dieser Modellrk. m it der Carboxylaseu>rkg. hebt Vf. heryor, daB auch bei der 
katalyt. Spaltimg der Brenztraubensaure Acetoin gebildet wird ( D i r s c h e r l ,  C. 1 9 3 1 .
II. 3504) u. daB die gleiche strukturchem. Spezifitat besteht wie bei der fermentativen 
Decarboxylierung (vgl. N eu b e b g  u . W einm ann , C. 1 9 2 9 . I. 1575). Vf. nimm t des- 
halb an, daB die akt. Gruppe der Carboxylase ebenfalls eine aktiviertc NH2-Gruppe 
ist. (Angew. Chem. 45 . 97—99. 30/1. 1932. Munster i. W.) K o b e l.

Artturi I. Virtanen und J. Tamanen, Die Sekretion und Thermostabilitdt der 
Bakterienproteinasen. Wird das B. fluorescens liąuefaciens entweder in Peptonfleisch- 
extraktnahrlsg. oder in minerał. Nahrlsg., welche ais C-Quelle nur Glycerin enthalt, 
kultiviert, so zeigt sich nach Abtrennen der Bakterien durch Zentrifugieren u. Fil-
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tration durch ein Berkefeldfilter, daB das bakterienfreie F iltra t der ganz jungen Kul- 
turen prakt. die ganze Proteinasewrkg. enthalt. Die Bakterienmassc kann nicht mehr 
oder nur spurenweise Casein oder Gelatine angreifen. Mit Bac. subtilis wurden iihn- 
liche Resultate erzielt. Entgegen der allgemeinen Auffassung findet demnach bei 
bestimmten Bakterien eine wahre Sekrction von proteolyt. Enzymen sta tt. Poły- u. 
Dipeptidase bleiben in der Bakterienmassc, u. gehen erst durch Autolyse in Lsg. iiber. 
Bei Ggw. von EiweiBstoffcn ist die Proteinase in hohem Grade thermostabil, indem 
sic 100° noch mehrere Min. vertragt, u. sogar bei 110° nicht momentan inaktiviert wird. 
In  eiweiBfreien K ulturfiltraten wird das Enzym dagegen schon bei 60° C in 30 Min. in- 
aktiviert (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1103). (Ztschr. physiol. Chem. 2 0 4 . 247—58. 1/2. 1932. Hel
sinki, Lab. d. Butter-Export-Ges. Valio m. b. H.) W e i d e n h a g e n .

Max Bergmann und Hans Schleich, Uber die enzymatisclie Spaltung deliydrierter 
Peptide. Auffindung einer Dehydrodipaptidase. In  E xtrakten aus Schweine- u. 
Schafniere wurde ein besonders auf die Spaltung ungesatt. Peptidc (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 
3058) eingestelltes Enzym, eine Dchydropeptidase, gefunden. Das gleicho Enzym wurde 
iń Ausziigen aus gefaultem Pankreas angetroffen, in denen seine Herkunft bisher jedoch 
noch nicht sichergestellt werden konnte. Es scheint, daB das Enzym aus dcm Enzym- 
apparat von Mikroorganismen stammt. Allcrdings gelang cs nicht, durch langere Auto
lyse reinkultiyierter, definierter Mikroorganismen eine Enzymlsg. zu gewinnen, die 
dehydrierte Peptide spaltet. Das in semen Glycerinauszugcn sehr bestandige Enzym 
zeigt sich gegen Blausaure auBerordentlich empfindlich, wodurch es sich von kathept. 
Enzymen u. der Ereptase von B a l l s  u. K o h le r  (C. 1 9 3 1 .1 . 1623) verschieden erweist. 
Aus den angestellten Verss. wird geschlossen, daB es sich bei dem neuen Enzym um eine 
Dehydrodipeptidase handelt, u. zwar spaltet cs nur solche dehydrierten Peptide, dereń 
dehydrierter Baustein endstśindig ist, d. h. eine frcie Carboxylgruppe am aminierten 
C-Atom enthalt. An der Spaltung des Tripeptids Diglycyldehydrophenylalanin wird 
gezeigt, daB zuniichst durch die Aminopolypeptidase der endstandigo Glycinrest ab- 
gespalten wird, u. daB erst das entstandene Dipeptid Glycyldehydrophenylalanin durch 
das neue Enzym spaltbar ist. — Bzgl. des Wirkungsmechanismus wird in Erwiigung 
gezogen, daB die Peptidase gar nicht die Peptidbindung CO-N lost, sondern einen 
Zerfall in Aminoacylamid u. a-Ketosaure bewirkt:

c „ h d. c h 2- c - c o o h  c , h . c h 2- c o . c o o h
II >• +

N -C O -C H ,.N H s NH2.C O .C H s.N H 2
(Ztschr. physiol. Chem. 2 0 5 . 65—75. 1/2. 1932. Dresden, Kaiser-Wilhclm-Inst. f. Leder- 
forschung.) _ _ W e i d e n h a g e n .

Georg Barkau und Georg Kingisepp, Uber die vermeintliche Jodidabspaltung aus 
Dijodtyrosin bei łrypłischer Verdauung. Aus Dijodtyrosin wird bei schwach alkal. Rk. 
m it sehr geringer Geschwindigkeit Jodid abgespalten, das mittels elektrometr. Titration 
messend verfolgt werden kaim. Durch wirksames Trypsin wird dieser Vorgang sehr 
wenig, aber doch nachweisbar, beschleunigt. Diese Beschleunigung findet jedoch bei 
weitem nicht in dem AusmaB sta tt, wie sie friiher von O s w a ld  (C. 19 0 9 . I I .  2026) 
angegeben wurde. Das Phanomen beruht wahrscheinlicli auf der „Silberfallbarkeit“ 
von Jod, in Form des Dijodtyrosins selbst. (Ztschr. physiol. Chem. 2 0 4 . 219—32. 
1/2. 1932. Tartu-Dorpat [Estland], Uniy. Pharmak. Inst.) W e i d e n h a g e n .

E 2. P f la n z e n c h e m ie .
P. Karrer, Die Helerogenitat der Natursloffe. Yortrag. — Die Naturstoffe sind 

selten wirklich einheitlicli. So spricht die amorphe N atur u. die W.-Lóslichkeit des 
chines. Tannins dagegen, daB es reine Pentadigalloylglueose ist, da die Mono-, Di- u. 
Trigalloyllavoglucosane amorph u. in W. unl. sind, wenn sie rein sind (KARRER u. 
S a lo m o n ,  C. 1 9 2 2 . I- 1339). Nach K a r r e r ,  S a lo m o n  u . P e y e r  (C. 1 9 2 3 . I. 955) 
ist bekanntlich eine Fraktionierung m it Tonerde moglich: die einzelnen Fraktionen 
unterscheiden sich im Drehwert u. auch darin, daB nur in den lioheren yollkommen 
galloylierte D eriw . der Glueose vorliegen — unterschieden nur durch die Zahl u. An- 
ordnung der depsidartig gebundenen Gallussaurereste. Auch das turkische Tannin, 
das hoheren Zucker- u. geringeren Gallussauregeh. zeigt ais das chines. u. weiter noch 
Ellagsaure enthalt, lieB sich fraktionieren. Die ticfdrehenden Fraktionen enthalten 
die Ellagsaure; u. da Ellag- u. Glucosegeli. nicht parallel gehen, ist anzunehmen, daB 
in der Gerbstoffmolokel Ellagsaure z. T. die Gallussiiure in der glucosid. Bindung 
verdriingt. Ebenso sind bekanntlich die Anthocyane, die den Gerbstoffen chem. nahe

100*
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stehen, keineswegs einheitlieh. Die Anthocyanidine sind gewohnlich Mischungen 
von 2 u .  3 Verbb. (K a r r e r  u .  W lDMER, C. 1 9 2 7 . I. 1603). So ergab die Unters. des 
Heidelbeerfarbstoffes Myrtillm, daB die leichtest 1. Fraktionen OCH3-frei waren, die 
hoheren cnthielten OCfi3. Noeh nach 31-maliger Krystallisation zeigte der alkal. 
Abbau, daB Misehkrystalle von Dclphinidin u. seinem Dimethylather (Syringidin) 
vorlagen. Dasselbe Gemisch in anderem Verlialtnis ist der Farbstoff des Weines, der 
Ćyclamenbliite, der schwarzen Malve u. des wilden Weines. Aueh sonst dtirftc das 
zutreffen, da nur aus dunkelweinroten Wieken ein gut krystallisierendes Delphinidin- 
praparat gewonnen werden konnte. — Vf. behandelt weiter die Uneinheitlichkeit 
des Carotins u. die Vcrss. von SÓRENSEN (C. 1 9 3 0 . II. 3423) iiber die Fraktionier- 
barkeit ,,reiner“ EiweiBstoffe u. diskutiert die Moglichkeit, daB die sehwierige Zerleg- 
barkeit solcher Gemischo durch intermol. K rafte zwischen den relatiy groBen Moll. 
bedingt ist, wie die Lipoide im Serum nach SORENSEN an Proteinę gebunden sind. 
(Collegium 1 9 3 1 . 700—10. N o t . 1931. Ziirich.) B e r g m a n n .

Hans v. Euler und Ulla Gard, Ad$orptionsversuche an Garotinoiden. Um zu 
erfahren, mit welchen Begleitsubstanzen die Carotinoide in der Zelle yorkommen 
kónnen, wurde ihr Adsorptionsverh. untersucht. Da auś der Leitfiikigkeitsanderung in 
Mischungen von HC1 bzw. KOH m it wss.-alkoh. bzw. wss.-aceton. Carotinlśgg. ais 
obere Grenze fiir die saure u. bas. Dissoziationskonstante 10- 1 3  gefunden wurde, 
kommen fiir die Adsorption elektioehem. Krafte nicht in Frage, sondern spezif. Aifini- 
taten. Aus 20 ccm einer Lsg. von fl-Carotin (4,9 mg) in 110 ecm PAe. adsorbieren
0,2 g MgO 30,8%. aus 20 ccm einer Lsg. (A) von /9-Carotin (11,6 mg) in 100 ccm PAe. 
adsorbieren 1 g MgO 31,4%, 2 g tert. Mg-Phosphat 23,8%. Die Óberflachc pro Ge- 
wichtseinheit war fiir dio drei P raparate etwa gleieh groB. CaO, CaC03 u. Fe20 3 ad
sorbieren nicht, wohl aber A120 3, namlich aus 10 ecm Lsg. A  1 g A120 3 27,4%. Von
0,55 mg in 10 ccm PAe. adsorbierten 0,50 g Ce02 66,9%. Ein javan. Adsorptionston 
(v a n  V e e n , C. 1 9 3 1 . I . 3370) adsorbierte 45,1%, ais 0,5 g Ton auf 20 ccm einer Lsg. 
von 17,8 mg in 100 ccm PAe. einwirkten. Xanthophyll wird aus Chlf. durch Ton 
nicht adsorbiert, aueh nicht durch MgO u. MgC03, wenn man nicht groBe Mengen 
davon anwendet. A. u. Aceton yerhalten sich wie Chlf. 0,49 mg Lycopin in 10 ccm PAe. 
werden von 0,5 g Ton vóllig, von 0,1006 g zu 90,5% adsorbiert, ebenso durch 0,5014 g 
MgO vóllig, durch 0,1018 g MgO zu 56,7%. Capsanthin wird aus Chlf. weder durch 
Ton noch durch MgO adsorbiert, ebenso nicht Dihydrocarotin u. Dihydrolycopin mit 
MgO; aus 4,05 mg Dihydro-a-crocetin in 10 ccm Chlf. adsorbieren 0,4982 g MgO 15% 
(mógiicherweise t r i t t  hier z. T. Oxydation ein). — Durch Adsorptionsverss. an den 
Eidottersacken yon Haifisehembryonen wurde festgestellt, daB bei direkter Extraktion 
des m it Na2S 04 yerriebenen Materials m it PAe. nur ein Teil des Vitamins u. Carotins 
isoliert wird u. daB Lutein in Form yon Estern yorhanden ist. Nach KtlHN, W lNTER- 
STEIN u. L e d e r e r  (C. 1 9 3 1 . I I . 251) wurde in der Luteinfraktion Zeaxanthin nach- 
gewiesen. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. Abt. B . 10 . Nr. 19. 1—6.) B e r g m a n n .

Mitsumaru Tsujimoto, Ober die zweibasischen Sduren im Japanwaclis. Japan- 
wachs wird ausschlieBlich aus den Beeren von Rhus succedanea L. (Anacardiaceae) 
gewonnen. G e i t e l  u. v a n  d e r  W a n t  (Journ. prakt. Chem. [2] 6 1  [1900]. 151) 
haben aus den Fettsauren des Wachses eine Saure von F. 117° u. der yermeintlichen 
Zus. C22H 420 4 isoliert u. „Japansaure“ genannt. Nach S c h a a l  (Ber. Dtseh. chem. 
Ges. 40 [1907]. 4784) sollen auBer der Hauptsaure, C2lH 40O4, F. 117—117,5°, aueh 
Siiuren C20H 3S0 4 u. C13H 360 4 yorhanden sein. Nach T a s s i ly  (Buli. Soc. chim. France 9 
[1911]. 608) soli Japansauro die Formel C21H 40O4 besitzen. Neuere Unters. vgl. 
F l a s c h e n t r a g e r  u .  H a l l e  (C. 1 9 3 0 . I I . 2761). — Die vom Vf. untersuehten Wachse 
zeigten im Mittel D . 10°4 0,8624, F. 50,5—51°, SZ. 5,1, VZ. 206,6, JZ. 18,8, H e h n e r-  
Zahl 94,8, Unyerseifbares 0,57%. Fettsauren: F . 60—60,5°, Neutr.-Z. 212, JZ. 19,1. 
Durch geeignete Behandlung m it PAe., in welchem die 2-bas. Sauren wl. sind, wurde 
der Durehschnittsgeh. des Fettsiiuregemisches an 2-bas. Sauren zu 5— 6%  ermittelt. — 
Fiir die priiparative Isolierung der 2-bas. Sauren haben sich 2 Yerff. ais geeignet 
erwiesen: 1. 10 g Fettsauren in 100 ccm A. lósen, 0,6 g Pb-Acetat in 10 ccm A. zu- 
geben, auf ca. 70° erwarmen, schnell durch h. Trichter filtrieren, Nd. nochmals m it w. A. 
behandeln u. m it HC1 zers. 2. 1000 g Wachs m it 1000 g 2,5%ig. methylalkoh. HC1 
12 Stdn. kochen, Methylester unter 5— 5,5 mm bis 185° dest., wobei iiber 80% iiber- 
gehen, Ruckstand, welcher die 2-bas. Sauren enthalt, yerseifen, Sauren im Soxhlet 
m it PAe. extrahieren. — Die weitere Reinigung erfolgte uber die K-Salze, Pb-Salze 
oder Methylester u. durch óftere Krystallisation aus A. So ergab sieh, daB der Haupt-
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bcstandteil der 2-bas. Sauren Heneikosandicarbonsiiure, C,3H 440 4, hóehster F . 122 
bis 123°, ist. Wahrscheinlich ist aber auch Eikosandicarbonsćiure, C22H 420 4, F. 114°, 
vorhanden. — Ais eigentumlichc Eig. dieser 2-bas. Sauren wurde gefunden, daB ein 
geringer Zusatz derselben zu fetten u. waehsartigen Substanzen die krystalline S truktur 
ietzterer feiner u. undurchsichtiger macht u. diesen Substanzen eine gewisse Koharenz u. 
Zahigkeit erteilt. Die charaktcrist. Eig. des Japanwaclises, daB es sich zwischen den 
Fingern zu einer rciskuchenahnlichen M. kneten laBt, riihrt von den Glyceriden der
2-bas. Sauren hcr. (Buli. chem. Soc. Japan 6 . 325— 37. Dez. 1931.) L in d e n b a u m .

Mitsumaru Tsujimoto, Uber die zweibasischen Siiuren in  einigen Sumachbeeren- 
waćhsen. Im  AnschluB an die im vorst. Ref. mitgeteilte Unters. wurden die Wachse 
(riclitiger Fctte) aus den Beeren der 4 folgenden japan. Sumaehbiiume auf 2-bas. Sauren 
gepruft: „Urushi-noki'1 oder lihus vemicifera DC. (1), „Yama-haze“ oder Iłhus syl- 
veslris S . et Z. (II), „Yama-urushi“ oder lihus trichocarpa Miq. (HI), „Tsuta-urushi“ 
oder Iłhus toxicodendron L., var. wilgaris Pursh., f .  radicans Engl. (IV). Dio Fettsiiuren 
aus dem Wachs von I  enthielten ca. 6,3% roho 2-bas. Sauren u. ais Hauptbestandteil 
Ietzterer Eikosandicarbonsaure, Die Fettsauren aus den Wachsen von U  u. IV
enthielten 1,6 u. 6,3%  rohe 2-bas. Sauren, hauptsiichlich bestehend aus Ileneikosan- 
dicarbonsaure, C23H 44Ó4. In  dem Wachs von III  wurden m it Sicherlieit keine 2-bas. 
Siiuren gefunden. (Buli. chem. Soc. Japan 6 . 337—41. Dez. 1931. Yoyohata, Tokyo 
Im p. Ind. Lab.) L in d e n b a u m .

E a. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
I . A. M akrinow , Die aeróbe Peklinstoffgarung. Bei der Pektingiirung durch den 

anaeroben Erreger Oranulobacler 'pectinovorv.ni findet keine vollstandige Oxydation 
sta tt. Es entsteht Butter- u. Essigsaure u. wenig C02 u. I I2. Durch Einw. des aeroben 
Erregers Pectinobacter dmylophilum  dagegen werden etwa 75% der Pektinstoffe in 
C02 u. H t  ubergefiihrt u. es wird nur wenig Ameisen- u. Essigsaure gebildet. Wahrend 
die Flachsfasem wegen der geringen Oxydationsfahigkeit des anaeroben Erregers dunkel 
bleiben, werden sie infolge der starken Oxydationswrkg. des aeroben Bacteriums 
gebleicht. — Die Anwendung von Pectinobacter ermóglicht eine mehrfach wiederholte 
Róste in der gleichen Róstfl., wobei die Energie der Róstfahigkeit bis zu einer gewissen 
Hóhe m it jeder Róste zunimmt, dann lange Zeit unverandert bleibt u. schlieBlich 
sinkt. Dio A ktivitat der Róstfl. kann durch entsprechende MaBnahmen wieder her- 
gestellt werden. Die wiederholte Róste in der gleichen Róstfl. ist nur bei Anwendung 
von aeroben Erregern der Pektinstoffgiirung m it bestimmten biochem. Eigg. móglich. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I I . Abt. 85. 339—48. 10/2. 1932. Leningrad, Abt. fiir 
allgemeinc Mikrobiologie des Staatl. Inst. fiir experimentclle Medizin.) K o b e l .

W. Grassmann und T. Peters, Zur Freilcgmig des Invertins aus der Hefe. II . (I. vgl. 
C. 1929. I. 1115.) Die Verss. fiihrten zu dem Ergebnis, daB sowohl Proteinasen, aber 
nur solche der Papaingruppe, wie auch Amylasen, aber anscheinend nur die pflanzlicher 
Herkunft, u. zwar jede fiir sich allein, zur Freilegung der in der Zelle verankerten Saccha- 
rase befiihigt sind. Ob der enzymat. Vorgang in dem Abbau eines kolloiden Tragers 
oder in der Auflósung einer das Enzym schiitzenden Membran besteht, konnte vorliiufig 
nicht entschieden werden. (Ztschr. physiol. Chem. 204. 135—48. 13/1. 1932. Miinchen, 
Chem. Lab. d. Bayr. Akad. Wiss.) W e i d e n h a g e n .

N. M. Stclling-Dekker, Die Hefesammlung des „Centraal-Bureau voor Scl)immelcultures“ . 
Beitrage zu e. Monographie d. Hefeartcn. Tl. 1. Amsterdam: Kon. Akademie van 
Wctenschappen 1931. 4°. =  Verhandelingen d. Kon. Akademie ran Wetenschappen 
te Amsterdam. Afd. Natuurkunde. <2. seotie.) Deel 28, No. 1.

1. Die sporogenen Hefen. (VII, 546 S.) nn. fl. 10.—.

E 4. T le rc h e m ie .
Randolph West und Marion Howe, E in  krystallisiertes D erkat einer Saure aus 

der Leber. Berichtigung. (Vgl. C. 1930. II. 3796.) Die dem fruher aus der Leber iso- 
lierten Dipeptid (oder Diketopiperazin) von fi■ Oxyglutarsaure u. y-Oxyprolin zu- 
geschriebene Wrkg. auf das Blutbild bei pernizióser Anamie wird nicht durch das 
reine Dipeptid, sondern durch Beimengungen hervorgerufcn. (Journ. biol. Chemistry 94. 
611. Dez. 1931. New York, Univ.) O h l e .

H. Jensen, Versuche iiber Krotengifte. IV. Bufagin und Cinóbufagin. (III. vgl. 
C. 1930. II. 3304.) Die in den friiheren Arbeiten angegebencn Summenformeln fiir 
Bufagin u. Cinóbufagin sind zu beriehtigen. Bufagin hat die Zus. C24H320 5, Cinóbufagin
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C25H 32O0. Cinobufagin enthalt eine Lacton- u. eine Aeetylgruppe u. ein sekundares 
u. ein tertiares Hydroxyl; durch Reduktion geht es in Tetrahydrocinobufagin iiber. 
Bufagin enthalt eine Lacton- u. eino Formylgruppe u. tertiares Hydroxyl, es laBt sich 
zu Tetrahydrobufagin reduzieren. Es ist jetzt die Beziehung dieser Krótengifte zu den 
glucosid. Herzgiften des Pflanzenreiches geklart. Beide Gruppen, dereń pharmakol. 
Eigg. sich auch sehr ahneln, enthalten Gebilde mit 23 C-Atomen. Die pflanzlichen 
Herzgifte entsteben aus der Kombination dieses Grundkórpers m it Glucose, die Kroten- 
gifte durch Vereinigung iihnlicher Grimdkórper mit Essig- oder Ameisensiiure. (Science 
75. 53—54. 8/1. 1932. J o h n s  H o p k in s  Med. School.) W a d e h n .

E 6. T ie rp h y s io lo g ie .
Aladar Beznak, Die Wirkung von Organen mii innerer Sekrelion, sowie der Er- 

nahrung auf den Ca-Gehalt des Serums. (Vgl. C. 1931. II . 2025. 1932. I. 413.) Aus ^ 
Tieryerss. ergab sich, daB der Ca-Geh. des Serums nach MUz- sowie Pankreasexstirpation 
vorubcrgehend sinkt, hingegen nach Sauerkraut- u. Kartoffelerniihrung steigt. Weder 
aus der Milz, noch aus den genannten Pflanzen konnte eino das Serum-Ca erhohende 
Substanz gcwonncn werden. Insulin liat ebenfalls keino Wrkg. (Magyar Orvosi 
Archiyum 32. 438—50. 1931. Debreeen, Ungarn, Physiolog. Inst.) S a i l e i ł .

H. O. Neumann, E in  Beitrag zur Frage der liornwnalen Sterilisierung. Weibliche 
Kaninchen oder Mause erliielten Brei von 8— 10 Hoden der eigenen A rt injiziert. Bei 
einer Reihe von Tieren traten  iiber kiirzere oder langere Zeit Sterilitat u. Masculini- 
sierungserschoinungen auf. Stets waren aber auch Versager zu beobachten. Ahnlich 
verhielten sich mannlicho Tiere, die zum Teil yiele 10000 M.-E. injiziert bekamen. 
Nur ein Teil wurde vortibergehend steril. (Klin. Wchschr. 10. 2253—55. 5/12. 1931. 
Marburg, Univ.-Frauenklin.) W a d e h n .

Alexandre Lipschiitz, Die Balten- und die Mduseeinlieit des Follikulins. Bei der 
Tnjektionstechnik: 6 Einspritzungen im Veiiauf von 60 Stdn. ist eino Ratteneinheit 
dreimal so groB wie eine Miiusceinheit. E i n o  Mauseeinheit ruft bei der R atto  noch 
gar keine Yeranderungen hervor. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 754—56. 27/11. 1931. 
Concepcion, Univ. Inst. de physiol.) WADEHN.

E. Philipp, Die hornwnale Wirkung der Plazenta. Anfuhrung einer Reihe von 
Griinden, aus denen ersiclitlich ist, daB in der Schwangerschaft die Plazenta der Ur- 
sprungsort fur das gebildete Vorderlappensexualhormon ist. — Verss. zur hormonalen 
Sterilisierung bei Tieren hatten keinen prakt. Erfolg. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 217 
bis 219. 5/2. 1932. Berlin, Univ.-Frauenklin.) W a d e h n .

S. Loewe, W. Raudenbusch, H. E. Voss und W. C. van Heurn, Nacliweis 
des Sexualhormonvorkommens bei Schmetterlingen. Frisch ausgeschliipfte Exemplare 
dos groBen Atlasspinners (Attaeus atlas) wurden in Java gcsammelt u. aus dem 
Hinterkórper die von reifen Eiern strotzenden Ovarien herausgelesen. Die Priifung 
des Extraktes auf Thelykinin m it der Zahlmethode nach L o e w e  ergab einen 
Geh. von 70—130 Mauseeinheiten pro kg Frischorgan. Der Geh. der Schmetterlings- 
ovarien liegt also in derselben GróBenordnung wie bei Saugetieren. Die Bedeutung 
des Auffindens von Sexualhormon in derart beachtlichen Mengen im Schmetterling, 
dessen Sexualentw. bislang einer hormonalen Steuerung nicht zu unterliegen schien, 
wird ausfuhrlich diskutiert. (Biochem. Ztschr. 244. 347—56. 25/1. 1932. Mannheim, 
Hauptlab. d. Stiidt. K rankenanst.; Buitcnzorg, Java, Inst voor Plantziekten.) WAD.

Hans Ulrich Hirsch-Hoffmann, Uber die Ausscheidung der Hormone des Hypo- 
•physc?ivorderlappe7is im  H am  bei endokrinen Erkrankungen. Beschreibung einer Reihe 
von Krankkeitsfallen, in denen die AsCHHElM -ZoNDEK-Rk. positiv war, u. die mehr 
oder weniger m it Veranderungen in der Hypophyse in Zusammenhang gebracht werden 
kónnen. (Klin. Wchschr. 11. 94—97. 16/1. 1932. Hamburg-Eppendorf, Unir.-Frauen- 
klin.) W a d e h n .

Max Aron und Jacques Benoit, Der Einflufi der Kaslration auf das Yorkommen 
des a u f die Schilddriise ezcitosekretorisch wirkenden Hypophysenvorderlappenhormona 
beim Meerschweinchen. Einige Tage nach der Kastration, ganz deutlich gegen den 9. Tag 
nach der K astration, treten beim jungen Meerschweinchen in der Schilddriise Zeichen leb- 
hafter A k tm ta t auf. Serum u. Harn dieser Tiere bewirken bei gleiehartigen n. Meer
schweinchen ganz jene Veranderungen an der Schilddriise, wie sie sonst nur die 
Implantation von 0,001 g VorderIappen des Rindes hervorruft. Die Geschlechtsdriisen 
hemmen also entweder dio Sekretion des Hormons aus der Hypophyse oder verhindern 
dessen Angriff auf die Schilddriise. Dieser von den Geschlechtsdriisen abgegebene
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Hemmungskórper ist bereits im nicht geachlechtsreifen Tior vorhanden, (Conipt. rend. 
Soc. Biol. 108. 784— 86. 27/11. 1931.) W a d e h n .

Jacques Benoit und Max Aron, Der Einflufi der Kastralion au f das Vorkommen 
des au f die Schilddriise excito-sekretorisch wirkenden Hypophyseni-orderlappenhomums 
beim Huhn und bei der Enle. Ober einen Jahrescyklus der Akłimłat des Hypophysen- 
vorderlappens beim Vogel. (Vgl. vorst. Ref.) Das Serum des kastrierten Huhnes ist 
auf die Schilddriise des Meersehweinchens am wirksamsten im Friihling; zu dieser 
Zeit ist es doppelt his dreifach so alctiv ais Ende des Sommers u. Anfang Herbst. Das 
Serum des n. Huhnes ist das ganze Jah r iiber gleiehmaflig wirksam u. entspricht dem 
kastrierter Hahne zur Zeit der geringen A ktivitat. Der durch die Kastration auf- 
gedeckte Cyelus in der Produktion des die Schilddriise stimulierenden Hormons liiuft 
dem groBen Sexualcyelus parallel. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 786—88. 27/11.
1931.) '  W a d e h n .

Bernhard Zondek und Hans Krohn, Ein Hormon der Hypophyse. Zwisclien- 
lappenliormon (Intermedin). Die Erytropliorenreaktion (E. Ii.) der Elritze (Phoxinus 
laems) ais Testobjekt zum Nachweis des Hormons. (Vgl. C. 1932. I. 1390.) Folliculin 
u. Prolan vermogen nicht das Hochzeitskleid beim Fisch auszulosen, hingegcn yermag 
dies ein E xtrak t aus der Hypophyse. Spezif. an diesem Hochzcitskloid ist aber nur 
die Expansion der Erythrophoren, die sich in lebhafter Rotfśirbung an Brust u. Bauch 
auBert. Die durch Expansion der Melanophoren bcdingte Dunkelfarbung der Elritze 
ist unspezif. Sio wird u. a. durch Prolan, Yohimbin, Cantharidin gegeben. Eino 
Phoxincinheit (P. E.) ist diejenige kleinste Hormonmenge, die imstando ist, bei 3 
von 5 Elritzen (6,5—7,5 cem lang) an der Ansatzstelle der Brust- u. Bauchflosse eine
4—9 qmm groBe, u. hintcr der Afterflossc eine strichfórmige, piast, in die Augen 
fallende, lcuehtend purpurrote Farbung herbeizufiihren. Die Rk. muB etwa x/2 Stde. 
nach der Injektion auftreten u. kann bis 4 Stdn. anhalten. Mit Ausnahme des Hypo- 
physenextraktes wurde sonst keine Substanz gefunden, die diese E. R. auslost. Der 
Wirkstoff ist das sog. Melanophorenhormon, das besser ais Chromatophorenhormon 
bezeichnet wird. Bei der Priifung von Hinterlappenpraparaten gab Yasopressin eine 
deutliche E. R., wahrend Oxytocin eine viel geringere Wrkg. hatte. — Zur Gewinnung 
des Hormons wird die zerklcinerto m it Aceton getrocknete Hypophyse mehrmals m it 
kochender 0,25%ig. Essigsaure extrahiert. Im  Gehirn war das Hormon auBcr in der 
Hypophyse im Tuber cinereum u. im Thalamus u. selten in der FI. des dritten Ventrikels 
nachweisbar, in anderen Gehirnteilen fehlte cs. Das Hormon ist iiber die ganze H ypo
physe yerbreitet, in der starksten Konz. ist es im Mittellappen enthalten. Es enthalten 
1 g Vorder-, Mittel- u. Hinterlappen 2857 P. E ., 80000 P .E . u. 11904 P .E . Das Hormon 
wird im Mittellappen (Par. intermedia) produziert u. wird deshalb Intermedin genannt. 
Das Intermedin breitet sich auf dem Wege der Diffusion sowohl in das drusige Gewebe 
des Vorderlappens, wie in das neurogene Gewebe des Hinterlappens aus. Der Hypo- 
physenstiel enthalt 1—10% des Geh. vom Mittellappen. Im  Kolloid waren im Mittel 
50 P. E. pro Driise vorhanden. Das Intermedin diirfte auf dem Wege iiber den Hypo- 
physenstiel in das Tuber cinereum u. dam it ins Gehirn gelangen. In  der Menschen- 
hypophyse wurden 4000—7000 P. E. gefunden. — Das Intermedin ist bereits in klarer 
eiweiBfreier konz. Lsg. erhalten worden, frei von Oxytocin u. Vasopressin. (Naturwiss. 
20. 134—36. 19/2. 1932. Berlin-Spandau, Stiidt. Krankenh., Geburtshilfl.-Gynakol. 
Abt.) W a d e h n .

Walter Hohlweg und Max Dohrn, U ber die Beziehungen zwischen Hypophysen- 
rorderlappen und Keimdrilsen. Nach der K astration treten in der Hypophyse die so- 
genannten Kastrationszellen auf, dio Produktion des Vorderlappensexualhormons wird 
gesteigert. Dio Zufuhrimg geeigneter Dosen weiblichen Sexualhormons (Progynon) 
macht beide Erscheinungen riickgangig. Bei der kastrierten infantilen weiblichen R atte  
is t V3o Rattcneinlieit (R. E.) dazu notwendig, bei der infantilen mannlichen R atte  
das 12-fache u. beim kastrierten geschlechtsreifen Weibchen 5— 6 R. E. taglich. Um 
die morpholog. Veranderungen in der Hypophyse riickgangig zu machen, bedarf es 
einer Behandlungsdauer von 3 Wochen. Es ist also nicht der Mangel der Keimdriisen 
•ais solchen, sondern das Fehlen des Keimdriisen/iormons, das die genannten Erscheinungen 
in  der Hypophyse hervorruft. — Es besteht das Wechselspiel: der Vorderlappen wirkt 
hormonal auf die Keimdriisen, die nun ihre Hormone produzieren. Diese Keimdriisen 
wirken auf den Vorderlappen zuriick u. bremsen dessen Tatigkeit. (Klin. Wchschr. 11. 
233—35. 6/2. 1932. Berlin, Hauptlab. S c h e r in g -K a h lb a u m  A.-G.) W a d eh n .
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Walter Hohlweg und Karl Junkmann, Die hormonal-nervose Regulierung der 
Funlction des Hypophysenvorderlappens. Rattenhypophysen wurden in dio Nieren 
anderer R atten  implantiert; an diese Im plantation schloB sich die Kastration. Nach
4 Woclien wurden die Hypophysen — die eigenc u. die implantierte — untersucht. N ur 
die eigene, die also in neryoser Verb. m it dem Kórper war, wies Kastrationszellen auf, 
die implantierten, gut eingeheilten Hypophysen zeigten niemals Kastrationszellen. 
Bei der Ausbildung der Kastrationshypophyse spielen daher neryose Einfliisse eine 
besondere Rolle. Zentralneryensystem (wahrscheinlich ein parasympath. Zentrum), 
Hypophyse u. Keimdriise stehen in eigentumlicher Wechselwrkg. zueinander. Das auf 
einen bestimmten Sexualhormonspiogel reagierende neryose Sexualzentrum regelt dio 
Tatigkeit der Hypophyse in dem Sumo, daB bei eintretendem Mangel an Sexualhormon 
auf nervosem Wege eine yerstarkte ganadotrope Vorderlappensekretion zustande kommt, 
die ihrerseits rein hormonal zu yermehrter Produktion von Keimdrusenhormon fiihrt. ' 
Von der Rcaktionsfahigkeit des nervosen Zentrums (Alter, Pubertiit, nervdse Span- 
nungen) wird der Grad der sexuellen A ktiyitat bestimmt. (Klin. Wchschr. 11. 321—23. 
20/2. 1932. Berlin, S c h e r in g -K a h l b a u m  A.-G., Hauptlabor.) W a d e h n .

W. Feldberg und B. Minz, Die Wir kuny von Acetylcholin au f die Nebennieren, 
Nach Injektion von 0,5—1,0 mg Acetylcholin erfolgt bei atropinisierten Katzen, Hunden 
u. Kaninehen cin Blutdruckanstieg. Diese Blutdrueksteigerung ist die Folgę des un ter 
der Acetylcholinwrkg. yermehrt abgegebenen Adrenalins. Nach Injektion von 5—10 mg 
Acetylcholin erfolgt ebenfalls eine starko Blutdrueksteigerung; diese ist aber nur zum 
Teil durch Adrenalin bedingt. — Wiederholte Acetylcholingabon vermindern den 
Adrenalingeh. der Nebennieren bis zur HiŁlfte. Der EinfluB des Acotylcholins auf die 
Adrenalinsekretion erfolgt dureh direkte Einw. auf dio Nebennieren. Eine lalimende 
Wrkg. auf die Nebennieren, wio sio Nicotin hat, fehlt dem Acetylcholin. Die adrenalin- 
absonderndo Wrkg. des Acotylcholins wird durch groBe Dosen Nicotin aufgehoben, 
durch Atropin gcsehwacht. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 163. 66—96. 4/11. 1931. 
Berlin, Univ., Physiol. Inst.) WADEHN.

Octave Bailly und Roger Netter, Uber die Isolierung von Carolin aus Neben
nieren. Dio zerkleinerten Nebennieren werden zweimal m it 75%ig. A., der m it 2°/00 
Essigsiiure versetzt ist, derart ausgezogen, daB die Extraktionsfl. etwa 45°/0 A. enthiilt. 
Nach jedor Maceration wird filtriert u. hydraul. abgepreBt. Der PreBkuchen wird 
zerkleinert u. m it Aceton erschópft, das Losungsm. im Vakuum abdest. u. der Rttck- 
stand in wss.-alkoh. Kalilauge gel. (100 ccm 33%ig. Kalilauge +  400 ccm A.). Das 
Ausschiitteln dieser Lsg. m it PAe. bringt nur wenig Carotin in den PAe. hinein, das 
meiste bleibt in der alkoh. Phase, die im Vakuum in der Kiilte yertrieben wurde. 
Nach 48 Stdn. sind yiele Cąrotinkrystalle yorhanden, die m it h. Methylalkohol gewaschen 
werden. Aus den Mutterlaugen ist noch Carotin zu erhalten. Ausbeute aus 1 kg frischer 
Driise war 0,3‘g Carotin. Das aus den Nebennieren erlialtene Carotin ist mit dem 
pflanzlichen Carotin ident., es schmilzt wie dieses im MAQUENNE-Block bei 192°;
F. im Róhrchen 168—169° (unkorr.), pflanzliches Carotin hatte  denselben F. unter 
dieson Bedingungen, ebenso hoch war der Misch-F. yon tier. u. pflanzlichem Carotin. 
Die Ggw. yon Isomeren erklart die Differenz zwischen dem gefundenen F. u. den Be- 
funden anderer Untersucher. Das Absorptionsspoktrum (5 mg Carotin in 11 „Sulfo- 
carbonique“ ) zeigt 2 charakterist. Banden, die eine bei 6 zwischen 510 u. 525 ft/i u. die 
andere bei F  zwischen 480 u. 490 /i/i, ebenso also wie das yegetabile Carotin nach
G. B e r t r a n d . •— Das Carotin ist sowohl in der Rinde ais im Mark der Nebennieren
enthalten. Das Vorhandensein des Carotins ais Provitamin-A in der Nebenniere wird 
m it der Bedeutung dieser Driisen fiir das Wachstum u. den Schutz gegen Infektions- 
krankheiten in Verb. gebracht. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 961—63. 16/11.
1931.) W a d e h n .

Carl H. Greene, Leonard G. Rowntree, Wilbur W. Swingle und Joseph 
J. Pfiffner, Stoffwechseluntersucliungen bei Addisonsclier Krankheit. Die Wirkung der 
Beliandlung mit dem Rindenhormon der Nebennieren. (Vgl. auch C. 1932. I. 540.) 
(Amer. Journ. med. Sciences 183. 1—23. Jan . 1932.) W a d e h n .

Oskar Klein, Der Einfluft der Nebennierenrinde auf die Entwieklung der mannlichen 
GescMeclUsorgane. Injektion von adrenalinfreiem Nobennierenrindenextrakt bewirkte 
eine Fórderung der Ausbildung der mannlichen Geschlechtsorgane, insbesondere bei 
ganz jugendliclien Tieren. Bei Weibchen wird die Ausbildung der Geschlechtsorgane 
gehemmt. Zusatz von Thymokreszin zum Rindenextrakt yerstarkte die Wrkg. auf
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die Mannchen. (Endokrinologie 9. 401—13. Dcz. 1931. Bern, Univ., Physiol. Inst. 
[Hallerianum].) W a d e h n .

E. Laborde und Enver, Bestimmung der Lipoide im  Scliilddriisenpulter. Schild- 
drusenpulver wurde m it A. crschópfend ausgezogen, der Ruckstand vom A. wurde 
m it alkoh. KOH verseift u. das Unverseifbare bestimmt, es betrug 1,4% des Ausgangs- 
materials; die Cholesterinbest. mit Digitonin ergab 0,4862% der Schilddrtise. Die 
Fettsauren des verseiften alkoh. Auszuges bctrugen 5,66 g aus 100 g Driise. (Buli. Soc. 
Chim. biol. 13. 148—49. 1931.) W a d e i in .

Jesse L. Bollmail und Frank C. Mann, Enlerale Zufiihrung ton Insulin beim 
normalen Hunde. Die Einfiilirung groBer Mengen Insulin in das Duodenum, Jejunum 
oder Ileum allein oder in Mischung von Saure, Blut oder Galie hatte  keinen EinfluB auf 
den Blutzucker des Hundes, auCer einer ganz leicliten Senkung, wenn konz. Insulin 
benutzt wurde. (Amer. Journ. med. Sciences 183. 23—30. Jan. 1932.) WADEHN.

Albert H. Elliot und Franklin R. Nuzum, Die pharmakologischen Eigenscliaften 
eines insulinfreien Pankreasextrakles und des Kreislaufhormons ton Frey. Insulinfreie 
Pankreasextrakte (nach G l e y  u . KlSTHINIOS) verursachen bei intrayenoser Injektion 
beim Kaninchen eine yoriibergehende Blutdrucksenkung. Wiederholte Injcktionen 
rufen eine anhaltende Senkung des Blutdrucks hervor, wahrscheinlich durch Vaso- 
dilation im Splanchnicusgebiet. Subcutane oder intramuskulare Zufiihrung ist wirkungs- 
los. Die Coronararterien des durchstrómten Kaninchenherzens werden durch Zugabe 
des Extraktes zur Durchstromungsfl. erweitert, die Amplitudę der Herzkontraktion 
wird yermindert, der Herzschlag wenig beeinfluBt. Zusammcn m it Adrenalin gegeben, 
wird die sonst sintretendo Blutdrucksteigerung ganz unterdriickt. Kreislaufhormon- 
praparate, nach F e e y  (C. 1931. I. 1935) aus H arn dargestellt, liatten im wesentlichcn 
die gleichen Eigg. Die Verkleinerung der Amplitudę der Herzkontraktion war noch 
ausgesprochener. — Pankreas- u. Harnpriiparate verursachen beim Meerschweinchen 
keinen Herzblock, sie enthalten also nicht Adenosin oder Adenylsaure, sie enthalten 
auch nicht Histamin u. Cholin. Die Wirkstoffe sind wahrscheinlich in beiden Praparaten 
ident. Die Vermehrung des Coronardurchflusses u. dio antagonist. Wrkgg. zum 
Adrenalin, die durch diese Praparate bewirkt werden, erklaren die giinstige Wrkg. der 
Praparate bei Angina pectoris u. intermittierendem Hinken. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeuties 43. 463—75. Nov. 1931. Santa Barbara, Calif., Labor. of the Cottage 
Hosp.) W a d e h n .

A. Cało, Beilrag zur waclistumserregenden und wachslumsfordernden Wirkung ton  
Nekrohormonen aus Kulturen normaler und neoplastischer Oewebe. Mit Extrakten aus 
Gewebekulturen kann man das Wachstum lebender Gewebekulturen beschleunigen. 
(Ztschr. Krebsforsch. 35. 411—14. 2/2. 1932.) K r e b s .

M. Fontaine und P. Portier, Uber den Kalkgeliall des Bluies ton Seefischen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1218—20. 7/12. 1931.) O p p e n h e im e r .

H. H. Dukes, L. H. Schwarte und A. E. Brandt, Der Ilamoglobingelialt des 
Hiihnerblutes. Eine statisłische Untersuchung iiber Beeinflu-ssung und Beziehungen. 
(Science 75. 25—26. 1/1. 1932. Iowa, S tate College.) O p p e n h e im e r .

Frederick H. Scharles und Edward S. West, Der gehundene Zucker in  Wolfram- 
sdurefiltraten ton Blut. T o m p s e t t s  Schlusse (C. 1931. II. 1607), daB Wolframsaure- 
filtrate von Blut einen leicht hydrolysierbarcn Zuckerkomplex enthalten, konnten nicht 
bestatigt werden. — Die reduzierende, nicht yergarbare Fraktion der Wolframsaure- 
filtrate nimmt nach Saurehydrolyse zu, erreieht ein Maximum u. fallt innerhalb yon 
20 Stdn. unter den urspriinglichen Wert. Dieses Verh. kann nicht auf Glutathion 
zuruckgefiihrt werden, sondern deutet auf die Ggw. einer Substanz, die durch Hydrolyse 
in eine oder mehrere unstabile reduzierende Verbb. ubergeht. Der garfahige Zucker 
bleibt unyerandert. — Die nicht yergarbare Fraktion der Wolframsaurefiltratę enthalt 
scheinbar keinen faBbaren Zucker irgendwelcher Art, denn durch H gS04-BaC03- 
Fallung der hydrolysierten Filtrate wird die reduzierende Substanz wahrend aller 
Stadien der Hydrolyse yollstiindig entfernt, u. die Red.-Werte stimmen dann m it denen 
fiir den yergarbaren Zucker iiberein. (Journ. biol. Chemistry 93. 359—64. Okt. 1931. 
Washington, Uniy., School of Medicine, St. Louis, Departments of Medicine u. Biolog. 
Chemistry.) K o b e l .

Frank L. Apperly und Muriel G. Crabtree, Die Beziehung der Magenlaligkeił 
zur chemischen Zusammensetzung des Blutes. Der HCl-Geh. des Mageninhaltes hangt 
beim gesunden Menschen vom Bicarbonatgeh. des Blutes ab. — Die Entleerungszeit 
wird durch die pu des Blutes bestimmt, die Saureproduktion seitens der Magenschleim-
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hau t durch die im Plasma gel. C02. (Journ. Physiol. 73. 331—43. 17/12. 1931. M el
bourne, M a c le o d  Lab. Pathol. Dep.) F . M u l l e r .

Ivan Gyorffy, Untersućhungen iiber das Wesen des Bordetschen „Colloide de boeuf“ 
und der „Erythrocytenkonglutination“. Die in Rinderseren in Ggw. von Meorschweinehen- 
blutzellen gleichzeitig mit der Hamolyse entstelienden Flocken werden nieht von roten 
Blutkorperchen gebildet, sondern von residuellem Fibrinogen, das durch aus Form- 
elementen des Blutes stammende Stoffe zur Gerinnung gebracht wird. — Die Existenz 
eines besonderen „Konglutinins“ bzw. eines besonderen „Colloide de boeuf “ wird durch 
Verss. des Vfs. nieht erwiesen; das Zustandckommen des Phanomens maeht die An- 
nahmo eines solchen uberfliissig. (Biochem. Ztschr. 244. 435—39. 25/1. 1932. Budapest, 
Univ., Bakteriolog. Inst.) SIMON.

Albert Fischer, Antiprothrombin und Globulinę. (Vgl. C. 1932. I. 90.) Zwischen 
Antiprothrombinwrkg. u. der Menge der Globulinę eines Blutserums besteht absol. 
Ubereinstimmung. Antiprothrombin bildet m it Serumalbumin Komplexe, dio bzgl. 
physikal.-cliem. Eigg. den naturlichen Globulinen sehr ahnlich sind. Dio ais Globulino 
bezeiehneten EiweiBkomplexe ontstehen durch Einw. des Heparins auf einheitliches 
BluteiweiB. Hoparin bewirkt sofortige Umwandlung von Serumalbumin zu Globulin. 
Es handelt sich somit um lceinen komplizierten Rk.-Verlauf, sondorn um eino Koppelung 
in der Lcbor zwischen den vom Darm kommenden abgebauten EiweiBkorpern u. dem 
Heparin. — Die Bldg. aller Globulino kann mittels eines einzigen korpereigenen Stoffes, 
des Heparins, erklart werden, dessen starkę akt. Wrkg. auf die EiweiBk6rper von koinom 
anderen bisher bekannten Stoff des Organismus erreicht wird. Solange die Globulinę 
yorwiegend chem.-physikal. charakterisiert werden, halt sich Vf. zu dem SchluB fiir 
berechtigt, das Heparin fur die Bldg. der Globulino allein yerantwortlich zu machen. 
(Biocliem. Ztschr. 244. 464—85. 25/1. 1932. Berlin-Dahlcm, Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Biol., Gasabteilg.) SlMON.

Istvan Went und Ferenc Faragó, Der Einflufi des Lecilliins auf die Stabilitat
der Serumeiweipkorper. (Magyar Orvosi Archivum 32. 451—58. 1931. — C. 1931.
I. 1632.) “ . S a i l e r .

N. W. Lazarew und Emilie Nusselmann, Uber die Chloroformverteilung zwischen 
den Erylhrocyten und dem Blutserum (bzw. Plasma). (Vgl. C. 1932. I. 837.) Die Chlf.- 
Verteilung zwischen Erythrocyten u. fl. Blutteil wird in vitro untersucht. In  Vorss. m it 
Blut verschicdener Tiergattungen (Schwein, Hund, Bind, Hammel) enthalten die 
Erythrocyten bei allen Konzz. molu: Clilf. ais das Blutserum (bzw. Plasma). Bei hohon 
Giftkonzz. ist der Unterscliied weniger stark  ausgepragt. (Biochem. Ztschr. 244. 417 bis 
425. 25/1. 1932. Leningrad, Inst. f. Gewerbehygiene u. Sicherheitstechnik.) SlMON.

L. Farmer Loeb, Ober das Yorkomm&n von Urobilinogen im  Blutserum. Die bis- 
herigen Unterss. iiber den Nachweis von Urobilinogen u. Urobilin im Blutserum halten 
einer strengen K ritik nieht stand. In  droi Fallen gelang Vf. der spektr. Nachweis von 
Urobilinogen ais Aldehydkondensationsprod. (Biochem. Ztschr. 244. 426—30. 25/1.
1932. Berlin, Univ., I. Medizin. Klinik.) S im o n .

Georges Bohn und A. Drzewina, Morphogene Wirkung des Betains auf Eier und 
Laruen von Seeigeln. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1478—80. 28/12. 1931.) Opp.

Z. Zakrzewski, Die Rolle des Prothrombins und Heparins bei der Proliferation 
und Differenzierung von Geweben. Untersućhungen in vitro. Prothrombin regt die P ro
liferation (CARREL-Kultur) direkt an, wahrend Heparin indirekt hemmt u. dio Differen
zierung indirekt auslost. (Klin. Wchschr. 11. 113—14. 16/1. 1932. Krakau, Univ., Inst. 
f. allgem. u. exper. Pathol.) W a d e h n .

Otto Warburg, Fritz Kubowitz und Walter Christian, Ober die Wirkung von 
Phenylhydrazin und Phenylhydroxylamin a u f den Stoffwechsel der roten Blutzellen. 
Phenylhydrazin erzeugt in roten Blutzellen des Kaninchens in vitro eine Atmung, bei 
der Kohlenhydrat unter Bldg. von C02 oxydiert wird. Die Vff. untersuchen eingehend 
den Mechanismus dieser Atmung, u. finden, daB der K atalysator der Rk. freies Hamin 
ist, das aus Hamoglobin durch Phenylhydrazin entwidkelt wird. Das freie Hamin 
oxydiert unzers. Oxyhamoglobin zu Methamoglobin, Methamoglobin oxydiert Kohlen
hydrat, wobei es selbst wieder zu Hamoglobin reduziert wird. — Phenylhydroxylamin 
erzeugt in Blutzellen direkt Methamoglobin (kein freies Hamin), das katalyt. Glucose 
oxydiert. (Biochem. Ztschr. 242. 170—205. 17/11. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Zellphysiologie.) KREBS.

Hajime Aida, Ober den Calciumgehalt von Raiten. Der Ca-Geh. vonR atten bloibt 
bei Ca-reieher Em ahrung unter yerschiedenen Vers.-Bedingungen (Ruhe, Muskelarbeit,
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Ca-Injektion) der gleiclie. (Biochem. Ztschr. 244. 303—07. 25/1. 1932. Berlin, Univ., 
Experim.-biol. Abt. d. Pathol. Inst.) Sim on .

Emile-F. Terroine und Marguerite Champagne, EinflufS des Basen-Sdure- 
rerhaltnisses in  der Nahrung au f den Umfang der Stickstoffaussclieidung. Kontrollo der 
Ausscheidung von Hamstoff, N H 3, Amino-N, Allanłoin, Kreatinin, Kreałin. Oesaml-S 
u. Neulral-S erlaubt bei gleiehmiiBiger Kohlehydratnahrung u. Siiurezufuhr Schliisse 
iiber den endogenen Eiweif!a,bba.u. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 203—06. 11/1.
1932.) Op p e n h e i m e r .

L. P. Rosenow, Ober das Vitamin der Massenbildung (M). Das Gewicht von 
waelisenden Ratten, die ausschlieClich m it Schwarzbrot (Roggenbrot m it Beimischung 
von Gerstenmehl) gefiittert wurden, stieg etwa l 1/*—2Monate an, um dann nach kurzer 
Konstanz in immer schnellerem Tempo abzunehmen. Diese Kurve besitzt logarithm. 
Form. Es ergibt sich hieraus die Folgerung, daB das Wachstum in diesem Falle nach 
dem Gesetz der Massenwrkg. yerliiuft. — Dio Tiore erhielten bei sinkendem Gewicht 
eine Zugabe yon Lebertran, der in Schalchen beigesetzt wurde, u. von roher Kartoffel 
m it Selmie u. etiolierten Keimen. Die Tiere nahmen anfanglich gierig dio Zusatznahrung, 
um sio aber bald fast vóllig zu meiden. Das Gewicht fiel weiter, trotzdem dio Nahrung 
jetzt alle bokannten Vitamino enthielt. Die Zugabe von Heu (Wiesengriiser) liatto 
yolligo Erliolung der schwer leidenden R atten  u. schnelle Gewichtszunahme zur Folgę. 
Es wird hieraus gcschlossen, daB der Nahrung ein bisher unbekaimtes Vitamin u. zwar 
das Vitamin der Massenbldg., Yitamin M, fehlto. Das Vitamin M ist im Heu enthalten, 
es fehlt in Schwarzbrot, Kartoffel u. Lebertran. (Biochem. Ztschr. 244. 413—16. 
25/1. 1932. Mińsk, Biolog. Inst. der WeiBruss. Akad. d. Wissensch. u. Physiol. Inst. 
d. WeiBruss. Med. Inst.) W a d e h n .

Hans von Euler und Lucie Ahlstrom, Ober die Oxydationsgrójie Viłamin A-haltiger 
Stoffe. (Vgl. C. 1932. I. 410.) YcranlaBt durch ihre Annahmen iiber die Rollo des 
V itam insA  im Tierkorpor, untersuchen Vff. die Sauerstoffzehrung von Lebern, die 
infolge ungleicher D iat yerschiedene Mengen von Carotinoiden bzw. Vitamin A ge- 
speichert hatten, ferner die Sauerstoffaufnahme durch die fettloslichen bzw. in PAe. 1. 
Stoffe der Leber. Bei diesen zeigt sich eine ausgesprochone Beziehung zwischen der 
OxydationsgroBo u. dem Vitamin-A-Geh. (wegen der yermuteten Beziehungen zum 
Vitamin A wurde aueh ein Dihydrocarotin auf seine 0 2-Aufnahme gepriift). Es ist 
dadureh ein experimenteller Anhaltspunkt fur die chom. Rolle des A-Vitamins u. seine 
Beziehung zu den Oxydationsvorgangen gegeben. — Blut u. Hamin erhóhen die 
AtmungsgróBe A-yitaminhaltiger Leborextrakte betrachtlich. — Die Verss. sind an 
Dorsch- u. Haitran, sowie an Leberextrakten von Scomber scombrus, Rhombus maximus 
u. Hippoglossus hippoglossus ausgefiihrt worden. — Vff. untersuchen aueh an Ratten- 
lebern den Zusammenhang zwischen OxydationsgróBo u. Katalasegeh. Vielleieht stehen 
diese in einem gegensatzlichen Verhaltnis. (Ztschr. physiol. Chem. 204. 168—80. 13/1.
1932. Stockhohn, Univ.) W il l s t a e d t .

Frederick F. Tisdall, Vitamin D und Bcstralilung. Empfehlung eines Brotes m it 
Vitamin D-Zusatz, das in einer groBeren Reiho von Stadten Canadas u. der Voreinigten 
Staaten eingefiihrt ist. Das Vitamin wird dem Brot in Form bestrahlter Hefe oder 
bestrahlten Ergosterins zugegeben. (Canadian Chem. Metallurgy 16. 9—12. Jan . 1932. 
Toronto, Univ., Lab.:Departm. of Paediatrics.) W a d e h n .

Jean Morelle, Ober den Einflufl beslralilten Ergosterins au f die Galliisbildung 
bei Knochenbriichen. Bestrahltes Ergosterin in mittleren Dosen beschleunigt die Callus- 
bldg. bei jungen u. alten R atten; hohe Dosen hemmen u. zwar am starksten bei aus- 
gewachsenen Ratten. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 803—04. 27/11. 1931.) W a d e h n .

Wulfsohn, E in  Fali von akuter Vigantoluberdosierung. Ein 3-jahriges K ind hatto 
irrtiimlieh 5 ccm Vigantol erhalten. Im  Verlauf yon 11 Monaten konnte keine Storung 
irgendweloher A rt beobachtet werden. (Dtsch. med. Wchschr. 58. 298. 19/2. 1932. 
Chemnitz.) S c h w a i b o l d .

Erhard Engel, Rachitisbekdmpfung mit Lebertran. Verss. m it Maltosellol (Gemisch 
von Medizinallebertran, Gerstenmalzextrakt u. Kakao) an rachit. Kindern m it noeh 
anderen Erkrankungen. In  allen Fallen tra t glatte Heilung ein m it Erhohung des 
Blut-P-Spiegels u. sonstige klin. Besserung. Keine ungtinstige Nebenwrkg. (Therapio 
d. Gegenwart 73. 68—71. Febr. 1932. Berlin, Krankenhaus Moabit.) S c h w a i b o ld .

Boris A. Lawrow und Natalie Jarussowa, Siiekstoffwechsel bei einseitiger Er- 
ndlirung. I II . Mitt. Stickstoffwechsel bei Vógeln (Tauben) bei Entwicklung einer poły- 
neuritischen Amtaminose. (II. vgl. C. 1928. II. 1685.) Fiitterungsverss. an Tauben,
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dio ausschliefllicli m it n. bzw. autoklaviertcm (4 Stdn. bci 137°) Buchweizen ernahrt 
wurden, wobei die Yerzchrtcn Mcngen im ersteren Fali denjenigcn im zweiten Fali 
gloichgehaltcn wurden. Die Exkremente wurden in geeigneter Weiso quantitativ 
zur Unters. gesammelt. Unters. der Leichen (ohne Horngebilde) nach Versuclisende 
auf N. Alle avitaminosen Tiere zeigten bedeutende negative N-Bilanzen, die in keinem 
Zusammenhang mit der verminderten Nahrungsaufnahme standen. Wiibrend der Entw. 
der Avitaminose war der N-Verlust am groBten, wahrend der N-Verlust der Kontroll- 
tiere bei der gleiehen Futtermenge gering oder dio Bilanz sogar positiy war. Der N-Geh. 
des Kórpers (olme Horngebilde) verringerte sick bei den avitaminosen Tauben u. 
TergroBerte sieli bei den Kontrolltieren. Bei ersteren geht daher ein dureh die Avit- 
aminose yerursachter vcrstarkter Abbau N-haltiger Substanzen des Organismus vor 
sieh. (Bioehem. Ztscbr. 244. 390—402. 25/1.1932. Moskau, Erniihrungsinst.) Sc h w a ib ^

H .D  ennig, Beeinflussung des Saure-Basenhauslialls ais Heilmittel. Sainmelreferat.'
Acidose kann erzeugt werden durch Anderung der Ernahrung, dureh Eingabe von 

HC1 oder Phospliorsaure, durch Atmung von 5%  COa in reinem 0 2. — Alkalose erfolgt 
ais Nachwrkg. starker Siiurezufuhr, durch Zufuhr von Alkalien (Natriumcitrat oder 
N aH C03) oder dureh willkiirliche t)berventilation. (Ztrbl. inn. Med. 53. 194—203. 
13/2. 1932. Stettin, S tadt. Krkh.) F. Mu l l e r .

E. Delcourt-Bemard, Spdtwirkung des Jods au f den Grundumsatz. Die Unterss. 
erstrecken sich auf dic Verfolgung der Grundumsatzveriinderung nach Zufuhr von 
LuGOLscher Lsg., K J , K J 0 3, N aJ, J-T inhtur  u. TetrajodphenólpWudein. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 108. 815—17. 27/11. 1931. Liittich, Univ., Chirurg. IClin.) Op p e n h e im e r .

E. Delcourt-Bernard, Soforlige Wirkung des Jods auf den Grundumsatz. (Vgl. 
vorst. Ref.) (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 817—19. 27/11. 1931.) Op p e n h e im e r .

Mezincesco, Die Bedeulung der nicht erselzbaren Aminosduren zur partiellen Ab- 
deckung des spezifisch endogenen Stickstoffoerlustes. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 
1469—71. 28/12. 1931.) Op p e n h e im e r .

J. S. Dunn, W. W. Kay und H. L. Sheehan, Die Ausscheidung vo?i Harnsloff 
durch die Saugeliemiere. Dio wahrend des Durchganges des Blutes durch die n. Niere 
aus dem Blut verschwindendo Harnstoffmenge betrug bei Kaninchen 6—13%. Dieso 
Menge entsprach der pro Min. ausgeschiedenen Harnstoffmenge. Die Narkose u. Ope- 
ration bei der Entnahm e von Herzblut u. Blut aus der Nierenvene hatten nicht ge- 
stort. Die Nierenzirkulation war unyeriindert geblieben. — tiber die A rt des Mechanis- 
mus der Harnstoffaussoheidung durch die Nieren geben die Zahlen keine Auskunft. 
(Journ. Physiol. 73. 371—81. 17/12. 1931. Manchester, Univ., Dept. of Pathol.) F. Mli.

Emile-F. Terroine, A. Giaja und L. Bayle, Ober die Bildung von Krealin und 
von Purinlwrpem des H am s aus Eiweifisloffen. (Vgl. C. 1931. II. 3356.) Stoffwechsel- 
verss. an Schweinen. Die Tiere erhielten in der crsten Periode reinc Stiirkc unter Zusatz 
allein von Mineralsalzen u. Vitaminen; in den folgenden Perioden — stets von 10 Tage 
Dauer — wurde in zunehmendem Mafie die Starkę durch eiweifireiche Stoffe ersetzt. 
Mit steigendem Eiweifigeh. der Kahrung nehmen im Harn Kreatin, Purinkórper u. 
Allantoin regelmafiig zu. Mit steigender I\-Ausscheidung steigt der prozentuale Anteil 
des Kreatins, bei den Purinkorpern sind hierin die Resultate allerdings ungleichmafiig. 
Es folgt aus den Verss., dafi K reatin u. Purinkórper aus bestimmten Bestandteilen 
des NahrungseiweiBes gebildet werden konnen. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 956 
bis 959. 16/11. 1931.) W a d e h n .

L. B. Winter, Cellobiose und Milchdriise. Es sollte gepruft werden, ob Cellobiose 
durch Enzyme der Milchdriise in Lactose iibergehen kann. 3%ig. Cellobioselsg. wurde 
unter geeigneten Zustitzen m it nach verschiedener Methode hergestellten Ausziigen 
von Brustdriisen lactierender Kaninchen bebriitet. Der Zucker wurde danach wieder 
isoliert. Weder Anfangs-, noch Enddrehung, noch der Verlauf der M utarotation weist 
darauf hin, daB sich Lactose gebildet hatte. —  Cellobiose wurda an Kaninchen (Bocke, 
Weibchen, milchende Weibehen) verfiittert u. der „Extrazucker“ im Harn bestimmt. 
Es wurde kein Anhalt dafiir gefunden, dafi Cellobiose dureh Umwandlung in Lactose 
Tom milchgebenden Weibchen verwertet werden kann. (Journ. Physiol. 73. Nr. 4. 6P. 
17/12. 1931. Manchester, Physiol. Lab.) W a d e h n .

J .  H . K innam an und O. H . P lan t, Ephedrinwirkung auf die Kontraklionen des 
Magen-Darmkanals bei nichtnarkotisierten Hunden. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeu- 
tics 43. 477—86. Nov. 1931. Iowa City, S tate Univ. Lab. of Pharmacol.) Op p e n h e im e r .

Rudolf Schonheimer, Neue Beilrdge zurn Sterinstoffwechsel. Wahrend das tier. 
Cholesterin vom Magendarmkanal resorbiert wird, ist dies bei pflanzlichen Sterinen
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dio ausschliefllicli m it n. bzw. autoklaviertem (4 Stdn. bei 137°) Buchweizen ornahrt 
wurden, wobei die Yerzehrten Mengen im ersteren Fali denjenigen im zweiten Fali 
gleichgehaltcn wurden. Die Exkremente wurden in geeigneter Weise quantitativ 
zur Unters. gesammelt. Unters. der Leichen (ohne Horngebilde) nach Versuclisende 
auf N. Alle avitamindsen Tiere zeigten bedeutende negative N-Bilanzen, die in keinem 
Zusammenhang mit der Yerminderten Nahrungsaufnahme standen. Wahrend der Entw. 
der Ayitaminose war der N-Verlust am groBten, wahrend der N-Verlust der Kontroll- 
tiere bei der gleichen Futtermenge gering oder dio Bilanz sogar positiv war. Der N-Goh. 
des Kórpers (ohne Horngebilde) verringerte sich bei den avitaminosen Tauben u. 
Ycrgrófierte sich bei den Kontrolltieren. Bei ersteren geht daher ein durch die Avit- 
aminose ycrursachter verstarkter Abbau N-haltiger Substanzen des Organismus vor 
sich. (Biochem. Ztsehr. 244. 390—402. 25/1.1932. Moskau, Erniihrungsinst.) S c h w a ib .-

H.D ennig, Beeinfltissung des Saure- Basenhaushalts ais Heilmittel. Sammelreferat.
Acidose kann erzeugt werden durch Anderung der Erniihrung, durch Eingabe von 

HC1 oder Phosphorsiiurc, durch Atmung von 5%  COa in reinem 0 2. — Alkalose erfolgt 
ais Nachwrkg. starker Siiurezufuhr, durch Zufuhr von Alkalien (Natriumeitrat oder 
N aH C03) oder dureh willkiirliche t)berventilation. (Ztrbl. inn. Med. 53. 194—203. 
13/2. 1932. Stettin, S tadt. Krkh.) F. Mu l l e r .

E. Delcourt-Bemard, Spdtwirkung des Jods au f den Grundumsatz. Die Unterss. 
erstreeken sich auf die Verfolgung der Grundumsatzveriinderung nach Zufuhr von 
L uG O L scher Lsg., K J , K J 0 3, N aJ, J-T inktur  u. Tetrajodphenolphthalein. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 108. 815—17. 27/11. 1931. Liittich, Univ., Chirurg. Klin.) O p p e n h e im e r .

E. Delcourt-Bernard, Soforlige Wirkung des Jods auf den Grundumsatz. (Vgl. 
vorst. Ref.) (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 817—19. 27/11. 1931.) O p p e n h e im e r .

Mezincesco, Die Bedeutung der nicht erselzbaren Aminosduren zur partiellen Ab- 
deckung des spezifisch endogenen Stickstoffverlustcs. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 
1469—71. 28/12. 1931.) O p p e n h e im e r .

J. S. Dunn, W. W. Kay und H. L. Sheehan, Die Ausscheidung von Harnstoff 
durch die Saugcliemiere. Dio wahrend des Durchganges des Blutes durch die n. Niere 
aus dem Blut verschwindendo Harnstoffmenge betrug bei Kaninchen 6—13%. Dieso 
Menge entsprach der pro Min. ausgeschiedenen Harnstoffmenge. Die Narkose u. Ope- 
ration bei der Entnahm e yon Herzblut u. B lut aus der Nierenyene hatten  nicht ge- 
stort. Die Nierenzirkulation war unveriindert geblieben. — Uber die A rt des Mechanis- 
mus der Harnstoffausscheidung durch die Nieren geben die Zahlen keine Auskunft. 
(Journ. Physiol. 73. 371—81. 17/12. 1931. Manchester, Univ., Dcpt. of Pathol.) F. Mu.

Emile-F. Terroine, A. Giaja und L. Bayle, Ober die Bildung von Kreatin und 
von Purinkorpem des H am s aus Eiweiflstoffen. (Vgl. C. 1931. II. 3356.) Stoffwechsel- 
Yorss. an Schweinen. Die Tiere erhielten in der ersten Periode reine Starkę unter Zusatz 
allein von Mineralsalzen u. Vitaminen; in den folgenden Perioden — stets von 10 Tage 
Dauer — wurde in zunehmendem Mafie dio Starko durch eiweiBreiche Stoffe ersetzt. 
Mit steigendem EiweiBgeh. der Kahrung nehmen im Harn Kreatin, Purinkorper u. 
Aliantom regelmaBig zu. Mit steigender ł\-Ausscheidung steigt der prozentuale Anteil 
des Kreatins, bei den Purinkorpern sind hierin die Resultate allerdings ungleichmaBig. 
Es folgt aus den Verss., daB K reatin u. Purinkorper aus bestimmten Bestandteilen 
des NahrungseiweiBes gebildet werden konnen. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 956 
bis 959. 16/11. 1931.) W a d e h n .

L. B. Winter, Cellobiose und Milchdriise. Es sollte gepruft werden, ob Cellobiose 
durch Enzyme der Milchdriise in Lactose iibergehen kann. 3%ig. Cellobioselsg. wurde 
unter geeigneten Zustitzen m it nach yersehiedener Methode hergestellten Ausziigen 
von Brustdriisen lactierender Kaninchen bebriitet. Der Zucker wurde danach wieder 
isoliert. Weder Anfangs-, noch Enddrehung, noch der Verlauf der M utarotation weist 
darauf hin, daB sich Lactose gebildet hatte. — Cellobiose wurds an Kaninchen (Bocke, 
Weibchen, milchende Weibchen) verfiittert u. der „Extrazuckcr“ im Harn bestimmt. 
Es wurde kein Anhalt dafiir gefunden, daB Cellobiose durch Umwandlung in Lactose 
vom milchgebenden Weibchen Yerwertet werden kann. (Journ. Physiol. 73. Nr. 4. 6P. 
17/12. 1931. Manchester, Physiol. Lab.) W a d e h n .

J. H. Kinnaman und O. H. Plant, Ephedrinwirkung auf die Kontraktionen des 
Magen-Darmkanals bei nichtnarkolisierten Hunden. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeu- 
tics 43. 477—86. Nov. 1931. Iowa City, S tate U n iv . Lab. of Pharmacol.) O p p e n h e im e r .

Rudolf Schonheimer, Neue Beitrdge zurn Sterinstoffwechsel. Wahrend das tier. 
Cholesterin vom Magendarmkanal resorbiert wird, ist dies bei pflanzlichen Sterinen
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(Sitosterin, Ergosterin) nicht in nachweisbarer Menge der Fali. Bestrahltes Ergosterin 
\Vitamin D) wird erfahrungsgemiiB glatt resorbiert. Das mit Cholesterin stereomere 
Allocliolesterin wird nur schwer (moglicherweise erst nach Umlagerung in Cholesterin 
durch die Magen-HCl) resorbiert. Die nach dem Vf. stets m it ungesiitt. Sterinen ver- 
gesellschafteten gesatt. Sterino Koprosterin u. das stereomere Dihydrochólesterin werden 
nicht resorbiert. Vf. nimmt an, daB die letztere Verb. im Gewebe durch Hydrierung 
des Cholesterins entsteht u. sodann in den Darm ausgeschieden wird. Koprosterin 
ist yielleicht ein baktcrielles Umwandlungsprod. Es scheint, ais ob die Bldg. des Ergo- 
sterins (mit wahrscheinlicli zwei neuen Doppelbindungen) die gleichzeitige Entstchung 
von Dihydrocliolesterin durcli Wasserstoffaufnahme bedingt. (Science 74. 579—84. 
11/12. 1931. Freiburg, Univ.) K. G. S t e r n .

J. K. Parnas, Uber die Ammoniakbildung in  der AuftauungskoTiłraktur und der 
Jodessigsdurekontraktur. Entgegnung auf eine Arbeit yon B e t h e ,  N o r p o t h  u . H u f  
(C. 1931. II. 1021). Vf. betont, daB ein Widerspruch zwischen dieser Arbeit u. den 
eigenen Arbeiten n i c h t  besteht. (Klin. Wchschr. 11. 335. 20/2. 1932. Lemberg, Univ., 
Med.-chem. Inst.) W a d e h n .

Takatoshi Hasegawa, Leistung und Delmbarkeit des Froschmuskels unter dem 
Einfluft einiger vegetativer Oifte. Adrenalin fiihrt regelmaBig eine Steigerung der 
Zuckungshóhen lierbci, diese ist begleitet von einer Abnahmc der Delmbarkeit des 
Muskels. Diese Wrkgg. bestehen auch bei Nervdurchtrennung u. bei indirekter oder 
direkter Reizung. — Ergotamin Scliadigt die Leistimg (Zuckungshóho); die Dehnbarlceit 
nimmt erheblich zu. — Physostigmin stcigert die Leistung; die Dohnbarkcit ist un- 
yerandert. — Nicotin steigert die Leistung in kleinen Dosen, hemmt sio in groBen. (Arch. 
exp. Patliol. Pharmakol. 163. 644—52. 8/1. 1932. Breslau, Univ., Inst. f. Pharmakol. 
u. exp. Therap.) W a d e h n .

Roger J. Williams, Fehlen der Gesclimacksempfindung fiir Krealin. Von5Personen 
empfand nur eino den Geschmack des Kreatins ais bitter, die iibrigen fanden es ge- 
sclimacklos wie Kalle. (Science 74. 597—98. 11/12. 1931. Oregon, TJniv.) K . G. S t e r n .

Erwin G. Gross und Donald H. Slaughter, Papaverinwirkung au f die Muskel- 
bewegungen des Magen-Darmkanals. (Journ. Pliarmacol. exp. Therapeutics 43. 551—62. 
Nov. 1931. Iowa City, Univ., Dep. of Pharmacol.) OPPENHEIMER.

Frederick Bernheim, Antagonistische Wirkung von Pilocarpin und Histamin am 
Darm. (Vgl. C. 1932. I. 97.) (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 509—14. Nov. 
1931. Durham, North Carolina, Duke Univ. School of Med.) O p p e n h e im e r .

George B. Kleindorfer, Wirkung von Kohlensaure au f die Ather-, Athylen- und 
Stickoxydulnarkose. Durch C02-Zufulir kommt es zur Wrkg.-Verstiirkung aller Narkose- 
mittel. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 445—48. Nov. 1931. New Orleans, 
Tulane Univ. of Louisiana, School of Med., Dep. of Pharmacol.) O p p e n h e im e r .

George B. Kleindorfer und J. T. Halsey, Untersuchung der relativen Wirksam- 
keit von Aterlin, Amytal, Chloral, Dial und Isopropylallylbarbitursaure ais „Basis- 
narkotika“. (Vgl. yorst. Ref.) (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 449—56. 
Nov. 1931.) O p p e n h e im e r .

A. Leulier und F. Postie, Einflufi der Nitrierung und Amidierung au f die physi- 
kalischen und physiologischen Eigenschaften des Methylphenylmalonylhamstoffs ( Rutonal) 
■und des Athylphenylmalonylhamstoffs (Gardenal oder Luminal). Nitrogardenal, Amino- 
gardenal bzw. Nitrorutonal oder Aminorutonal haben die hypnot. Eigg. der nicht- 
substituierten Ausgangsstoffe verloren. Der Teilungskoeff. ha t sich bei der Kern- 
substitution yermindert. Bei der Aminosubstitution kommen antipyret. Wrkgg. zum 
Vorschein. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 1476—78. 28/12. 1931.) O p p e n h e i m e r .

F. Matakas, Beitrage zur Physiologie und Pathologie des Milchsaurestoffwechsels. 
I. Mitt. Der Hilchsduregehalt des Blutes in der Narkose. Zugleich ein Beitrag zur Pharrna- 
kologie des Pernoctons. (Vgl. C. 1930. II. 3130.) Der Geh. des Blutes an Milchsaure u. 
Zucker wird in der PernocłonnuTkose nicht erhólit. Die Erhohung des Milchsaure- 
spiegels in der X-Narkose ist peripher bedingt, u. hat m it dem Wesen der Narkose 
ais solcher nichts zu tun. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 163. 493—504. 21/12. 1931. 
Koln, Med. Klin. Augusta-Hosp.) OPPENHEIMER.

Raymond N. Bieter, Wirkung einiger Diuretica aufN ieren ohne Glomerulusapparat. 
NaCl, NaNOs u. Glucose entbehren jeder diuret. Wrkg. bei „Seeteufel", dessen Niere 
keine Glomeruli besitzt. Coffein u. Theophyllin wirken schwach, MgSOt , MgCl2, 
Na^SOi u. Harnsioff deutlich diuret. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 399 bis 
412. Nov. 1931. J o h n s  H o p k i n s  School of Med., Lab. of Physiol.) O p p e n h e im e r .
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C. Schupfer, Uber die Yerwendbarkeit der „Silargeiien“ in  der dentalen Mund- 
iind Kieferchirurgie. Ais Desinfiziens fur die Mundhóhle bewahrten sich Silargetien, 
die ais wirksame Substanz SiO, u. AgCl in kolloider Form enthalten. (Wien. med. 
Wehsehr. 82. 98. 16/1. 1932. Innsbruck, Univ.) F r a n k .

E. Davis und s. J . Folley, Die Wirkung akiivierler Kohle au f das durchstromte
Froschherz. Durchstrómte Froschherzen horen nach etwa 36 Stdn. zu schlagen auf. 
Wird je tzt aktivierte Holzkohle (Klarit) zum Ringer hinzugefiigt, so wird die Herz- 
aktion viel kraftiger, das Herz schlagt noch 2—21 Stdn. weiter. Wird danach die im 
steten Kreislauf durch das Hcrz geschickte R lXGER-Lsg. durch Abschleudem von der 
Kohle befreit, so erweist sich die FI. ais wirksam am ermudeten Froschherzen. Die 
Elution der Kohle m it Na.2H P 0 4- u. N aH 2P 0 4-Lsgg. ergibt nur schwach herzwirksame 
Auszuge, manchmal solche hemmender Art. — Lsgg- von Acetylcholin, die m it KlaritL,
3 Stdn. geschuttelt werden, yerlieren etwas an ihrer hemmenden Wrkg. auf das Herz. 
(Journ. Physiol. 73. Nr. 4. 9P— 10 P. 17/12. 1931. Manchester, Univ., Departm. of 
Physiol.) W a d e h n .

B. Sjollema, L. Seekles und F. C. van der Kaay, Die Wirk-ungsiceise des 
Calciums. I I . Mitt. Antagonislische Herzicirkung von Calcium und Magnesium bei 
normalen Kdlbern. (I. vgl. C. 1932. I. 1115.) Intravenóse Einspritzungen von CaCl2 
oder MgCl2 lósen ahnliche Symptome am Herzen von jungen Kalbem  aus. Bei intra- 
yenóser Injektion beider Salze im richtigen Mischungsverhaltnis (4 Teile CaCl2-6 H20  -{- 
1,5 Teile MgCl2-6 H 20 ) ist die schadliche Wrkg. auf das Herz wesentlich herabgesetzt. 
(Biochem. Ztschr. 244. 1—4. 12/1. 1932. Utrecht, Uniw, Lab. f. mediz. Yeterinarchemie 
u. Klin. f. Gynakol.) SniON.

L. Seekles, B. Sjollema und F. C. van der Kaay, Die Wirkungsiceise des 
Calciums. I II . Mitt. Die antagonistische Herzwirkuiig ton Calcium und Magnesium bei 
Rindem mit gestortem Regulierungsmechanismus. (II. vgl. Yorst. Ref.) Vff. bestatigen 
in 30 Fallen von Gebarparese die Entgiftung intrayenos zugefuhrten CaCU durch 
ilischung m it MgCl2. Auch in den Fallen, in denen die minerale Zus. des Blutserums 
das Auftreten funktioneller Herzstorungen erwart-en laBt, t r i t t  nach intrayenóser In- 
jektion der Ca-Mg-Mischung keine Storung der Herzwrkg. auf. (Biochem. Ztschr. 244.
5—8. 12/1. 1932. Utrecht, U nir., Lab. f. mediz. Veterinarchemie u. Klin. f. Gyna- 
kolog.) S m o x .

L. Seekles und B. Sjollema, Die Wirkungsiceise des Calciums. IV. Mitt. Der 
Calcium-Magnesium-antagonismus in der Magnesiumnarkose, nach Yersuchen an jungen 
Kalbem. (III. vgl. yorst. Ref.) Intrayenóse Mg-Salzinjektion ruft bei n. jungen Kalbern 
keine Narkose herror. Eine nur wenige 3Iin. dauernde Narkose wird dagegen ausgelost 
nach yorhergehender Erniedrigung des Serum-Ca-Geh. mittels intrayenóser Xa-Oxalat- 
einspritzung. Die Dauer dieser Narkose wird verlangert durch Subcutaninjektion yon 
MgS04 gleichzeitig m it intrayenóser Osalatzufuhrung. Durch Subcutaneinspritzung 
von MgSOj wird ohne yorhergehende Verminderung des Serum-Ca-Geh. ebenfalla 
Narkose erzielt. Yff. stellen weitgehende Ubereinstimmung zwischen dem Symptom- 
komples nach subcutaner MgS04-Injektion u. Gebarparese fest. Bzgl. der Wrkg. 
einer intravenosen CaClj-Einspritzung findet sich auch weitgehende Ubereinstimmung 
zwischen den eben erwahnten Zustanden. (Biochem. Ztschr. 244. 167—76. 12/1. 1932. 
Utrecht, Uniy., Lab. f. mediz. Veterinarchemie.) SlMON.

Endre Varga, Die Wirkung der Digitalis und einiger anderer Cardiaca au f Herz- 
gewebekulturen. Wrkg. der Digitalis-, Strophanthin-, Adrenalinlsgg. usw. in therapeut. 
Konzz. auf Huhnerembrj’oherzen. (Magyar Oryosi Archiyum 32. 488—91. 1931. Buda- 
pest, Univ.) ' '  S a j l e r .

Nobuwo Oka, Uber die Ascaridolrergiftung. Anthelmint. W irksamkeit besitzt 
im Chenopodiumól nur das Ascaridol. Die Terpenfraktion ist fast unwirksam u. fiir 
die Veranderungen am Gehororgan u. den N erren nicht Yerantwortlich. (Japan, Journ. 
medical Sciences Ser. 6. Pharmaeol. 3. 201—33. 1929. Tokio, Uniy., Pharmacol. Inst. 
Sep.) O p p e n h e im e r .

F. Pentimalli, Die Wirkung von Krebsextrakten und embryonalen Eztrakten auf
den ZeUstofficechsd. Em bryonalestrakt hemmt Atmung u. Milchsaurebldg. des n. 
Muskels (um 30— 40%), u. beschleunigt die Atmung von Regenerationsgewebe, wahrend 
Krebsestrakte letztere hemmen. (Biochem. Ztschr. 242. 233— 43. 17/11. 1931. Perugia, 
Uniy.) K r e b s -

Gertrud de Voss, Vber den Lipoidgehalt des Serums bei krebskranken und krebs- 
freien Menschen. Gesamtcholesterin, Cholesterinester u. Lipoidphosphor wurden im
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Serum yon 95 Menschen bestimmt. Die Streuung der Werto ist betrachtlich. Krebsscra 
gaben im allgemeinen geringere W erte in allen drei Lipoidfraktionen. (Ztschr. physiol. 
Chem. 205. 20—24. 1/2. 1932. Hamburg-Eppendorf, Krebsinst.) K r e b s .

Lieselotte Kluge, Uber Ablagerung von Calciumverbindungen in  multiplen Impf- 
sarkomen. Brenzcatechindisulfosaures Ca u. gluconsaures Ca werden nach Injektion 
in geringerem Mafie vom Impfsarkom des Versuchstieres aufgenommen ais CaCl2. 
(Biochem. Ztschr. 242- 228—32. 17/11. 1931. Konigsberg, Uniy.) K r e b s .  "

F. Ottensooser, Uber die Wirkung des Chinins auf transplanlierte Tumoren. Durch 
kombinierte subcutane u. intrayenóse Injektion von je 1 mg Chininhydrochlorid wurde 
die Wachstumsgeschwindigkeit von EHRLICHschem  Mausekrebs veTm indert. (Ztschr. 
Krebsforsch. 35. 331—35. 2/2. 1932. Frankfurt, Inst. f. exp. Therap.) K r e b s .

J. Maisin, Versuch einer spezifischen Metalltherapie gegen den Krebs beim Menschen. 
Vf. ha.lt Verss. m it kleinen Mengen zweiwertiger Metalle (Sr, Cd, Ba) nach den bis- 
herigen Ergebnissen fiir aussichtsreich. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 808—-10. 27/11.. 
1931. Louyain, Uniy., Krebsinst.) O p p e n h e im e r .

H. Herscovici, Hćliotherapie. Rayons ultra-yjolets, infra-rouges. Applications pratiques.
Paris: Guillemot de Lamothe 1932. (88 S.) 16°. 10 fr.

C. Levaditi, Travaux de mćdccine expśrimentale. 1897-—1931. Ectodermoses neurotropes. 
Neuroprotozooses. Syphilis. Chimiothórapie et chimioprevention. Phagocytose. Im- 
munite. Erythemo polymorphe. Rhumatisme infectieux. Ergosterol irradió. Paris r 
A. Maretheux et L. Pactat. 1931. (XVI, 152 S.) 4°.

F. Pharmazie. Desinfektion.
L. M. U tk in , Pepton. Aus den Abfallen der Fabrikątion von Organpraparaten 

konnte durch Einw. von Pepsin Pepton in guter Qualitat hergestellt werden. Das. 
beste Pepton erhalt man aus den Abgangen der Sperminhcrst., weniger gutes aus den 
/tisulinabfdllen. Die Peptonausbeutcn betragen 24—30°/o des Trockenmateriales. 
Die Ausbeute ist von der Zermahlimg des Materials abhangig. Die Pepsinbehandlung 
kann in Ggw. yon H 3P 0 4 oder H 2SO., erfolgen; in letzterem Falle mufi eine Nach- 
behandlung m it Ba(OH)2 folgen. S ta tt Pepsin empfiehlt sich die Anwendung yon 
frischen Schleimhauten von Schweinemiigen oder dereń Extrakten. Die Anwendung 
yon Trypsin ist nicht zweckmafiig. (Buli. Wiss. Chem.-Pharm. Forsch.-Inst. [russ.j
1931. 228—32.) S c h o n f e l d .

— , Endgulłig zitgelassene Spezialiłdten. Facmine (L a b . LoNGUET, Paris): Alu- 
mimumlactat, Ca-Phosphat, Milchzucker, Kakao. — Pilules Dr. Debouzy (Herst. ders.): 
Gallenextrakt, m it Milchzucker yerrieben, Kleber, Tolubalsam, Benzoe, Boldin 0,05 mg 
per Pille. — Strijchnal-Streukórnchcń (Herst. ders.): Strychnal 10 mg [ =  „ethyl- 
baxne“-sulfat (?) der Stryehninsaure] Milchzucker, Gummi arabicum, Eosin Nr. 1, 
Orange Nr. 12. — ^zw/roZ-Tabletten (L a b . C o u tu r ie d x ,  Paris): Kolloidaler Schwefel, 
Kleber, Taleum, yegetabil. Gelb, m it Tolubalsam uberzogen (yernis au Tolu). — 
5to?»'o?ł-Tabletten (L a b . B r u n e a u  e t  Co., Paris: Kolloidales Zinn, Mg-Carbonat, 
Kleber, Talcum, yegetabil. Kosa. Mit Tolubalsam uberzogen. — Senophile-Salbe 
(Herst. ders.): Bismutum subnitricum, Cholestcrina aetherea, Citronenól, Phenyl- 
athylalkohol, Acid. anchusicum, Lanolin, Vaseline. — Brcmchoseptol-TaMetten (L a b . 
L a u r ia t ) :  Tribromphenol 20 mg, Codein 17 mg, Ipecacuanha pulv. 10 mg, K N 03, 
K jS 04, Terpin, N atr. benzoic., Belladonnaextrakt 5 mg, Tct. Aconiti 50 mg, Milch
zucker, Sufiholzwurzel, Zucker, Talcum, Gummi arab., Kleber. — J . A . JLT.-Tropfen 
(L a b . d u  D r. L av o d e ): Manganjodmethylarsinat 15 mg, A sJ3 2 mg, Glycerin, 
dest. W. fiir 15 Tropfen. — Ascoleine-Lósung (L a b . R i v i e r ): Arachisol, Leberlipoid, 
Jod  in Spuren. — AscoUine-Streukiigelchen (Herst. ders.): Leberlipoid, Jod  in Spuren, 
Ca3(P 04)2, Kakao, Vanillezucker. — Ascoleine-Tabletten (Herst. ders.): Zus. wieyorst. +  
SuBholzwurzelpulyer. — Yalirianatc d'ammoniaque Pierlot (Herst. ders.): Dest. aus 
180 g frischer Baldrianwurzel: 90 cem, Eisessig 6 cent., m it NH,-Carbonat neutrali- 
siert, Glycerin, Kohrzucker. — Pommade adrinostypłique (L a b . M idy, Paris): Neben- 
nierenextrakt 0,85 mg, Stovain 650 mg, p-Aminobenzoesaureathylester 1,30 mg; 
stabilisierter frischer Rofikastanienextrakt, Hamamelisfluidextrakt, Lanolin, Vaselinc. — 
Proueina^e-Tabletten (Herst. ders.): Nebennierenpulver 25 mg, Gesamthypophysen- 
pulver 15 mg, Schilddriisenpulyer 5 mg, im Vakuum eingedickte E xtrak te yon Ginster 
(stabilisiert), Cupressus semperyirens (stab.), Rofikastanien (stab.), Hamamelis vir- 
ginica, Yiburnum prunifolium; Gummi arab., Talcum, Starkę, Zucker, „Brum  M etra“ (?)
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je Tablette. — Antigrippine (Herst. ders.) (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 253): Aooniti pulv. 20 mg, 
Belladonnablatterpulver 20 mg, Gelsemii pulv. 20 mg, Ipecacuanhae pulv. opiat. 
50 mg, Codcin. phospli. 10 mg, Coffcin 10 mg, Dimethylaminoantipyrin 70 mg, p-Oxy- 
athylacetanilid 400 mg, Ca-Phosphat je Cachet yon 0,65 g. — Suppositoires Adrćno 
slypliąues (Herst. ders.): Nebennierenextrakt 0,25 mg; Stovain 20 mg; p-Aminobenzoe- 
siiureathylester 40 mg, Hamamelisextrakt, frisches stabilisiertes RoBkastanienextrakt, 
Kakaobutter, Paraffin. solidum. — Urisanine-Losung (Lab. L o n g u e t ,  Paris): Hexa- 
methylentetraminbonzoat, Maisnarbenfluidextrakt, wss.-alkoh. Buchubliitterextrakt, 
Tolubalsamtinktur, Benzoetinktur, Glycerin, W. — Oar&oKn-Kórner (Lab. M idy, 
Paris): Leinsamen, aktivierte Holzkohle, Gummi arabicum. — <Seroćo?Mtt-Ampullen 
A, B, C, D, E  (Lab. B e lg e s  d ’a p p l ic a t io n s  b io lo g iq u e s ,  Briissel: Natrium- 
kakodylat A 0,10; B 0,20; C 0,30; D 0,50; E  1,00 mg, N aF A 1; B 2; C 3; D 3; E 3 mg, 
MgCl2, MnCl2, Strychninbase A 0,5; B 1,0; C 1,5; D 1,5; E  1,5 mg. Physiolog. NaCl-Lsg. 
q. s. je Ampulle. (Journ. Pharmac. Belg. 13. 295—96. 1931.) H a r m s .

— , Eridgultig zugelassene Spezialitaten. Aeropliagyl-Tabletten (L a b . B e y to u t )  : 
Natr. eitrieum, CaBr2, Hexamethylentetramin. (Journ. Pharmac. Belg. 13 . 329.
1931.) H a r m s . 

— , Endgiiltig zugelassene Spezialitaten. Quinuryl (L a b . LONGUET, Paris): China-
sśiurc, Theobromin, Heidelbeerblatterpulver. — Solution Goirre (Dr. J . Co i r r e ) 
Ca-Phosphat, HC1 offiz. 1,45 g, Aqua dest. — Strop Dufau  (Herst. ders.): Maisfluid- 
extrakt, Zucker, Aqua dest. — i?jopfosii?ta-Ampullen (L a b . SERONO, Mailand): 
Lecithin, Luteine, NaCl. — Goudron ffuyoź-Kapseln (E . VAILLANT U. Co., Paris): 
Norweg. Teor, Gelatine, Zucker, Senegalgummi, Talcum, Starkę. (Journ. Pharmac. 
Belg. 13. 338. 1931.) H a r m s .

Hans Szerdotz, Erfahrungen iiber die Behandlung mit Metuvit. Metuvit (Herst. 
C h e m o s a n )  ist eine Salbe, die standig kleinste Mengen von Strahlen unbekannter 
N atur emittieren soli. (Wien. med. Wclischr. 82. 98—99. 16/1. 1932. Wien, Diana- 
bad.) F r a n k .

— , Desinfektion und ersie Unfallhilfe im chemischen Betriebe. Ais Mittel yon hochster 
Desinfektionskraft wird fiir Betriebsunfiille das sil. u. in yerd. Lsg. nahezu unbegrenzt 
haltbare ,,Sagrotan“ empfohlen, das aus einer Lsg. von p-Chlor-m-kresol neben p-Ćhlor- 
symm.-xylenol in einer Fettseife besteht. (Chem.-Techn. Rdsch. 47. 7—8. 5/1.
1932.) H e l l r i e g e l .

S. Jen5i5, Beilrdge zu den Untersuchungen der Sapokresole. Vorlilufige Mitteilung
iiber Viscositatsmessungen an Kresolseifenlsgg. Beim Verdiinnen kauflicher Praparate 
m it W. kann die Viscositat ansteigen u. durch ein Maximum gehen. Weitere Verss. 
uber die Gelatinierung von Kaliumstearat m it Kresol (o-, p-, m-), die noch ausgedehnt 
werden sollen. (Arhiv Hemiju Farmaciju Zagreb 5. 197—203. 1931. Laibach, Kónig 
Alexander I. Univ.) Ma u t n e r .

Fritz Ditthorn, Uber die bakteriologische Priifung zweier neuerer Desinfektions- 
mittel „Lamsteril“ und „Terbolan“. Lavasteril (Herst.: L a v a s t e r i l  G. m. b. H., 
Mimchcn) enthalt ais wirksame Stoffe gechlorte Thymole u. Kresole. Fiir Wascho- u. 
Materialdesinfektion ist eine 5°/0ig. Layasterillsg. erforderlich, zur Handedesinfektion 
genugen l,76%ig- Lsgg. Terbolan (Herst.: I. G. F a r b e n )  ist ein Kresolpraparat. Fiir 
die GroBdesinfektion ist es nicht empfehlenswert, Verdi'mnungen unter 5%  anzuwenden. 
(Ztschr. Desinfektion 23 . 415—19. Okt. 1931. Berlin, Hauptges.-Amt.) F r a n k .

Martin Frobisher jr. und Ramond C. Shannon, Die Wirkungen verschiedener 
Gifte auf Moskitolarven. Um W. frei von Insektenlarven zu halten, genugen minimale 
Mengen von J  (ca. 0,0001%) oder Brom. Dem gegeniiber ist KĆN yerhaltnismiifiig 
wenig wirksam. Ein starkes Gift ist HCN-Gas. Besonders empfindlich zeigen sich die 
jungen Larven gegen diese Gifte. Es wird die Moglichkeit erwogen, daB die Wrkg. der 
Halogene auf einer R k . derselben m it den in den Kórperlipoiden enthaltenen ungesiitt. 
Verbb. beruhen kann. Wenn auch die zur Insektenvernichtung dem W. zugefiigten 
J-Mengen diesem noch keinerlei Gesehmack verleihen, so kann doch nicht zu diesem 
Mittel geraten werden, da auch diese geringen Mengen móglicherweise dem menschlichen 
Organismus nicht zutraglich sind. (Amer. Journ. Hygiene 13. 614—22. 1931. Bahia, 
Yellow Fever Lab. of tho R o c k e f e l l e r  Foundation.) R e u t e r .

Franz Itting, Probstzella, Schtuerlosliche Pastillen zur Wundbeliandlung. Man 
versetzt pulverisierto Cellulose, die ihre S truktur behalten hat, m it mindestens einem 
Salz eines dreiwertigen Kations, z. B. A12(S04)3, worauf das Prod. in einen pasten-
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formigen Zustand ubergefiihrt wird, aus dem in ublicher Weise Pastillen geformt werden. 
(E. P. 361233 Tom 11/3. 1931, ausg. 10/12. 1931.) S c h u t z .

Matro G. m. b. H., Heilbronn, Herslellung von Extrakten fiir  therapeidische Zwecke 
und zur Erkohung des Vitammgehaltes von Nahrungsmitleln. Man extrahiert gekoimto 
Getreide- oder Maiskórner m it A. oder Fettlósungsmm., worauf man diese m it ver- 
seifenden Mitteln behandelt; dann entfernt man die gebildeten Seifen, konz. das F iltrat 
u. behandelt es m it Fettlósungsmm., die vitaminreichen Stoffo werden von don erhaltenen 
Lsgg., z. B. durch Ausfrierenlasson, getrennt, u. gegebencnfalls in Petroliither oder 
einem anderen Losungsm. zerlegt. (E. P. 362 023 vom 11/9. 1930, ausg. 24/12. 1931.
D. Prior. 12/9. 1929.) S c h u t z .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Dcutschland, Verfahren zum gleichmafiigen 
Verteilen von fettloslichen Vitaminen in  wdsserigen Fliissigkeiten. Man yerteilt dio Vila- 
mine, z. B. Vilamin D  (in Ol gel.), gleichmiiGig in trookenen Pulyern, besonders solchen, 
welehe EiweiBstoffe onthalten, z. B. Trockenmilch, Blutpulver u. dgl., u. lost oder 
emulgiert das so vitaminisierte Pulver in W. oder stark  W. enthaltenden Fil. (F. P. 
717067 Tom 15/5. 1931, ausg. 31/12. 1931.) S c h u t z .

Karl Glaessner, Wion, Herslellung von Uberzugen oder Hiillen fiir  Heilmitlel, 
■welehe erst im  Darm zur Wirkung kommen sollen. Man sotzt Gelluloseestern oder -dthern 
nichtfluchtige, im Darm leicht angreifbare, verseifbaro oder in Lsg. gehende organ. 
Verbb. zu. Ais Zusatz werden Triglyceride hoherer Fetlsduren, niedrig schmelzendo 
Wachse, Lipoide, Gliolsauren, fiir sich oder in Mischungen untereinander verwendet. 
(Oe. P. 125 943 vom 18/11. 1930, ausg. 28/12. 1931.) S c h u t z .

Moorman Mfg. Co., iibort. von: William A. Konantz, Quincy, V. St. A., Wurm- 
mitlel. Das Mittel besteht aus OuSOĄ, Na-Arsenit, Nicolinsulfat u. HCl. (A. P. 
1 839 970 vom 9/6. 1924, ausg. 5/1. 1932.) S c h u tz .

Georg Urdang, Die deutscho Apotheke ais Kcimzellc der deutschen pharmazeutischen 
Industrie. Mittenwald: Gesellschaftf. Geschichted. Pharmazie. (01 S.) 4°. Hlw. M. 5.—.

William G. Chace, Gleicherlialtung der relativen Feuchtigkeit unter laboratoriums- 
mufUgen Verhalinissen. Zur Erzeugung beliebiger relativer Feuchtigkeit in  geschlossenen 
GcfaBen braucht man nur Lsgg. m it einem bestimmten Dampfdruck herzustellen. 
Am besten geeignet ist H 2SO.„ die bei verschiedenen Konzz. allo Dampfdrucko von 
0— 17,35 mm Hg u. dam it relativo Feuchtigkeiten von 0—100 einzustellen gestattet. 
F iir Feuchtigkeiten uber 40%  ist auch CaCl2 von 0—79° Tw. brauchbar. (Amer. Dyestuff 
Rejjorter 20. 615— 17. 28/9. 1931.) F r i e d e m a n n .

I. Lifschitz und M. Reggiani, Uber das Verhalten einiger unangreifbarer Eleklroden. 
(Vgl. C. 1932. I. 1058.) Vff. untersuehen die Eignung von W, Ta, Mo, W-Bronze u. 
Carborund ais potentiometr. Elektroden bei der oxydimetr. u. aeidimetr. Titration. 
W ahrend Mo u. W  fiir die Titration m it KMnO., unyerwendbar sind, zeigt sich Ta 
yergleichbar m it P t, wenn auch dio Einstellung des eigenen Gleichgewichtspotentials 
etwas langsam erfolgt. Carborund (vgl. K a j i i e n s k i ,  C. 1929. II . 1040) ist in seinem 
Potential sehr konstant u. eignet sich gut ais Gegenelektrode gegen P t  u. Ta in sauren 
Lsgg. Bei der aeidimetr. T itration zeigen alle genannten Elektroden einen scharfen 
•Potentialsprung, besonders geeignet ist W-Bronze; bei Carborund andert sich das 
Potential sehr stark m it dem pn; bei Ta sto rt auch fur die aeidimetr. T itration die 
langsame Gleichgewichtseinstellung. W  ist vor allem in alkal., Mo in sauren Lsgg. zu 
yerwenden, um Passivitii.t zu vermeiden. (Gazz. chim. Ital. 61. 915— 21. Dez. 1931. 
Groningen, Univ., Anorgan.-physikal. chem. Lab.) R. K . M u l l e r .

Valentino Morani, Tabellen zur Berechnung des p n  aus der mit der Chinhydron- 
<lektrode bestimmten EK . (Staz. Chim. Sporiment. Roma. Pubbl. Nr. 275. 24Seiten. 
-1931. Rom. — C. 1931. I . 3488.) Grimme.

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
A. Lublin, Vereinfachte Methode der Reststickstoffbestimmung durch direkte Nessleri- 

-sation. Vf. gibt eine Modifikation der von F o l i n  angegebenen Methode zur Best. 
des Rest-N nach N e s s l e r  an. Bzgl. Einzelheiten vgl. Original. (Klin. Wchsclir. 11. 
110—11. 16/1. 1932. Greifswald, Med. Klinik.) F r a n k .

Werner Schultz, Uber die Technik der Blutgerinnungsbestimmu7igen. Ubersichts-

6. Analyse. Laboratorium.

XIV. i. 101
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referat. (Dtseh. med. Wchschr. 58. 175— 77. 29/1. 1932. Charlottenburg-Westend, 
Krankenh.) F r a NK.

M. Lora Tamayo, Einige Beobachtungen iiber die Calciumbestimmung im  Serum. 
Die Ca-Best. im Serum gibt bei Aufbewahrung des Serums in Eis in manehen Fallen 
konstantę W erte iiber mehrere Tage, in anderen Pallen nicht. Um yerlafiliehe Ergebnisse 
zu erhalten, durfte Proteinabtrennung oder Yerasohung vor der Ca-Best. unumganglioh 
sein, da bei direkter Best. Fehlerąuellen yerschiedener A rt yorliegen. Die fiir die 
nachfolgende Titration m it KMnO.j stórende Anwendung von Methylrot kann ver- 
micden werden, wenn bei tropfenweiser Zugabe von NH4OH nach jedem Tropfen 
einige Augenblicke gewartet wird, um den evtl. Beginn der Fallung, der m it dcm Um- 
schlagspunkt des Methylrots zusammenfallt, zu beobachten. (Anales Soc. Espanola 
Pisica Quim. 29. 706—09. 15/12. 1931. Sevilla.) Ii. K. Mu l l e r .

S. Ranganathan, Eine Bemerkung iiber die Lichtstreuung in  Urin. Es wird der 
Polarisationszustand des an gesundem u. patholog. Harn gestreuten Liehtes unter
sucht, um iiber Grófie u. Form der darin Yorhandenen Kolloidteilehen eine Auskunft 
zu erlaiigen. Es zeigt sich, daB die yerschiedenen Proben sehr yerschiedenen Depolari- 
sationsgrad aufweisen. (Indian Journ. Physics 6. 463— 66. 30/11. 1931. Calcutta.) D a d .

H. Thoms, Chemische und biologische Prufung von Arzneimitieln. Yortrag. Heutiger 
S tand der chem. u. biol. Prufung von' Arzneimitteln. Bedeutung u. Vorteile der chem. 
Wertbest. gegeniiber der biol. Prufung. (Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsasag 
Ertesitóje 8 . 6—18. 15/1. 1932.) Sa il e r .

Zoltan Csipke, Ober den Nachweis der Cilronensdure (des Citrales) in  galenisclien 
Prdpdrałen. Anwendung des Kalkwassers u. der Rk. nach D e n ig ŻS (D. A.-B. 6) 
zum Nachweis des Citrates. Bei Chininferrocitrat wird das Fe u. Chinin m it NaOH 
abgeschieden u. im F iltra t das Citrat nach D e n ig ĆS nachgewiesen. Bei Sirup. Ferri 
jodati u. Syrup. hypophosphoros. comp. wird die Citronensaure m it A. yon den iibrigen 
Bcstandteilen getrennt u. in dem nach dem Eindampfen erhaltenen Riickstand nach 
D e n ig e s  nachgewiesen. (Magyar Gyógyszcresztudomanyi T&rsasag Ertesitóje 8 - 
56—57. 15/1. 1932. Budapest, Uniy.-Apoth.) Sa il e r .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen desAnaslhesins. (Magyar Gyógyszeresztu- 
domń,nyi Tarsasag Ertesitóje 8 . 45— 46. 15/1. 1932. —- C. 1981. I . 823.) Sa il e r .

Gyula Mikó, Eine mafianalytische und eine neue grammelrische Gehallsbestimmung 
von Theobrominonatriumsalicylicum. 1. Das jodometr. Verf. ist eine Modifikation der 
Methode Ma t t h e s-Schutz. — 2. Gravimetr. Best.: l g  der bei 80° getrockneten 
Substanz in 2 ecm W. lósen, eine Mischung vou 0,5 ccm Eg. u. 20 ccm absol. A. zugeben, 
den entstandcnen Nd. nach 1 Stde. auf ein abgewogenes Filter bringen, 5-mal m it
5 ccm absol. A. waschen, bei 80° bis zur Gcwichtskonstanz trocknen. (Magyar Gyó- 
gyszeresztudom&nyi Tarsasag Ertesitóje 8 . 34—44.15/1.1932. Debrecen, Ungarn.) SAIL.

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen des Arecolins. Arecolin m it H-Oj u. 
HC1 versetzen, auf dem W.-Bad eintrocknen, Riickstand in etwas W. lósen u. Resorcin +  
konz. H 2S 0 4 zugeben: Die Fl. farb t sich sofort rot- oder blauviolett, in kurzer Zeit 
allmahlich rot, m it NH4OH iibersattigt blauviolett. In  der Analysenąuarzlampe 
erscheint die rote Lsg. gelb. (Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsasag Ertesitóje 8 . 
47—48. 15/1. 1932. Budapest, Univ.) S a i l e r .

Gyula Mikó, Ober die Bestimmung des Coffeins, Amidopyrins und Phenacelins 
nebeneinander. Coffein u. Amidopyrin m it W. herauslósen (Phenacetin bleibt unL 
zuruck), Lsg. eintrocknen, m it A. lósen, zuriickgebliebenes Coffein bei 80° trocknen; 
A.-Lsg. bei 40° eindampfen, iiber H 2S 0 4 trocknen (Amidopyrin). Mit dieser Methode 
werden Phenacetin m it 6% , Coffein u. Amidopyrin m it 8— 10% Verlust bestimmt. 
(Magyar Gyógyszcresztudomanyi Tarsasag Ertesitóje 8 . 30—33. 15/1. 1932. Debrecen, 
Ungarn.) Sa il e r .

E. Emmanuel, Chininbestimmung in  Drage.es und Ampullen. (Vgl. C. 1931. I. 
324.) Die Chinindragees werden m it PAe. behandelt, um die Paraffinschicht zu ent- 
fernen, dann fein gepulvert u. das wie ublich niedergesohlagene Chinin m it Chlf. extra- 
hiert. (Praktika 5. 265—66. 1930.) F r ie s e .

Zoltan Csipke, Beitrdge zur quantiialiven Prufung der Zusammeiisetzung von 
Salbengrundlagen. Analysengang einer Grundmasse, welche Ol. Sesami, Cera aiba u. 
Paraffin sol. enthalt. (Magyar. Gyógyszeresztudomanyi Tarsasag Ertesitóje 8 . 49̂ —55. 
15/1. 1932. Budapest, Uniy.-Apotli.) Sa il e r .
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M. I. Gamow, U. S. S. R., Verfahren zum Fdrben von liistologischcn und bakterio- 
logischen Praparaten. Ais Farbstoff wendet man die farbenden Bestandteile der 
sohwarzen Johannisbeere, der Sehwarzbeere, Blaubeere o. dgl. an, die in der Weise 
gewonnen werden, daB man die zerkleinerten Friichte m it alkal. oder saurem W. oder 
Phosphorsiiure extrahiert. Der E x trak t kami eingedampft, getrocknet u. m it Alaun, 
gegebenenfalls unter Zusatz von Permanganat, behandelt werden. (Russ. P. 20 741 
vom 26/11. 1928, ausg. 31/5. 1931.) R ic h t e r .

Leonas Lancelot Burlingame and others, General biology laboratory manuał. New York: 
H olt 1931. (149 S.) 12°. 8 1-25.

E. B. Corey, Lnboratory manuał of qualitative analysis; 3rd ed. Itliaca, New York: Comell 
Co-op. Soc. 1931. (71 S.). S°.

Erik Hatteo Proohet Widmark, D ie theoretischon Grundlagen und die praktische Yorwend- 
barkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoliolbestimmung. Berlin, Wien: Urban & 
Schwarzenberg 1932. (VIII, 140 S.) gr. 8°. =  Fortóehritte d. naturwissenschaftl.
Forsehung. N. F. H. 11. M. 14.— .

1. Angewandte Chemie.
II. G ew erbehygiene; Eettungsw esen.

Ludwig Ramberg, Eine „Atherexplosion“. Der Unterschied zwischen „Ather- 
Luft“ -Explosionen u. Atherperoxydexplosionen wird bcsprochen, der Verlauf einer 
Peroxydcxplosion wird gesehildert; es werden die Prufungsverff. fiir A. auf Peroxyde 
mitgeteilt. SchlieBlich wird crórtert, welche Peroxyde im A. vorkommen kónnen. 
(Svensk Kem. Tidskr. 43. 305—09. Dez. 1931.) W il l s t a e d t .

P. Polaczek, Atemgifte und Filtergerate. Zusammenfassung. (Ztsehr. Ver. Dtseli. 
Ing. 75. 1411-—14. 14/11. 1931. Berlin.) L e s z y n s k i .

F. W irth , Kohlenoxydbildung bei der Benulzung von Gliihstoff-Heizapparaten. 
(Ztrbl. Gewerbehygiene Unfallveriuit. 18. 289—90. Nov. 1931. Berlin.) F r a n k .

Andre Thomas, Die gewerbliche Hygiene und die Berufskrankheiten. (Vgl. C. 1932.
I. 265.) Vf. bespricht Gesundheitsschadigungen durch Roh- u. Reinbenzoldampfc u. 
Schutzmafinahmen (Rev. gen. Matióres piast. 7. 610—12. Okt. 1931.) Ma n Z.

Andre Thomas, Gewerbliche Hygiene und Krankheit. (Rubber Age [London] 12. 
380—83. Jan . 1932. — Vorst. Ref. u. C. 1932. I. 265.) Ma n z .

Georg Adam, Unfallschulz in  Farbereien. Beim Arbeiten m it Dampf zum Koehen, 
m it Laugen u. Sauren, an Transmissionen u. Zentrifugen u. durch Nebcl mogliehe 
Gcfahren sind besprochen. (Ztsehr. ges. Textilind. 35. 14— 15. 6/1. 1932. Breslau.) Su.

Alfred Preutz, Weilere Beitrdge zur t/berempfindlichkeit der Haut gegen Metol. 
(Photographendermatiiis. — Uber die Natur der Allergene.) Vf. fafit die bei Photo- 
graphen vielfach beobachtete Metoldermatitis ais eine durch die Chinonfahigkeit des 
Metols bedingte EiweiBallergie auf. Es wird angenommen, daB die Bldg. eines Chinon- 
korpers aus Hydrochinon durch das Ferment Dehydrase bedingt ist. Wird diese 
Fermentwrkg. durch lokale Narkose ausgeschaltet, wirkt Metol auch bei Metoliiber- 
ompfindlichen nicht mehi' entziindungserregend. Der entzundungserregende Effekt 
bleibt ferner aus, wenn die Oxydation des Metols durch Formaldehyd hinangehalten 
wird. (Klin. Wchschr. 11. 240—43. 6/2. 1932. Wien, Mariahilfer Spital.) F r a n k .

Leo Moser, Zur Frage der gewerblichen Schadigungen durch Terpentindl. t)ber- 
sichtsreferat iiber Vergiftungen durch Terpentindl u. Terpenłindlersatz. (Ztrbl. Gewerbe
hygiene Unfallverhut. 18. 305— 06. Dez. 1931. F rankfurt a. M.) F r a n k .

J. Watjen, F. v. Wolff und W. Jager, Zur Kenntnis der Mansfdder Slaublunge 
mit chemischer und phasenanalytischer Untersucliung des in  der Lange eingeschlossenen 
Staubes. Die chem. Unters. der Lunge eines 60jahrig. Bergmannes, der 20 Jahre lang 
unter Tag gearbeitet liatte u. an Tuberkulose u. schwerer Staublunge gestorben war, 
orgab, daB in der fraglichcn Lunge 11,5% Quarz u. 70,5% Tonsubstanz u. Feldspat 
zunickgehalten worden waren. (Arch. Gewerbepathologie u. Gewerbehygiene 2. 
688—94. 17/12. 1931. Halle, Univ.) F r a n k .

A. de Rassenfosse, Die Identifizierung und Begutachtung von Flugstaubablagerungen 
in den Industriezenlren. Die Begutachtung von Flugstaubablagerungen z. B. zu forens. 
Zwecken erfordert die Best. der mittleren Nd.-Menge (etwa kg pro qm u. Jahr) u. die 
qualitative (mkr., physikal., z. B. spezif. Gewicht, u. ehem.) Unters. der Zus. u. des 
Ursprungs der Staubndd. Fiir beide MaBnahmen wird Anleitung gegeben. Neben
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organ. Stoffen, wie Fasern, Koks u. RuB, konnen an minerał. Bestandteilen Kall;, 
S i02, Schiefer-, Zicgel- u. Metaliteilchen, Asche, Fe20 3 usw. yorliegen. (Ind. chim. 
Belge [2] 3. 3—8. Jan . 1932. Liittich, Uniy., Inst. W. S p r in g .) R. K. M u l l e r .

W. J. Walker und A. O. G. le Roux, Einige Versuche iiber die Entfemung von 
Siaub aus Orubenluft. Vff. erzielen durch Verspruhen einer Lsg. von Cellulose in Cupr- 
ammoniumhydrat in Verdiinnung m it mindestens 98,5% W. oder durch Anwendung 
dieser Lsg. im Betriebswasser der Bohrmaschine eine erhcbliche Staubverminderung 
in der Grubenluft an der Bohrstelle. Der Effekt wird darauf zuruckgefiihrt, daB S i02- 
Teilchen in Luft positiy, Cellulose in Lsg. stark negatiy geladen ist, so daB die Lsg. 
ein Ausflocken u. Absitzen des Staubs bewirkt. (Journ. chem. metallurg. mining 
Soc. South Africa 32. 64—75. Okt. 1931.) R. K. Mu l l e r .

M. Rechner, Schulz gegen Brdnde eUktrischen Ursprungs und Kohlenwassersloff- 
brande. Uberblick iiber yerschiedene Brandursachcn, Loschmittel, dereń Bewertung 
u. prakt. Anwendung. (Rev. techn. Luxembourgeoise 23. 262—65. Nov./Dez.
1931.) R. K . M u l l e r .

Schulze-Manitius, Neue Brand-scJiulzmitlel fiir Brennstofftanks. Beschreibung 
einiger mechan. Vorr. zum Schutze yon Tanks m it brennbaren Fil.: hohle Schwimm- 
korper u. yerschiedene Zufuhrungs- u. Verteilungsvorr. fiir Loschmittel. (Gesund- 
heitsing. 55. 4— 8. 2/1. 1932. Greiz [Thiir.].) R. K . Mu l l e r .

Chr. Stark, Verhiitung und Bekdmpfung von Celluloidbrdnden. Es werden die 
Ursachen der Brando erortert, die beim Entstelien durch C02- u. W.-Loscher schnell 
nicdergeschlagen, dann durch Schaum- u. C02-Schneeloseher yóllig erstickt werden. 
(Kunststoffe 22. 6— 8. Jan. 1932. Charlottenburg, Chem.-techn. Lab. f. piast. 
Massen.) __________________  H. SCHMIDT.

Taliaferro James Fairley, Sterlington, Louisiana, iibert. yon: W. J. Hunter 
und Mary P. Hunter, Shreveport, Louisiana, SchaumsiabUisierungsmittel fiir Feuer- 
lóschzwecke, bestehend aus einem Metallacetat, insbesondcre Fe-Acetat, das zweek- 
maBig aus rohem Holzessig hergestellt wird. (A. P. 1832109 vom 21/5. 1928, ause. 
17/11. 1931.) M . F. M u l l e r .

Pyrene-Minimax Corp., Delaware, iibert. von: Rudolf Schnabel, Berlin, Ent- 
wicMung von Schaum fiir  Feuerloschzwecke aus einer schaumerzeugenden Substanz, 
z. B. Saponin, gel. in einer FI. zusammen m it einem Gas unter Druck durch Einlciten 
in  eine Turbinę, dereń Rotor durch eine der unter Druck zugefuhrten Substanzen be- 
wegt wird. Vgl. A. P. 1 669 213; C. 1928. II . 1246. (A. P. 1829 715 yom 23/4. 1927, 
ausg. 27/10. 1931. D. Prior. 30/9. 1925.) M. F. Mu l l e r .

[russ.] Motel Kalmanowitsch Grodsowski, Anaiyse der Luft in Betriobon. Lehrbucli zur 
Untersuchung schadlicher Gaso, Dampfe und Staub in der Luft yon Fabrikriiumen.
2. Aufl. Moskau-Leningrad: Ogis —  Staatl. Volkswirtschaftl. Verlag 1931. (288 S.) 
Rbl. 3.— .

L. Silberberg, Luftbehandlung in Industrie- und Gewerbebetrieben. Be- und Entfeucliten, 
Heizcn u. Kuhlen. Berlin: J . Springer 1932. (VI, 173 S.) gr. 8°. M. 16.50; Lw. M. 18.—  ̂

War O f f ic e ,  Chcmistrj’ for dispensers: manuał. London: H. M. S. O. 1931. 3. Gd. not. 
Johannes Wenzel, D ie Beiz-, Lackier- und Polieryerfahren fiir Holz, ihre Gesundheitsgefahren 

und dereń Yerhutung. Im  Auftr. d. Techn. Ausscliusses d. D t. Ges. f, Gewerbehygiene 
. bearb. m it e. B eitr .: tTber einige Beiz-, Lackier- u. Poliermittel, ihre Zusammensetzg. 

u. physiol. Wirkung. Von Hans H. Weber und W. GueSfroy. Berlin: J. Springer 1932. 
(IV, 44 S.) gr. 8°. =  Schriften aus d. Gesamtgebiet d. Gewerbehygiene. H. 40. M. 3.90.

H I. E lektrotechnik .
Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren G. m. b. H., Hermsdorf in Thiir., Elektrischer 

Isolałor. Zur Verb. von Porzellanisolatoren m it der Halteyorr. oder bei der Verb. von 
mehreren Isolatorteilen miteinander unter Vemendung von Hanf ais Zwischenlage, 
trankt man diesen m it der Lsg. eines Kunstharzes, z. B. von Bakelit in A. oder Aceton 
u. erhitzt den Isolator. Die Vcrbmdungsmasse ist elast. u. widerstandsfiihig gegen 
Witterungseinfliisse. (E. P. 362233 yom 5/2. 1931, ausg. 24/12. 1931. D. Prior. 7/2.
1930.) Ge i s z l e r .

International General Electric Co. Inc., New York, und Allgemeine Elektri- 
citats-Ges., Berlin, Eleklrisches Leitungskabd. Die Metallbewehrung des Kabels ist 
m it einer Schicht aus nicht yulkanisiertem Gummi iiberzogen. Die Widerstands-
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fahigkeit des Kabels gegen saure u. alkal. Einfliisse wird crhóht. AuBerdem ist das 
Kabel unempfindlicher gegen Verbiegungen ais bei einem tlberzug aus vulkanisiertem 
Gummi. (E. P. 360 848 vom 6/8. 1930, ausg. 10/12. 1931. D. Prior. 7/8. 1929.) G e is z .

International General Electric Co. Inc., New York, und Allgemeine Elektri- 
citiits-Ges., Berlin, Elelctrisches Isoliermittel. Der Isolierstoff ist aufgebaut aus ab- 
wechselnden Schichten von geprcBtem u. ungcpreBtem Papier oder anderen Faser- 
stoffen, die m it Ol getriinkt sind. Das Ol wird auf der rauhen Oberflacho besser fest- 
gchalten. (E. P. 360 884 vom 8/5. 1930, ausg. 10/12.1931. D. Prior. 8/5. 1929.) Ge isz .

Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, Oslo, Herslellung von 
EleHroden. Zwischen der Elektrodenmasse u. dem Fiihrungsmantel ist eine nicht 
metali. Schiclit angeordnet, wodurch das Festbrennen der Elektrodo am Fiihrungs- 
mantel yerhindert wird. (N. P. 46285 vom 15/1. 1927, ausg. 25/3. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Elektrode fiir  eleklrolylische 
Zcllen. Die z. B. aus Kohle, Graphit oder Magnetit bestehenden Einzelelektroden 
von n. GroBe sind waagerecht nebeneinander liegend mittels Klammern an dem Deckel 
der Zelle befestigt. Zur Vermeidung von Pressungen legt man die Elektrodenplatten 
in Yertiefungen der Klammern von geniigender Weite. Man erroicht auf diese Weise 
ohne besondere Mittel einen guten elektr. K ontakt zwischen den Einzelelektroden. 
(E. P. 362 988 vom 12/9. 1930, ausg. 7/1. 1932.) G e i s z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Negative Elektrode fiir  Sammler 
mit alkaliscliem Eleklrolyten. Eiscnpulver, das vorzugsweise durch Zers. des Carbonyls 
erhalten wurde, wird in bekannter Weise in Plattenform gesintert. Um ein Absinken 
der Festigkeit im Betriebe zu verhindern, umzieht man dio P latte m it einem Rahmen- 
werk von einer Ni-Fe-Legierung. Man triinkt z. B. die gesinterte P latte streifenweise 
m it einer Ni-Salzlsg u., taucht sic dann in eine Atzalkalilsg. Das Ni-Salz wird zu 
Ni(OH)2 umgesetzt, das durch Erhitzen der P latte in reduzierender Atmosphare zu 
Metali reduziert wird. (E. P. 361164 vom 24/12. 1930, ausg. 10/12. 1931.) G e i s z l e r .

Paul Schwarzkopf, Berlin, und Deutsche Gliihfadenfabrik Rich. Kurtz & 
Dr. Ing. Paul Schwarzkopf G. m. b. H., Berlin-Halensee, Elektronen aussendende 
Elektrode fiir  elektrische Entladungsgefiifle, die aus einer Vereinigung von Mo u. Th 
oder U  unter Zusatz eines Reduktionsmittels besteht, gek. durch Mg ais Reduktions- 
mittelzusatz. — Die aus den genannten Metallen hergestellten Fiiden sind nicht bruchig. 
(D. R. P. 541 'Ml KI. 21 g vom 17/7. 1924, ausg. 15/1. 1932.) G e i s z l e r .

Siegmund Loewe, Berlin-Steglitz, Verfaliren zur Herslellung eines hohen oder sehr 
liolien Vakuums durch mehrmaliges Zerstauben einer Gettersubstanz, beispielsweiso 
Mg, mittels einer Wirbelstromeinrichtung, dad. gek., daB dio Zerstaubungen derart 
gefiihrt werden, daB bei der nach dem Abschmelzen der Róhre erfolgenden Zerstaubung 
der vor dem Abschmelzen gebildete Nd. unangetastet bleibt. — Die zweite Zerstaubung 
soli an einer anderen noch beschlagfreien Stelle des Glaskolbens erfolgen. Ein E r
hitzen der Glaswand u. ein dam it verbundenes Freimaehen von Gasen soli auf diese 
Weise vermieden werden. (D. R. P. 541 940 Kl. 21 g vom 17/11. 1926, ausg. 18/1.
1932.) G e i s z l e r .

Gramophone Co. Ltd., Hayes, Middleses, William Francis Tedham, London, 
und Geoffrey Bernard Baker, Oxford, Photozelle m it einer lichtempfindlichen Schicht 
aus einem Alkalimetall iiber einer Metalloxydschicht. Zur Erzielung eines gleichmaBigen. 
Sauerstoffgeh. iiber die ganze Metalloxydschicht (z. B. aus Ag) erhitzt man die 
Schicht aus dem zu oxydierenden Metali dadureh gleichmaBig, daB man eine in der 
M itte der Zelle befindliche Elektrodo u. den Metallbelag m it einer Hochfrequenzstrom- 
ąuelle verbindet u. auf das Metali 0„ einwirken laBt. (E. P. 361118 vom 21/11.
1930, ausg. 10/12. 1931.) ’ G e i s z l e r .

Erich Habann, Berlin, Detektor. Bleiglanz wird m it Cu2S oder einem anderen 
Sulfid, wie Ag2S, CuS, Bi2S3, CdS, As2S3, HgS oder ZnS, gemischt, feinst gepulvert 
u. gesintert oder geschmolzen. Das Mischungsverhaltnis betragt 1 Mol PbS zu 0,5 bis
0,025 Mole des Zusatzsulfids. Der K ontaktdraht besteht aus einem Materiał, das, wie 
z. B. Mo, durch den elektr. Funken nicht angegriffen wird. Man kann auf die K ontakt- 
stelle Ol oder eine andere den Strom nicht leitende Fl. aufbringen. Zur Verbesserung 
der Wrkg. setzt man den Detektor unter erhohten Druck (4at). (E. P. 360 920 vom 
13/8.1930, ausg. 10/12.1931. D. Prior. 15/8.1929.) G e i s z l e r .

Hellmut Simon und Rudolf Suhrmann, Lichtelektrisclie Zcllen und ihre Anwendung. Berlin: 
J . Springer 1932. (VII, 373 S.) 8°. M. 33.— ; Lw. M. 34.20.
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IV. W asser; A bw asser.
Alfred Karsten, Katadyn, die Wasserslerilisation mitlels ionisierlem Silber. Vf. 

"bespricht Grundlagen u. Anwendung des Katadynyerf. (Pliarmaz. M onatshefte  12. 
.267—68. Dez. 1931. Berlin.) Ma n z .

Carl Zapife, Ablagerung ton Mangan. Ausfiihrliche Schilderung der bei der 
W.-Vcrsorgung yon Brainerd, Slinn. durch Mn-Geh. aufgetretenen Schwierigkeiten. Die 
dabei gemachten Erfahrungen werden in Parallele zu den Vorgangen bei der Sedimen- 
tation von Mn in natiirlichem W. gesetzt. Bespreeliung der Bedeutung der Eisen- 
bakterien fiir die Niedersehlagung von Fe u. Mn. Die Entfernung wird eiTeicht durch 
Beliiftung bei Anwesenheit yon Pyrolusit. Das ausgeschiedene Sin wird in Koksfiltern 
zuruckgehalten. (Economic Geology 26. 799—831. Dez. 1931. Brainera, Minn.) T rom .

S. R. Trotman, Die Behandlung ton Fdrbereiabwassern. Durch die sauren, alkal. 
u. scifcnhaltigcn Abwasser der Fiirberei- u. Bleichereibetriebe werden die Fliisse sehr 
yerunreinigt, wobei der O-Geh. des W. stark ab-, der Geh. an Schwebestoffen u. Bak- 
terien auBerordentlieh zunimmt. Vf. bcschreibt die Methoden, die man zur Reinigung 
u. Nutzbarmachung von Seifenlaugen, Bleichlaugen, Farbbruhen u. alkal. Abwassern 
anwendet. (Dyer Calico Printer 6 6 . 417—19. 16/10. 1931.) F r ie d e m a n n .

Georg Ornstein, Berlin, Verfahren zum Beinigen ton  Wasser und Abwasser mit 
Stoffen, die zur Abtotung von Algen, Bakterien u. dgl. geeignet sind, dad. gek., daB 
Cl2 u. Chloride von Metallen, dereń Salze entkeimend, algen- u. pilztotend sind, ins- 
besondere CuCL, gemeinsam auf das zu behandelnde W. zur Einw. gebracht werden. 
Die Metallchloride werden durch unmittelbare Einw. einstellbarer Mengen von CL. 
oder HC1 auf Metalle, zweckmaBig in Ggw, von W., hergestellt u. die erhaltene Metall- 
chloridlsg. wird neben weiteren Cl2-Mengen dem zu behandelnden W. zugesetzt. Man 
fuhrt einen Cl2-Strom in Form yon Gas oder Lsg. durch eine Regelyorr. zu einem Teil 
dem zu behandelnden W. direkt, zum anderen Teil einem das Metali entlialtenden 
Behalter u. leitet die in diesem entstandene Metallcliloridlsg. ebenfalls dem zu be
handelnden W. zu. Dazu eine Abb. (D. R. P. 542 343 KI. 85 b vom 20/11. 1927, 
ausg. 23/1. 1932.) M. F. M u l l e r .

George S. Neeley, Hartford, Illinois, und Griffin Watkins, Alton, 111., Ver- 
fahren zur deklriscluin Wasser reinigung zwecks Entfernung von Luft, Gasen u. Sauren. 
Mchrere Abb. erlautern die Einriclitung zur Durchfiihrung des Verf. (A. PP. 1831075  
vom 20/10. 1926, ausg. 10/11. 1931 u. 1831076 vom 15/1. 1927, ausg. 10/11.
1931.) M. F. M u l l e r .

ArthurlB. Łamb, Cambridge, Massach., Entfernung von Sauerstoff aus Wasser-
dampf unter Durchleiten durch ein groBoberflachiges Filter, bestehend aus aktiyierten 
Metallen, z. B. Fe, Ni oder Cu. Eine Abb. erlautert die Einriehtung. (A. P. 1832401  
vom 5/8. 1925, ausg. 17/11. 1931.) M. F . M u l l e r .

Permutit Co., ubert. von: Heinrich Kriegsheim, New York, VerMnderung der 
Korrosion in Dampfkesseln von Dampfmaschinen durch die Salzansammlungen unter 
Zugabe yon jihosphoriger Saure, wobei ein Teil der Salze in Phosphite u. Phosphate 
ubergeht. (A. P. 1 841 825 vom 16/12. 1929, ausg. 19/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Shaw-Perkins Mfg. Co., ubert. von: Archibald H. Davis jr., Pittsburgh, 
Pennsyly., Verfahren zur Entfernung von KesseJstein aus Verdatnpfern, insbesondere 
aus den Kesselrohren, unter Einw. einer FI. auf die m it Kesselstein bedeckten Wan- 
dungen, wobei die FI. durch Druckminderung u. -yerstarkung auf die Wandungen 
pulsierend wirkt. Mehrere Abb. erlautern die Einriehtung. (A. P. 1 840 834 vom 
29/1. 1929, ausg. 12/1. 1932.) M. F. M u l l e r .

Francis Dormoy, Frankreich, Verhinderung der Kesselsteinbildung in  Dampf
kesseln, Erhitzem und Warnmasserberaitcm durch Anlegen eines elektr. Stromes. Eine
Abb. erlautert die Einriehtung u. ihre Wirkungsweise. (F. P. 716453 vom 2/5. 1931,
ausg. 21/12. 1931.) M. F. M u l l e r .

Filtrators Co., John H. Lidgerwood, James G. Lidgerwood, C. F. F os, 
New York, und Boris Kitchin, San Mateo, Calif., ubert. von: Joseph F. Sanftleben, 
New York, Verhinderung des Ausscheidens ton Kesselstein in  Dampfkesseln unter Be- 
nutzung von selileimigen Eztrakten aus Flaclissamen, die gewonnen werden durch Be
handlung der Samcn m it W.-Dampf unter Druck. Eine Abb. erlautert eine Ein- 
richtung zur Gewinnung des Extraktes. (A. P. 1 841 763 vom 29/1. 1926, ausg. 19/1.
1932.) M. F. M u l l e r .
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Siemens-Scliuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadfc, Schulz von Heiz- 
JUichen, Kuhlrdhren bei Verdampfern, Kuliłem o. dgl. gegen Ablagerungen fester Stoffe. 
Die Bldg. von Krystallkernen wird durch. elektr. Strome yerhindert. Die Anodo ist 
entweder oberhalb der Verdampferrohre o. dgl. angeordnet oder sie befindet sich inner- 
halb des weiteren, zur Riiokfuhrung bzw. Zirkulation der FI. dienenden Fallrohres. 
(N. P. 46 463 yom 16/11. 1926, ausg. 13/5. 1929.) D r e w s .

Carbo-Norit-TJnion Verwaltungs-Ges. m. b. H., Frankfurt a. M ., Verfahren zur 
JReinigung von Wdssern, insbesondere von Abwdssern, insbesondere von bei der trocknen 
Dest. yon Brennstoffon anfallenden Abwassern, unter Abscheidung von in  ihnen cnt- 
haltenen Bestandteilen, z. B. von Phenolen, gegebenenfalls auch yon kolloidal gel. 
Stoffen, durch Behandlung des W. m it festen Adsorptionsmitteln, Befreiung derselben 
von den aufgenommcnen Stoffen durch Behandeln m it Losungsmm. fiir diese Stoffe 
oder m it Ldsungsm.-Gemischen, Entfernung der in den Adsorptionsmitteln yerbliebenen 
Resto der Losungsmm. auf geeigneto Weise, z. B. durch Spiilen m it W.-Dampf, gem&B 
P aten t 534 204, dad. gek., daB die Wasser vor der Behandlung m it den Adsorptions
mitteln zwecks Abscheidung yon in den Wiissern suspendiertcn festen oder fl. Bestand
teilen einer an sich bekannten Behandlung m it pulverformigen oder feinkórnigen Stoffen 
unterworfen werden. (D. R. P. 543014 KI. 85 c yom 14/4. 1929, ausg. 30/1. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 534 204; C. 1931. II. 3025.) M. F. Mu l l e r .

Carbo -KTorit -Union Yerwaltungs - Ges. m. b. H ., Frankfurt a. M., Verfahren zur 
Beinigung von Wtissem, insbescmdere Abwdssern, unter Abscheidung von■ in ihnen ent- 
hallenen Bestandteilen, wobci gemaB P aten t 534 204 die Wasser, yorzugsweise nach 
yorheriger Entfernung von darin suspendiertcn festen oder fl. Bestandteilen, z. B. 
TeertrSpfehen, zunachst m it festen Adsorptionsmitteln, z. B. Aktivkolile, behandelt, 
śodann den Adsorptionsmitteln die von ihnen dabei aufgenommenen Stoffe mit 
Losungsmm. fiir die Stoffe oder m it Losungsmittelgemischen wieder entzogen u. 
schlieBlich dio Adsorbentien yon den auf ihnen yerbliebenen Losungsm.-Rcsten, z. B. 
durch Spiilen m it W.-Dampf, befreit werden, dad. gek., daB wahrend der Adsorptions- 
u. Estraktionsperiodo sowio insbesondere beim Ubergang yon der einen zur anderen 
der Z u tritt yon L uft oder sonstigen Gason oder Dampfen zu dem Adsorptionsmittel 
ausgesehlossen wird, indem man nach beendigter Adsorptionsperiode dio noch im 
Adsorber bofindlicho goroinigte wss. Fl. m it dom Lsg.- bzw. Extraktionsm ittel uber- 
schichtet u. unter entsprechendem NachflieBenlassen weiteren Losungsm. die wss. Fl. 
unten aus dem Absorber ablaBt. (D. R. P. 543 015 KI. 85 e vom 30/6. 1929, ausg. 
30/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 534 204; C. 1931. II. 3025.) M. F. MtlLLER.

V. A norganische Industrie.
I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Fritz Stowener,

Ludwigshafen, Herstellung anorganischer aMiver Massen. Feingemahlene anorgan. 
Stoffe, die an sich eine holie Adsorptionskraft aufweisen, werden in anorgan. Binde- 
m itteln eingebettet, die an sich ebenfalls akt. sind, gowaschen u. getrocknet. Es sollen 
insbesondere Abfillle von Kicselsauregelen in kolloidaler Kieselsiiurc eingebettet werden. 
Die Abfalle dieser Prodd. konnen wieder in gleiclier Weiso verwendet werden. (A. P. 
1832153 yom 20/7. 1926, ausg. 17/11. 1931. D. Prior. 21/7. 1925.) H o r n .

N. V. Amsterdamsche Maatschappij voor Industrie en Handel, Wien, Ver- 
anderung der physikalischen Eigenschaften von feinverteilten silicatischen Mineralstoffen. 
Das N aH S03 wird in die sauer reagierende Aufschlammung (Oe. P. 122 506) eingebraeht, 
worauf Luft oder ein anderes 0 2-haltiges Gas eingoblasen u. dio Aufschlammung BchlieB- 
lich m it CafiH).} bis zur schwach sauren Rk. yersetzt wird. Man kann das Einblasen 
der Luft in Ggw. einer geringen Menge eines Katalysators, z. B. N aN 03, yornehmen. 
(Oe. P. 126141 yom 15/6. 1929, ausg. 11/1. 1932. Zus. zu Oe. P. 122 506; C. 1931. 
II. 891.) S c h u t z .

Henri Coanda, Frankreich, Herstellung von akliter Kohle. Die Fruchthiille der 
CocosnuB wird einer progressiven fraktionierten Dest. unterworfen. Das zwischen den 
einzelnen Phasen erhaltene Prod. wird zerkloinert. Z. B. arbeitet man in drei Phason: 
200°, 300° u. 500—600°. In  die zur Durchfuhrung der zweiten Phase dienende Retorto 
sowie in die folgende Retorto wird W.-Dampf eingefiihrt. Der in der ersten Phase 
entstandene W.-Dampf findet in den folgenden Retorten Verwendung. (F. P. 715 364 
yom 9/8. 1930, ausg. 2/12. 1931.) D r e w s .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Janecke, 
Heidelberg, Hermann Klippel, Ludwigshafen a. Rh. und Emil Hegelmann, Mann
heim), Vcrarbeitung von Salpetererden gemiifi D . R. P. 535 648, dad. gek., daB man 
zweoks kontinuiorlichen Auslaugens der Erden ein System von m it dem auszulaugenden 
Gut gefiillten Behaltern yerwendet, wobei jeweils dem m it frischem Gut besehiekten 
letzten Belialter angereicherte Lauge u. Dampf, gegebenenfalls auch W., u. den anderen 
Behaltern W. bzw. die yerd. Lauge aus den yorhergehenden Behaltern zugefiihrt u. 
ferner der Reilie nach je ein Belialter nach Auslaugung der Salpetererde ausgcsehaltet 
u. ein m it frischem Gut beschickter Behalter ais letzter in don Lauf der Lauge ein- 
gesclialtet wird. (D. R. P. 541626 KI. 121 vom 28/7. 1927, ausg. 15/1. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 535648; C. 1931. II. 4097.) D r e w s .

Peter Spence & Sons, Ltd., Manchester, Sydney Francis William Crundall 
und Ivor Paul Llewellyn, Manchester, Herslellung von feinsl verleiltem wasserfreicn 
Calciumsulfat. Die Ca-Verb. wird m it H 2SO.[ u. oder Mischungen von H 2S04 u. Sul- 
faten in solchen Mengen behandelt, daB nach Vollendung der Rk. noch ein UberschuB 
von freier H,SO., vorhanden ist. Die Konz. dieser Saurc soli geringer sein, ais daB 
eine Lsg. von CaSO., dadurch yerursacht wiirde. Andererseits soli die Konz. lioch genug 
sein, um dio Bldg. des feinst verteilten wasserfreien CaSO., zu bewirken. An Stelle 
von H 2S 04 kann Oleum Yerwendung finden. Geeignete Ca-Verbb. sind CaC03, CaO, 
Ca(OH)2 o. dgl. (E. P. 863 347 vom 12/7. 1930, ausg. 14/1. 1932.) D r e w s .

L’Azote Franęais, Frankreieh, Herslellung von Calciumnitrat. Geloschter gekorntei* 
K alk wird in einer Absorptionszello zunilchst durch Erhitzen entwassert. Hierzu 
yerwendet man auf 400—650° erhitzte Luft oder ein anderes geeignetes Gas. D ie  
Einw. der Stickoxyde erfolgt in derselben Zelle bei Tempp. von 250—350°. Die Zełlen 
mussen den an sie gestellten Anforderungen entsprechend konstruiert sein. (F. P . 
715 348 vom 7/8. 1930, ausg. 1/12. 1931.) D r e w s .

L’Azote Franęais, Frankreich, Herslellung von Calciumnitrat. Dor zur Absorption 
der Stickoxyde bestimmte gekornte K alk wird unm ittelbar in einem aus hitze- u. 
korrosionsbestandigen Materiał bestehenden fahrbaren Behalter m it durchbrochenem 
Boden entwassert u. anschlieBend oline Umladung der Einw. dor nitrosen Gase aus- 
gesetzt. Der fahrbare Behalter ist so konstruiert, daB, nach AnscliluB an eine Saug- 
oder Druckbitung, die Erhitzungsgase oder die nitrosen Gase durch die iiber dem 
durchloclierten Boden liegende Charge streiehen. (F. P. 715 357 vom 8/8. 1930, ausg. 
2/12. 1931.) D r e w s .

Ture Robert Haglund, Stockholm, Verarbeilen von aluminiumlmltigen Stoffen. 
Zu F. P. 624796; C. 1927. II. 1997 ist naclizutragen, daB m an das zers. Al-Sulfid 
m it W. u. S 0 2 in zur Lsg. des gebildeten Al(OH)3 ausreichenden Mengen behandelt. 
(Can. P. 282 065 vom 11/11. 1926, ausg. 31/7. 1928.) D r e w s .

Jesse Bryte Bam itt, Pittsburgh, Herslellung von Calciumaluminat. E in  inniges 
poriges Gemisch von Al-haltigem Materiał, K alk u. Brennstoff wird, wahrend es sich in 
YerhaltnisniaBig ruhigem Zustand befindet, schnell zur Entziindung gebracht, so daB 
eine porige gesinterte M. aus Ca-Aluminat erhalten wird. (Can. P. 287103 vom  
21/1.1928, ausg. 12/2. 1929.) D r e w s .

Brush Laboratories Co., Cleveland, Herslellung von Berylliumverbindungen aus 
Beryli durch Behandeln m it Lósungsmm., z. B. II.,S04, nach einer Warmebehandlung 
des Berylls, 1. dad. gek., daB letztere bei einer Temp. iiber 1000° erfolgt, um eine Ver- 
anderung der physikal. S truktur des Berylls kervorzurufen u. ihn ohne Zwang zum Zu
satz von Reagenzien reaktiver zu machcn. — 2. dad. gek., daB der iiber 1000° erhitzte 
Beryli plotzlich abgckiililt oder abgeschreckt wird. (D. R. P. 541 767 lvl. 12 m vom 
1 /2 . 1927, ausg. 15/1. 1932.) D r e w s .

Frederic A. Brinker, San Francisco, Herslellung ton Zinlcoxyd aus Zinksałz- 
lósungen. Die Zn- Salzlsg. wird in reduzierter Atmosphiire zersta.ubt, wobei das Losungsm. 
verdampft u. Zn-Dampf entsteht. Letzterer wird in geeigneter Atmosphare oxycliert. 
(A. P. 1838 359 vom 21/10. 1926, ausg. 29/12. 1931.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bernhard Wurz- 
schmitt, Mannheim, und Annemarie Beuther, IŁrefeld), Herslellung von krystalli- 
sierlem Eisenoxyd, dad. gek., daB man Fe(OH )3 oder bei Einw. von Alkalihj'droxyd 
Fe(OH)3 liefernde Fe-Verbb. m it Alkalilauge Yon einem mindestens 1,210 betragenden 
spezif. Gewieht im Verhaltnis yon 2 oder mehr Mol Alkalikydroxyd auf 1  Mol F e(0H )3 
bei Tempp. oberhalb 100°, yorzugsweise unter Druck, erhitzt. (D. R. P. 541768  
KI. 12 n  vom 23/11. 1928, ausg. 15/1. 1932.) D r e w s .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von gelb gefarbten 
kunstliclien Spinellen. Das Ausgangsmaterial cntkalt Sin u. Fe u. gegebonenfaUs geringe 
Mengen yon ZnO. Beispiel: Zu dem Ausgangsgemisch, bestchcnd aus 90% A120 3 u. 
10% MgO, gibt man 4%  Mn20 3 u. 1% Ee20 3. Zur Intensiyierung der Nuance fiigt 
man noch 1 —2%  ZnO hinzu. (F. P. 716 281 vom 29/4.1931, ausg. 17/12.1931.) D r e w s .

John D. Haseman, Linton, Indiana, EnlfćirbungsmiUel, insbesondere fu r  Ole. 
Ton oder andere geeignete tonhaltigo Erden werden m it verd. Mineralsaure, z. B. m it 
yerd. H 2SO.,, behandelt, bis ein Ted des A120 3 gcl. ist. Die erhaltene Al-Salzlsg. wird 
ro n  dem unl. Riickstand getrennt, u. dieser wird auf eine Temp. erhitzt, bei welcher 
das in ihm enthaltene W. noch nicht yollstandig entwcicht. (A. P. 1 838 621 vom 
8/10. 1926, ausg. 29/12. 1931.) D r e w s .

Filtrol Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Walter S. Baylis, Los Angeles, 
Aklirieren ron Ton. Der Ton wird m it einer wss. anorgan. Saure behandelt. An- 
schlieCend folgt Waschen m it Ca-freiem W. Das Endprod. soli frei sein yon Erdalkali- 
yerbb. (A. P. 1819 496 vom 22/5. 1926, ausg. 18/8. 1931.) D r e w s .

P. Pascal, Traitó do dum ie minerale. T. III. Azote, pliosphore, arsenie, industries de 1’azote
Paris: Masson et Cie. 1932. (780 S.) Br.: 140 fr.

VI. Glas; K eram ik; Zem ent; BaustofFe.
Matthew W. Butler, Die zum Emaillieren rerwendeten Grundmelalle. In  Bleclien 

soli Si hochstens in Spuren zugegen sein, C etwa zu 0,14%, da mehr das Blech sprode, 
weniger das Blech weich maeht. S soli moglichst wenig u. P  unter 0,05% yorhanden 
sein, Mn darf 0,5% nicht uberschreiten. Angaben iiber Schlackeneinschliisse u. Ver- 
unreinigungen. Fiir Gufieisen werden folgende Grenzen der Zus. angegeben: 1,5—2,3%Si, 
0,5—0,7 P, 0,04—0,06 S, 0,4—0,6 Mn u. 3,0—3,60 C. (Metal Clean. Finish. 3. 243—46. 
1931.) • S a l m a n g .

L. D. Fetterolf, Sdurebestdndige Puderemails fiir Gufi. Einem Email von 86%  
konstanter Zus. wurden 14% ais BaO, PbO u. ZnO allein oder in Mischung zugesetzt. 
M it ZnO oder PbO oder dereń Mischung schm. das Email gut, m it mehr ais 5%  BaO 
schleeht. Die Saurebestandigkeit hangt yon den Anforderungen ab. Bei Prufung 
m it 7%  Citronensaure sind bis 8%  ZnO erlaubt, m it 7%  HC1 nur 6%  ZnO. BaO 
u. PbO yerhalten sich gleich u. setzen die Saurebestandigkeit nicht herab. ZnO u. 
PbO geben besseren Glanz ais BaO. Farbo u. Glanz zusammen werden durch Ersatz 
von PbO durch ZnO yerbessert. Die Mischung der 3 Oxyde muB den Anforderungen 
angepaBt werden. Es empfiehlt sioh die Mischung 5%  ZnO, 2%  BaO u. 7%  PbO. 
(Journ. Amer. eeram. Soc. 15. 1—7. Jan . 1932. Palmerton, Pa., New Jersey Zine 
Co.) S a l m a n g .

— , Der Einflufi der Mahlfeinheit au f die Eigenscliaften des Eviails. 1 Grund- u. 
1 Deckemail wurden m it yerschiedenen Mahlfeinheiten hergestellt u. auf Blech auf- 
getragen. Jedem Email kommt nur eine ganz bestimmte Mahlfeinheit zu. Es is t am 
besten, wenn die Verteilung des Koms vom gróbsten zum feinsten gleichmaCig ist. 
Grober Schlicker neigt zu Ablaufen, ungleichem Auftrag, Stellschwierigkeiten, schlechtem, 
abgerissenem Brand. Feiner Schlicker neigt zu dickem, ungleiehmafligem Auftrag, 
Unterbrand u. Blasenbldg. Die Kolloidwrkgg. des Tons sind von der Jlahlfeinheit 
abhangig. (Glashiitte 61. 883—85. 30/11. 1931.) S a l m a n g .

Murray C. Gautsch, Beziehung des Ausdehnungskocffizienlen zur Biegefesligkeit 
von Blechemails. Bei 2 Reihen yon Emails vom kub. Ausdehnungskoeff. 361—306 
waren diese der Biegefestigkeit umgekehrt proportional. Das ist auf die Spannungen 
zuriickzufuhren, welche beim Abkiihlen des emaillierten Bleches durch den Unter- 
schied der Ausdehnung yon Email u. Blech entstehen. Deshalb wird das meist gespannte 
Email beim Biegeyers. weiter gebogen ais andere Emails, ehe Biegespannungen auf- 
treten. Druckspannungen yerursachen Fischschuppen u. Abblattern. (Journ. Amer. 
eeram. Soc. 15. 8—12. Jan . 1932. New York, N. Y., Metal & Thermit Co.) S a l m .

M. A. Besborodow, Erforscliungsversuch der chemischcn Reaktionen in  der Schmelze 
ron natronhaltigem Aluminium-Boro-Silicatglas. D ie Schm elzen wurden durch chem . 
A nalyse u. mkr. untersucht. B ei langerer Schm elzdauer bei derselben Tem p. oder bei 
hóherer Tem p. w ird m ehr Quarz aufgelost. L etztere w irkt starker a is lauge Schm elz
dauer. D er letzte  Quarz yersehwindet bei 1200° m it den le tzten  anisotropen A nteilen . 
D er Breehungsindex des am orphen T eils der Schm elze wird m it zunehm ender Quarz-
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lsg. Weiner. CO* entweicht bei 200° kaum, von 500—700° stark. Bei 800° ist wahr
scheinlich kein Na2C 03 mehr vorhanden. Vorher bilden sich Na-Borate. Zuerst bilden 
sich aus Carbonaten u. Quąrz Silicate, in denen sich nachher Quarz lost. Zuerst bilden 
sich die einfachen, wasserunl., aber in IlCl 1. Silicate, die spater durch Aufnahme 
von B u. Al ganz unl. werden. (Glashiitte 62. 5—6. 37—38. 55—57.18/1.1932. Lenin
grad, Glaswerke Drushnaja Górka.) SALMANG.

F. Eckert und I. Westermann, Ober den endolhermcn Effekt im  Erweichungs- 
bereich von Silicatgldsem. (Vgl. C. 1931. I I .  294.) Verschiedenartige Warmebehandlung 
des Glases in der Schmelze ruft keine Anderung der therm. Effekte hervor. A120 3 
macht Glas „Ianger“ , B20 3 „kiirzer“ . Bei sonst gleichen Bedingungen maeht B20 3- 
haltiges Glas den endothcrmen Effekt kiirzer, Al20 3-haltiges langer. (Glasteelin. 
Ber. 10. 30—37. Jan . 1932. Berlin, Glasteehn. Lab. der Techn. Hoehsch.) S a lm .

H. Jebsen-Marwedel, Theorelisch crrechneier Einflufi der Scherben auf das Sclimelz- 
alter und die Zusammensetzung von Gemcnge-Schmelzen des Glases. (Vgl. C. 1931. II. 
2496.) Vf. zeigt, wie die Angaben von B a i l e y  fiir die Umstellung von Glassatzen auf 
eine neue Zus. m it Hilfe von Scherben der alten Zus. yeriindert werden miissen. (Sprech- 
saal 65. 44— 45. 2 1 / 1 . 1932.) S a lm a n g .

— , Der Einflu/3 kleiner Gemengeanderungen auf die Eigenschaflen vonGlas. Gering- 
fugige Anderung der Zus. des Gemenges kann ohne Einfiihrung neuer Oxyde un- 
ertragliche Anderungen von Eigg. heryorrufen. (Glashiitte 62. 89—90. 8/2.1932.) S a lm .

George Lynn, Absonderung von Soda in  Glasgemenge. Verschiedene Sorten von 
Sand, Kalkstein u. Soda wurden gemischt in einen Trichter gefiillt u. frei auslaufen 
gelassen. Aus dem entstehenden Haufen wurden an yerschiedenen Stellen des Inneren
u. der Oberflache Proben gezogen u. untersucht. Die Ergebnisse sind in 12 Diagrammen
u. 3 Tafeln niedergelegt (siche Original). Sie zeigen, daB K alk u. Soda ebenso wie 
Sand auf KorngróBe genormt werden miiBten. Bei Kalk ist dieses besonders notig. 
Soda yon etwas feinerem K om  ais Sand ist zweckmafiig. Alle Verrichtungen, welehe 
die Entmischung fordem, sind zu yenneiden. (Glass Ind. 13. 1—4. Jan . 1932. Columbia 
Alkali Corp.) S a lm a n g .

A. Dietzel, A. Tielsch und E. Ernyei, Einige Versuche ■iiber die Saurepolitur 
(Brillantatze) von Bleikrystallglasem. Bleireiche Glaser lassen sich viel leichter u. erfolg- 
reicher polieren ais bleiarme. UnabhiŁngig yon der Glaszus. war die beste Wrkg. bei
4 Voll. H F  yon 40%  11 • 1 Vol. H 2S 04 von 95—98%. Der W.-Zusatz zu diesem Saure- 
gemiseh darf um so groBer sein, je bleireicher das Glas ist, oline die Atzzeit zu yer- 
liingern. Die Grenzo des W.-Zusatzes ergibt sich aus der Gleichung W Z  =  2 • (%  PbO—10), 
wo W Z  den W.-Zusatz in cem auf 100 ccm konz. Siiuregemisch bei 50° bedeutet. Bei 
dieser Grenze des W.-Zusatzes ist die Entw. von HF-Dampfen am geringsten, ohne die 
Atzzeit zu yerlangern. Je  hóher die Temp. des Bades, je sehneller geht die Atzung vor 
sich. Bei bleireichen Glasern wirlct die Temp.-Erliohung weniger ais bei bleiarmen. 
Die an der feuerpolierten Seite der Glaser yorhandenen Sehlieren wurden durch die 
Atzung wegen ihrer geringeren Loslichkeit fórmlich herausprapariert. (Sprechsaal 65.
5—7. 27—28. 7/1. 1932. Karlsruhe, Silicathuttenlab. d. Techn. Hochsch.) S a l m .

A. Bresser, Siclierheitsglas. Kurze, umfassende tlbersicht iiber Sicherheitsglas, 
besonders die organ. Zwischenschicht u. die Klebestoffe. (Sprechsaal 65. 61—62. 
28/1. 1932. Berlin.) S a lm a n g .

Richard H. Tiirk, Die Beziehung der Feinheit von Feldspat im  Gemengefiir Porzellan- 
email zum Widerstand gegen Zertriimmerung. Dureh Feinmahlung des Feldspats wurde 
die Neigung zum Abspringen beim Biegevers. um 9%  heraufgesetzt. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 15. 13— 16. Jan . 1932. Baltimore, Md. Poreelain Enamel & Mfg. Co.) Salm .

William Spencer Bowen, Trocknung von Tonen durch das Sprilzverfahren. Ton- 
schlicker werden m it h. L uft yerspriiht u. getrocknet. (Ceramic Age 19. 8—10. Jan.
1932. New York, Bowen Research Corp.) S a l m a n g .

T. W. Shook und C. R. Sylvester, Das Brennen von Tonróhren. Beschreibung 
des Brandes im Tunnelofen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 78—81. Jan . 1932. 
Columbus, Ohio, Harrop Ceramic Service Co.) SALMANG.

Gustay Linde, Schulzanslriche fiir Brennkammern. Empfehlung der Anstrich- 
massen Pyroment fiir Tempp. von 1100—1600° u. vou Pyroprotex fiir hohere oder 
niedrigere Tempp. (Warme 55. 27. Jan . 1932. Bad Schwartau.) S a l m a n g .

Paul F. Collins, HilfsflufSmiltel in  keramischen Massen. 25 synthet. FluBmittel, 
welehe aus Oxyden, S i02, Fluoriden usw. moglichst im  eutekt. Yerhaltnis zusammen-
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geschmolzen worden waren, wurden einer Halbporzellanmasse zugesetzt u. die Wrkg. 
auf die Verglasung ermittelt. Der Feldspatgeh. einer M. konnte so durch Zusatz von 2%  
eines solehen Glases auf 8%  erniedrigt werden, wobei bei Kegel (i jeder gewiinsclite 
Grad der Sinterung erhalten wurde. (Joum . Amer. eeram. Soc. 15. 17—27. Jan . 1932. 
Columbus, Ohio, Lord Hall O. S. U . Dep. of Ceramic Eng.) S a l m a n g .

C. L. Frederiek jr., Eigenschafien von Silicasteinen aus Sharon-Konglomerat. 
Besehreibung von Silicasteinen m it den Eigg. der Handelssteine. (Journ. Amer. ccram. 
Soc. 15. 61—67. Jan . 1932. Portsmouth, Ohio, Portsmouth Refractories Co.) S a l m .

P. P. Budników und W. Muller, Das Ausdehnungsverhalten von gewóhnlichen 
und Schicarsdinas. Setzt man einer Silicarohmasse 2%  Gichtstaub zu, so wird die Um- 
wandlimg behindert, die Tridymitbldg. verzógert, aber die mechan. Eigg. des Steins 
verbessert. Vf. glaubt, dali die Cristobalitumwandlung friiher ais 230° eintreten kami. 
(Ber. Dtsch. keram. Ges. 13. 28—31. Jan . 1932. Ukrain. Trust f. feuerfeste u. Zement- 
industrie.) S a l m a n g .

C. R. Platzmann, Rohmaterialien zur Zementfabrikalion. Aufzahlung der Roli- 
stoffe in den yerschiedenen Landem. (Zemcnt 21. 47—49. Jan . 1932.) S a l m a n g .

M. Blaschke, Vom eleklrischen Sc/imelz-Zemenl. Kurzo Ubersieht iiber Gewinnung
u. Eigg. (Chem.-Teehn. Rdscli. 47. 8—9. 5/1. 1932. Berlin-Mahlsdorf.) SALMANG.

A. Guttmann und F. Gille, Gelraflte Porllandzernente. Ihre Haftfestigkeit, Schwin- 
dung, Elastizitdl und Betonfestigke.it. (Vgl. C. 1932. I. 1138.) Die Schwindung von 
Morteln aus Trass-Portlandzement ist hóher ais die von traBfreiem Zement. Die TraB- 
Portlandzemento des Handels haben hiiufig cinen geringeren TraBgeh. ais angegeben. 
Iln-e Normenfestigkeiten bei Gehli. an TraB bis 30%  sind zuwoilen hoher ais bei n. 
Zementen. Die Betondruckfestigkeiten bei piast. Verarbeitung liegen in jeder Be
ziehung tiefer ais bei n. Zementen. Diese Verminderung wiirde nach Berechnung in 
Raumteilen noch deutlicher werden. TraB-Portlandzemente haben cinen kleineren 
Elastizitiitsmodul. Bei 20%  TraB ist die Betonschwindung so grofi wie sonst. — Die 
bei falscher Behandlung von Beton auftretcnde Cefalu' der Bldg. von Schwindrissen 
ist also nicht beseitigt. Die den TraB-Portlandzementen nacligeriihmten Eigg. sind 
also nicht vorhanden. (Tonind.-Ztg. 56. 75—77. 90—92. Jan . 1932. Dusseldorf.) Salm .

Jaak Kuusk, Beilrag zur Kalisalzgewinnung beim Zemenłbrennen m it besonderer 
Beruclcsiclitigung der Estlandischcn K-Mineralien. Bei einer Misehung eines K-Silicats 
m it CaC03 im Verhaltnis 2CaO: S i02 fangt die AufschlicBung des K-Silicats u. die 
Yerfluchtigung von K  prakt. gleichzeitig bei etwa 1150° an. Die verfliiehtigte Menge 
steigt m it zunehmender Temp. u. Gliihdauer. Wcrm dem K-Silicat weniger CaCO;, 
zugesetzt wurde, ais dem CaO • S i02 entsprach, hórte die K-Verfliichtigung selbst bei 
sehr hohen Tempp. auf. Von diesem Mischungsverhaltnis steigt die verfliichtigte 
K-Menge sehnell m it zunehmendem CaC03-Zusatz. Durch Zusatz von F e20 3 wurde 
die K-Verfluchtigung sehi' gefordert, besonders bei niedrigen Tempp. Fe20 3 blieb dabei 
fast unaufgeschlossen. Al20 3-Zusatz wirkte dagegen auf die Verfliichtigung hemmend, 
da es CaO band. Bei Zusatz von CaSO., an Stelle von CaC03 ist die Verfliichtigung 
gleich stark. Hieraus folgt, daB neutrale K-lialtige Silicate u. Aluminate bestandig 
sind, wahrend bas. ihr K  abgeben. Bei der Unters. von Griinsand, Asche von Dic- 
tyonemaschiefer u. Blauton ^'urde in Rohmassen vom hydraul. Moduł 2,1 ermittelt, 
daB die Verfliichtigung von K 20  schon bei 1000° beginnt u. sehnell zunimmt. Bei 
der Geschwindigkeit des Zementbrandes werden 90% des K  der Massen yerfliichtigt, 
am vollkommcnsten bei der Schieferasche. Die K-Gewinnung aus dem wiedergewon- 
nenen Staub der Drehófen erseheint wirtschaftlich. (Acta Comment. Univ. Tartuensis 
(Dorpatensis) Serie A. 20. Nr. 4. 3—35. 1930.) SALMANG.

A. Hummel, Die Auflockerung ton Kiessanden durch Feuchtigkeit und ihre Be- 
deuiung fiir das Betonmischungsverhaltnis und die Ausbeute. Das Raumgewicht von 
Zuschlagen ist von dereń W.-Geh. abhangig. Zum Beweis wurden verschiedene Sorten
u. Kornungen von Kies u. Sand m it yerschiedenen Mengen W. geschiittelt u. gemessen. 
Bei lose eingefullten Zuschlagen sind bei 2—3%  W. die geringsten Raumgewichte 
vorhanden, die bei steigendcm W.-Zusatz stark  ansteigen. Bei eingeriittelten Sorten 
findet bei grobkórnigen Massen bis zu 3%  W.-Ceh. keine Verdichtung sta tt, bei den 
ubrigen Massen aber Senkung des Raumgewichtcs bis etwa 1—3%  W., dann Anstieg. 
Geringer W.-Geh. ist also zweckmaBig. Das Raumgewicht sagt aber nichts iiber die 
ZweckmaBigkeit der Kornung aus. (Zement 21. 8—10. 21—24. 7/1. 1932. Lab. des 
Yereins dcutselier Portlandzementfabrikanten.) S a l m a n g .



John Tucker jr., G. W. Walker und J. Arthur Swenson, Die physikalischen 
Eigensclmften gegossener Steine. Die Druckfestigkeit dieser Betonarten schwankte von 100 
bis 1500 kg/ącm, die Zugfestigkeit yon 17 bis 127 kg/qcm. In  48 Stdn. wurden bei 
Zimmertemp. 2,0-—13,1% des Trockengewichtes an W. bei W.-Lagerung aufgenommen, 
nach 5 Stdn. Kochen 2,5—18,2% W. Bzgl. der Festigkeit, W.-Aufnahme u. der Be- 
standigkeit gegen Frieren u. Tauen ist ein merklicher Unterschied zwischen gegossenen u. 
gestampften Steinen nicht feststellbar. Die W.-Aufnahme in der Hitze lag im Mittel 
etwas hóher bei gestampften ais bei gegossenen Steinen. Zwei nach dem Ruttelyerf. her- 
gestellte Steine waren besonders hoch in Druck- u. Biegefestigkeit. Auch die geformten 
Steine hatten  besonders hohe Biege- u. Druckfestigkeiten. Der SCHDRECHT-Paktor 
gab wenig Anhalt iiber die Frostbestandigkeit. (Bureau Standards Journ. P»es. 7. 
1067—82. Dez. 1931. Washington.) Salm ang .

Karl E. Dorsch, Uber den Einfluji des Wasserzemenlfaktors auf die Korrosion 
i on Mórtel und Beton. Durch Verss. an 4 Zementen wird gezeigt, dafi zur Beurteilung 
eines Zements in bezug auf Festigkeit u. Bestandigkeit gegen chem. Einfltisse der 
W.-Zusatz yon ausschlaggebender Bedeutung ist. Dic Analyse des Zement es sagt 
nichts iiber seine Eignung aus, da aufier ihr der Grad des Brennens bestimmend ist. 
Zemente aus Siid- u. Norddeutschland unterschieden sich voneinander trotz ahnlicher 
Zus. Sie brauchen yerschiedene W.-Mengen, um mikroporos zu werden. (Zement 21. 
(il—64. 4/2. 1932. Karlsruhe, Zementforschungś-Lab. d. Teclm. Hocliseh.) SALMANG.

H. Spurrier, Eine selbsttdtige Vorrichtung zur Zeichnung einer Kurtę, welche Schwin- 
dung und Trocknungsterlust angibt. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15- S4—86. Jan . 1932. 
Chicago, 111.) Salm ang .

M. E. Holmes und W. D. Keller, Die Schćiłzung des Toncrdegcliulles ton  Diaspor 
w id Burleyton aus dem Kiesdmurcgehalt. Vff. geben die Formel an:

%  A120 3 =  0,85-%  Si02 +  0,85 (100 — 2,15-%  SiO,) — 5,1 
Es ist also nur notwendig, den Geh. an SiÓ2 zu ermitteln. (Journ. Amer. ceram. Soe. 15. 
68—71. Jan . 1932. Rolla, Mo., Missouri School of Mines and Metallurgy.) S alm ang .

Werner Mylius, Yersuche iiber die Anwendung der Atzalkalien ais Aufschl-upmittel 
bei Silicatanalysen. Die Methode eignet sich fiir Aufschlufi vou Silicaten m it Geh. an 
B20 3, PbO, As20 3, Sb20 3 usw., da diese sich bei Aufschlufi m it Carbonaten leiclit 
yerfliiehtigen. Der Aufschlufi wird dann unterhalb der Gliihhitzc beim F. yon NaClO.j 
(482°) durchgefiihrt. 0,5 g der durch ein 10000-Maschensieb getriebenen Substanz 
wird m it 6 g einer Mischung von 75%  NaOH u. 25%  KOH yerschmolzen. Angriff 
der Pt-Schale findet nicht sta tt. Da die Lsg. in W. sehnell vor sieli gelit, wird auch 
Zeit erspart. (Keram. Rdsch. 40. 33—35. 21/1. 1932. Karlsruhe, Chem.-techn. Priif- 
anst. d. Techn. Hochsch.) Salm ang .

C. H. Greene, Mitteilung iiber die Biegefestigkeit ton  Olas. (Vgl. C. 1926. I. 2134.) 
Die von G e h l h o f f  u . T hom as angegebene Formel fiir Stabe mufi m it dem Faktor 8 
multipliziert werden: Fb =  (8 -P-l)/ (a--b-n) . (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 59—60. 
Jan . 1932. Corning, N. Y., Corning Glass Works.) S a lm a n g .

Marcel Fourment, Paris, Brennen ton Hohlkórpem  aus feuerfesten, isolierenden,
sehleifenden usw. Stoffen mittels innerhalb der Hohlkorper im Abstand angeordneter, 
von hochfrequenten Induktionsstrómen durchflossener Heizkórper aus leitenden 
Stoffe, wie C, dad. gek., dafi der fertig geformte, zu brennende Hohlkorper wiihrend 
des Brennens gedreht wird. — Die Erzeugnisse tfesitzen ein nicht poriges, glasartiges 
Gefuge. (D. R. P. 541139 K I. SOb yom 5/1. 1927, ausg. 9/1. 1932. F. Prior. 21/12. 
1926.) K u i i l i n g .

Metallges. Akt.-Ges., Deutschland, Durchfiihmng endothermischer Reaktionen, 
z. B. Gliilien yon Kalkstein, iragnesit, Dolomit, Gips u. anderen Sulfaten, Chloriden, 
Zement u. dgl. Die Rohstoffc werden m it der erforderliehen Menge Brennstoff, wie 
Koks, Schwefel, P yrit o. dgl. u. m it indifferenten Stoffen, wie Hochofenschlacke, 
Rostriickstande o. dgl. gemischt u. in  D w i g h t - L l o y d -  o d e r  g l e i c h a r t i g e n  
Of e n  m it Luft behandelt. Um den D urchtritt der Luft nicht zu behindern, werden 
die Rohstoffe grob gekomt. Das Verf. yerlauft erheblich schneller ais die bekannten, 
die gleichen Zweckc yerfolgenden Verff. (F. P. 715 119 vom 11/4. 1931, ausg. 26/11.
1931. D. Prior. 19/5. 1930.) K u h l i n g .

Associated Portland Cement Manufacturers Ltd., London, Zem-ent. Den zu 
yermahlenden Klinkern oder Rohmehl werden etwa 0,15—3%  Stein- oder Tierkohle
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oder Koks zugesotzt. Doi' Zusatz verliindert die Erhitzung der M. u. ihr Anhaftcn an 
den Mahlkorpern o. dgl. wahrend des Vermahlens. (E. P. 361 370 vom 12/8. 1930, 
ausg. 17/12. 1931. Aust. Prior. 2G/8. 1929.) K u h l i n g .

Franęois Wernike, Frankreich, Mórłel. Gemahlenes Glas, gemahlener weiBerKalk, 
weiBer Zement ,,Lafarge“ u. gegebenenfalls Earbstoff werden gemischt. Zum Gobrauch 
werden die Erzeugnisse m it W. angemaeht u. auf die zu verputzenden Wandę auf- 
getragen. Der erhaltene Putz besitzt groBe Eestigkeit gegen mechan. u. Witterungs- 
emfliisse. (F. P. 714 973 vom 9/4. 1931, ausg. 23/11. 1931.) K u h l i n g .

Otakar Kallauner und Bruno Kober, Briinn, HersteUung von Beton aus Holz- 
spanen, Zement und Wasser. Das Holz wird m it S i0 2 impragniert u. m it Zement u. W. 
verarbeitet. (Tscheehosl. P. 30 960 vom 18/1. 1928, ausg. 25/12. 1929.) S c h o n f e l d .

P. G. Freiniark, U. S. S. R., Ilerstellung von leichtcm Beton. Der Betonmasse 
werden zerkleinerte Pflanzenabfalle, wie Maiskolben, die m it W. oder Kalkmileh an- 
gefeuchtet sind, zugesetzt. (Russ. P. 20 528 vom 24/10. 1929, ausg. 30/4. 1931.) R ic h t .

Chemische Fabrik Griinau Landslioif & Meyer (Erfinder: Walter Kirchner), 
Griinau, Beschleunigung der Erhurtung liydraulischer Bindemiltel, gek. durch die An- 
wendung eines Gemisches aus CaCl« oder Ca(N03)2 einerseits u. A1C13 oder A1(N03)3 
anderersoits in trockener Form odor in gel. Zustand. — Die Gemische der genannten 
Salze des Ca u. Al bewirken starkere Beschleunigung des Erhiirtens ais CaCl2 allein. 
(D. R. P. 541162 K I. 80b vom 12/1. 1927, ausg. 8/1. 1932.) K u h l in g .

Howard Berry, England, Bindemiltel. Oxyde, Hydroxydo oder Carbonate des 
Mg, Ca oder Mg u. Ca, oder Stoffe, welche wie Kreide, Kalkstein, Marmor, Magnesit 
oder Dolomit, diese Yerbb. enthalten, werden in Ggw. von wss. HC1 u. gegebenenfalls 
H 2S 04, H 2S 03, Alumiiiiumsalzen, 1. Silicaten oder mehreren dieser Stoffe, unter 
Erhaltung einer feuchten sauren Atmosphfiro gegliiht oder erst gegliiht u. dann m it 
den genannten Stoffen erhitzt. Die Erzeugnisse werden dann m it Schiefer, Kaolin, 
Sand, Quarz o. dgl. vermahlen oder fiir sich vermahlen u. dann m it Schiefer o. dgl. 
gemischt. (F. P. 714 935 vom 8/4. 1931, ausg. 23/11. 1931. E. Prior. 10/4. 1930.) K u h l .

Philip Carey Mfg. Co., Ohio, ubert. von: Albert C. Fischer, Chicago, V. St. A., 
Elastische Bindemiltel. In  geschmolzenen Asphalt oder einen anderen wasserabweisenden 
geschmolzenen Stoff wird ein zerkleinertes, porigee elast. Fullmittel, wie Holz, ein- 
geriihi-t, welches m it einer fluchtigen, in dom wasserabweisenden Bindemittel iml. FI 
wie W., gesatt. ist. Die von dem Fiillmittol aufgesaugte FI. yerdampft unter Einw. 
des geschmolzenen Bindemittels, ohne diesem den E in tritt in die Poren des Fullmittels 
zu gestatten. An Stelle von W. kann man wss. Lsgg., wie vcrd. Wasserglas, von dem 
Fullmittel aufsaugen lassen. Die Erzeugnisse dienen zum Ausfiillen von Fugen in 
Strafieyipflaster, Wanden u. dgl. (A. P. 1838  036 vom 2/11. 1925, ausg. 22/12.
1931.) K u h l in g .

H. B. W iggin’s Sons Co., Bloomfield, N. J ., iibert. von: Mathias M. Remmes, 
Belleville, N. J ., Anstrichmittel fiir  Mauern und Wandę, bestehend aus 100 Teilen 
Zement oder Gips u. je 5 Teilen Alaunpulver, Gummi arabicum u. Kaltwasserpaste 
(cold water pastę). Evtl. wird noch Asbest- u. Glimmerpulver, sowio ein Pigment- 
farbstoff zugegeben. (A. P. 1 830 243 vom 1 / 1 1 . 1928, ausg. 3/11. 1931.) M. F. Mu.

American Colloid Co., Lead, South Dokota, iibert. von: Paul Bechtner, Chicago,
111., Mauer- und Deckenputzmaterial von hoher Isolierfiihigkeit fiir Warme u. Schall, 
bestehend aus Bentonit, Glimmer, Asbest, MgO oder kaust. gebrannte Magnesia u. W. 
(A. P. 1830 253 Tom 3/1. 1931, ausg. 3/11. 1931.) M. E . Mu l l e r .

Amiesite Asphalt Co. of America, Camden, N. J ., iibert. von: Samuel S. Sadtler, 
Pennsylvanien, Herslellung von Slrafienbau- und Pflastermaterial unter Verwendung 
von Asphaltzemcnt, der einen Durchdringungsindex yon 60 bis 80 besitzt u. auf 300° F 
erhitzt wird. Das Steinmaterial wird dam it getriinkt u. dabei wird S-Pulver, gemischt 
m it Mineralpulver, zugegeben, so daB 1  bis 3%  S auf Asphalt berechnet enthalten sind. 
(A. P. 1830 486 vom 2/7. 1929, ausg. 3/11. 1931.) M . F. M u l l e r .

James Keeth, Spokane, V. St. A., Entstaubungsmittel fiir  Strapen. Jefferisit 
wird gemahlen u. m it einem gomahlenen hygroskop. Stoff, vorzugsweiso CaCl2, ge- 
miseht. (A. P. 1 836 255 vom 27/12. 1927, ausg. 15/12. 1931.) K u h l i n g .

[fUSS.] H. Kiihl, Chemie des Zements in Theorie u. Praxis. 2. Aufl. Leningrad: Staatl. Wiss.- 
Techn. Verlag 1931. (145 S.) Rbl. 1.60.

Fritz  Toflt, Irel)lerquellen beim Bau von LandstraBendecken aus Teer und Asphalt. E in  
Beitr. zur Yermeidg. yon MiBerfolgen. Halle: Boem er 1932. (VIII, 86 S.) gr. 8°. M. 5.50.



VII. A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
W . L. H ill, H . L. Marshall und S .  D. Jacob, Uber die Zusammensetzung der 

einzelnen Fraklionen naturlicher Phosphate. (Vgl. C. 1880. II. 3328.) Das Materiał 
wird in folgende Fraktionen geteilt: 147—50 50—5 /« u. < 5  /«. Dic Anderung des
Geh. eines Tennesse-, yon drei Florida-, von Wyoming- u. Idaho-Phosphatcn an S i02, 
A120 3, Fe20 3, CaO, MgO, P 20 5, F, T i02, C 02 u. des in HC1 (1: 1) 1. Anteiles wird be- 
stimmt. Der P 2Os-Geh. erleidcfc nur geringe Anderungen. Bzgl. der Einzelheiten muB 
auf das Original yerwiesen werden. (Ind. engin. Chem. 23. 1120—24. Okt. 1931. 
Washington, D. C., Fertilizer and fixed Nitrogen Investigations, Bur. of Chem. and 
soils, Departm. of agriculture.) ' L. WOLF-

G. Tommasi und S. Dojmi di Delupis, Diingungsversuche mil Leucil. (Vgl.
C. 1932- I. 1286.) Leucit ergab bei Verss. m it Getreide u. Mais geringere Ertrage im 
Vergleioh zur gleiehen K 20-Gabe aus KC1, wahrend bei Luzerne gleiehe Ertrage wie 
m it KC1 erreieht wurden. Bohnen nutzen das Leueit-K20  sehr gut aus u. wirken aus- 
gesprochen K 20-aufschlieBend fur dic Nachfrucht. Auf sauren, humusreichen Boden 
ist Leucit ais K.20-Dunger sehr gu t geeignet. (Staz. Chim. Agrar. Speriment. Roma. 
Pubbl. Nr. 279. 26 Seiten. 1931. Rom.) Gr im m e .

Gryorgy Varallyay, Der Kcdizusland der Boden einiger Wirtschafłen im  Komitat 
Sopron (Ungarn) festgestellt durch die Aspergillus-Metliode. Vf. untersuchte 42 Boden- 
p ro b en  u. stellte fest, daB d ie  Aspergillus-Methode mit der NEUBAUERsehen gleich- 
sinnige Aufkliirung iiber don Kalizustand gibt. (Mezogazdas&gi-Kutatasok 4. 382—87. 
Okt. 1931. Sopron, Ungarn, Stadt. L ab . f. Bodenkunde.) Sa il e r .

Serafino Dojmi di Delupis, Ezperimentelle Untersuchungen mit der pliysiologisch- 
mathematisclien Methode von Mitscherlich iiber die Wirkung der Dungemittel. Durch 
tunfassende Verss. konnten dio MiTSCHERLiCHschen W aehstumsfaktoren 0,122 fiir N
u. 0,6 fur P 20 6 im wesentlichcn bestatigt werden. (Staz. Chim. Agrar. Speriment. 
Roma. Pubbl. Nr. 278. 65 Sciten. 1931. Rom.) Gr im m e .

Mario Sartori, Uber die Methode Neubauer zur Beslimmung des ausnulzbaren Kalis 
und der ausnutzbaren Phosphorsaure in  Boden. (Staz. Chim. Agrar. Speriment. Roma. 
Pubbl. Nr. 270. 8 Seiten. 1931. Rom. — C. 1931. II. 300.) G r im m e .

L. Dworak, Grundlagen zur Feststellung der zu erhoffenden Wirkung des Super- 
phosphates bei Getreidearten mit Hilfe einer relativen Methode. (Vgl. C. 1932- I. 276.) 
Bedeutet K  dic Konz.-Anderung der wasserloslichen P 20 5 durch eine Superphosphat- 
diingung u. M  die Tiefe, bis zu welcher dio Phosphorsaure des Superphosphates ein- 
zudringen yermag, so betragt der Mehrertrag T t — F  ] /K  M  kg Korn. Die Kon
stantę F  wird fiir jedo Pflanzenart durch Feldverss. erm ittelt. Die Methode wurde 
bisher nur an Superpliosphatdiingungen zu Weizen gepriift. Die noch vorhandenen 
Unzulanglichkeiten, welche in der Nichtberiicksichtigung des Strohertrages u. der 
Nahrstoffvorriite des Bodens bestehen, hofft Vf. durch weitere Unterss. zu beseitigen, 
(Ztschr. Pflanzenerniihr. Diingung Abt. A. 23. 40—50.1931. Magyaróv&r.) W .S c h u l t z e .

S. N. Rosauow und E. N. Issakow, Die Bestimjnung von Phosphorsaure in  
Phosphoriten und Apatiten. Vergleich der Verff. von BoTTCHER, P o p p , D k n iG E S , 
L o r e n z  u . N y s s e n s .  Ais Vergleichsverf. diente die Methode von W o y . Am ge- 
nauesten ist das Citratyerf. von BOTTCHER. Die Molybdanverff. sind nioht so genau, 
wie die Citratverff. B ei den colorimetr. Verff. konnen bei strenger Einhaltung der Vor- 
schriften die Fehler so reduziert werden, daB das Verf. yon D e n i g ż s  ebenso genau 
wird, wie die ubliehen gi-avimetr. Verff. (Ztschr. analyt. Chem. 8 6 . 352—59. 1931. 
Moskau, Wiss. Forsch.-Inst. f. Diingewesen. Abt. Bergbau u. Geologie. Chem. 
Labor.) L." W o l f .

J. W. White, Der EinflufS von Ammonsulfat au f die Bodenreaklion. Mehrjahrige 
Feldyerss. haben ergeben, daB das errechnete Kalkbediirfnis m it dem wirkliclien Kalk- 
bedurfnis iibereinstimmt, wenn man fiir ersteres die CaC03-Menge annimmt, die zur 
Absattigung der im Ammonsulfat vorhandenen H.,S04 erforderlich ist. Das Kalk- 
bedurfnis wird bestimmt durch Ausschiitteln von 10 g Boden m it Ca-Acetatlsg. u. 
Riicktitration m it Na(OH). F iir 1 ccm 1 /-0-n. Na(OH) wird ein CaC03-Bedarf von 
474 Pfund pro acre angenommen. (Jnurn. amer. Soc. Agronomy 23. 871—77. Nov.
1931.) W. SCHULTZE.
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Alexander Dimitrievi5 Kissel, Prag, Wasserlósliche organisch-mineralische 
Huminpraparate. Die organ. Substanz yon Lignit, Sapropel, Kohle u. dgl. wird zu-
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nachst einer F lotation mittels verd. Mineralsauren unterworfen, liierauf die bitumi- 
nósen Stoffe m it Lósungsmm., wie Tetralin u. dgl., boliandelt, dann m it ozonhalt. 
L uft oxydiert u. das erhaltene Prod. unter Druck m it Alkali behandelt, zwecks Ver- 
wandlung in ein huminreiches, in W. 1. Diingemittel. (Tschechosl. P. 30706 vom 
6/9. 1927, ausg. 25/11. 1929.) S c h o n f e l d .

Edouard Horace Siegler, Sbgo, V. S t. A., Schulzringe fiir Btiume, z. B. aus Krepp- 
papier, dad. gek., daB sic m it einer Mischung von Ol u. /S-Naphthol, z. B. einer Misehung 
von 1  Pfund teehn. [i-Naphfhol u. I 1/, P in t Schmierol impragniert sind. (A. P. 1814 414- 
vom 11/4. 1928, ausg. 14/7. 1931.) S a r r e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Verfahren zur Herslellung von bei 
niedrigen Temperaluren lialtbaren und gieflfahigen Emulsionen zum Besprilzen von 
Pflanzen  u. dgl. aus teerigen oder oligen Stoffen, dad. gek., daB man die teerigen bzw. 
óligen Substanzen (auch wachsartige) in Ggw. eines gelierenden Stoffes (ticr. Leim, 
Gelatine) zusammen m it einem Hilfsemulgator vom Typ der Bcuetzungsmittol (Sulfo- 
saure, sulfonierte Ole) unter Zusatz eines die H altbarkeit u. GieBfiihigkeit der Emulsion 
bei niedriger Temp. fórdernden, den gelierenden Stoff verflussigenden Mittels (Harn- 
stoff, Thioharnstoff, N aN 03, Ca(N03)2, CaCl2, Guanidinnitrat, Dextrin o. dgl.) emulgiert. 
(D .R .P . 532723 KI. 451 vom 27/9. 1929, ausg. 10/9. 1931. E. Prior. 2/10.
1928.) Gr a g e r .

Roderick Thomas Henry Dhu, Merrylands, N . S. W., Insektenverlilgungsmillel, 
bestehend aus Kerosen, Citronellol, Wintergriinól, Salz u. Bitunicn. Das Mittel wird 
Terspriiht. (Aust. P. 26 221/1930 voin 15/4. 1930, ausg. 29/1. 1931.) A l t p e t e r .

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. RoeBler, F rankfurt a. Mi, 
Schadlingsbekampfungsmittcl, bestehend aus fester C02, der geeigneto niedrig-sd. oder 
gasformige Giftstoffe, wie HCN, Chlorpikrin oder Athylenozyd, u. gegebenenfalls Reiz- 
oder Warnstoffe beigemiseht sind. Das Misehen der CO- m it den anderen Mitteln kann 
bei festem, fl. oder gasfórmigem Zustande m it darauffolgender Abkiihlung erfolgen. 
Die festen Massen konnen zu Tabletten, Wiirfeln usw. geformt sein. Vorteil: gute 
Dosierungsmoglichkeit u. Vergasung ohne Riickstand. (E. P. 353 354 vom 14/11.
1930, ausg. 13/8. 1931. D. Prior. 14/11. 1929.) G r a g e r .

Union Chimique Belge und Joseph Guillissen, Brussel, Verfahren zur Kon- 
servierung von Pyrelhrumexlrakl. Der zu konservierende E x trak t soli, wie es bei leicht 
zersetzlichen chem. Stoffen ublick ist, in einem Glas- oder anderen GefaG, welches 
zugeschmolzen werden kann, z. B. in einer Ampulle, aufbewahrt werden. (E. P. 354 680 
vom 26/1. 1931, ausg. 3/9. 1931.) Gr a g e r .

E. Adams Duteher and Dennis E. Ealey, Introduction to agricultural chemistry. London:
Chapman & Hall 1932. 8°. 2S s. net.

[russ.] Jaków Issaakowitsch Wajnstein, Ssowiet-Kali. Moskau-Leningrad: Staatl. Wiss.-
Teehn. Verlag 1931. (61 S.) Rbl. 0.50.

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
B. Kamieński, Eine eleklroslalische Erklarung des Flolationsvorganges. (Vgl. 

C. 1930. I I . 1041.) Emulsionen von Nichtleitern in W. benetzen unangreifbare, in W. 
eintauchende Elektroden, dagegen nieht angreifbare, m it nichtleitenden Oxyden iiber- 
zogene Elektroden in W. Die Benetzung erniedrigt die positiye Ladung der unangreif- 
baren Elektrodę, wahrend erwartungsgemaB Benetzung der angreifbaren, m it nieht- 
leitenden Hydroxyden iiberzogenen Elektroden nieht stattfindet. Die durehgefuhrten 
Verss. bestiitigen diese Auffassung. Es wurde das irreversible elektrostat. Potential 
der Grenzflache fest-fl. gemessen. Das Verh. der unangreifbaren Elektroden aus P t 
Bleiglanz, Graphit u. der angreifbaren Zn-Elektrode ist merkbar verschieden. Die 
ersteren zeigen einen ausgesprochenen Potentialabfall, Zn iindert sein Potential nur 
sehr wenig. Die Elektrolytfl. enthielt 50 ccm 0,002-n. KC1 u. eine Emulsion von 4 g 
Terpineol u. 4 g K -X anthat in 1 1 einer 0,002-n. KCl-Lsg. (Naturę 129. 59—60. 9/1.
1932.) Kuno W o l f .

Friedrich Vogel, Metallurgie des Magnetkies. (N ich te isen m eta lle  [ru ss .: Z w etn y e  
Metally] 1931. 1226—32. S ep t.)  S c h ó n f e l d . '

N. W. Agejew und Olga I. Wjer [i. Orig.: Vher], Die Diffusion von Alum inium  in  
Eisen. Die Rk. zwischen Al u. Fe erfolgt oberhalb von 650° in zwei Stufen: 1. Lsg. des 
(festen) Fe im geschm. Al, wobei sich eine Lsg. bildet, die mit der festen Phase bei ge-



gebener Temp. im Gleichgewieht stcht, u. 2. Diffusion dieser neugebildeten Legierung iii 
das Fe. DerRk.-Verlauf u. dioan beiden Stufen beteiligten Stoffo befinden sich in vólliger 
Ubcreinstimmung m it dem Gleiehgewichtsdiagramm des Systems Al-Fe. In  der ersten 
Stufe bildet sich ein Gleichgewieht aus zwischen dem fl. Anteil u. der /-Phase; in der 
zweiten Stufe bildet sich eine feste Lsg. ó yon Al in Fe; bei Tempp. oberhalb yon 1100° 
tr i t t  aueh noch eine e-Phase in Erscheinung. Die Diffusion von Al in Fe folgt der Be
ziehung V =  1/-& =  K-(a'-T —  1 ) oder, fur groBe Werte von T: log V =  log K  +  T*- log a 
(V  — Diffusionsgeschwindigkeit, O — Zeit, T  =  absol. Temp.; a u. K  sind Kon- 
stanten). (Journ. Inst. Metals 44. No. 2. 83—96. 1930. Leningrad, Metallurgieal Lab., 
Polytechn. Inst. u. Department of Physico-Chemical Inyestigation, Inst. of Metals 
of USSR.) H a r t n e r .

— , Nichd-Gupeisen in  der Automobilinduslrie. Nach einer allgemeinen Besprechung 
des Einflusses yon Ni auf GuBeisen wird die Verwendung von Ni-legiertem GuB fiir 
Automobilzylinder besprochen, wobei insbesondere auf die Abnutzung der Zylinder 
u. auf die Vermeidung dieser Abnutzung durch Verwendung von Auskleidungen ein- 
gegangen wird. Ferner wird dann noch auf die Verwendung von Ni-GuBeisen fur 
Kolben u. Kolbenringe, ferner fiir Ventilsitze u. Ventilfuhrungen, auBerdem fur 
Auspuffrohre u. fiir Bremstrommeln cingegangen. (Foundry Trade Journ. 4 5 . 267—71. 
29/10. 1931.) E d e n s .

Baer, Die Chrom-Molybdanslahle und ihre Yerwendung in  der Luftfahri. Wett- 
bewerb zwischen Duralumin u. legierten Stahlen in der Luftfahrt. Amerikan. Cr-Mo- 
Stahle sind zu 3 Standardtypen zusammengefaBt, davon wird Legierung 4130 m it
0,25—0,35% C, 0,4—0,7% Mn, max. 0,04% P, m as. 0,045% S5, 0,5—0,8%  Cr.
0,15—0,25% Mo weitgehend yerwendet. Aus diesem Materiał werden Rohre bis 
zu 3 m Lange m it yerschiedenen Durehmessern u. Starken ausgewalzt. Verh. beim 
SchweiBen u. bei Warmebohandlung. (Rcv. Mótallurgie 2 8 . 570—74. Okt. 9131.) N ik l .

William O. Hickok, Stamwchlorid, ein Atzmiłtel fiir Eiscnerze. Um die yer
schiedenen Eisenosyde zu unterscheiden u. die S truktur des Magnetits heryorzuheben, 
zeigte sich Stannochlorid in HC1 gel. ais sehr geeignet. Die Anwendung u. einige der 
Ergebnisse werden besclirieben. (Economic Geology 26. 898 — 901. Dez. 1931. 
N ew  Haven, Conn., Yale Uniy.) T r o m e l .

Robert J. Anderson, Einschmelzen von Abfallaluminium und -legierungen. 
X I. u. X II. (X. vgl. C. 1 9 3 1 . I. 2531.) Techn. Sehwierigkeiten des Schmelzbetriebs 
fiir Aluminiumaltmaterial. Abhangigkeit des Metallausbringens von der Vorbehandlung 
des angelieferten Materials, wie Trocknung, Entolung, Entfernung von Eisen, Ab- 
sieben u. Sortieren. Ofensysteme fiir das Schmelzen von Altmaterial. Musterbeispiele 
fiir das Metallausbringen einzelner Sorten. (Metal Ind. [New York] 29. 474—76. 
519—20. N o v . 1931.) N ik l a s .

Leon Guillet und Marcel Ballay, Das Beryllium und der Flugzeugbau. Vork. 
u. Gewinnung des Be durch SelimelzfluBelektrolyse. Mg-Be-Legierungen sind noch 
wenig untersucht. Bei Legierung des Al m it 20%  Be steigt die Bruchlast von 7 auf 
16 kg/qmm. Beachtenswert dagegen sind die Legierungen der Schwermetalle Cu, Ni u. Fe 
m it Be. Cu m it 2,38% Be ha t n. H artung 110 Brinell, nach einer Warmebehandlung 
yon 2 Stdn. bei 350° — 425 Brinell (vgl. Duralumin). Zusammenstellung der Festig- 
keitseigg. von Cu m it 3%  Be u. Arbeiten von SIa s in g  u . H a a s e . Fe-Be-Legierungen 
zeiehnen sieh durch grobes Korn aus, im Gegensatz zu Ni-Fe-Stahlen. Eine Zusammen- 
fassung naeh K r o l l  gibt Brinellharten bei yerschiedenen Ni-Gehh. u. unterschiedlicher 
Warmbehandlung an. (Rev. Mótallurgie 28 . 525—28. Okt. 1931.) N ik l a s .

L. M. Alexejew, Versuche zur Anreicherung des Antimonerzes aus Kadam-Dshaj
(Zentralasien). Experimentelle Angaben iiber Aufarbeitung des reichen Sb-Erzes durch 
Flotation u. andere metallurg. Verff. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 1 9 3 1 . 
1180—1201. Sept.) S c h o n f e l d .

Chas. Volney Averill, Cyanidlaugung armer Oolderze. Die Erzlager derM oU N TA iN  
C o p p e r  Co.-Werke in Shasta County, Californien, m it durchschnittlich etwa 3,2 g 
pro Tonne Au; ihr Abbau u. Verhiittungsgang durch Cyanidlaugerei bei 550 Tonnen 
tagliehem Erzdurchsatz wird beschrieben. (Chem. Engin. Mining Rey. 24 . 87—91. 
5/12. 1931.) S i l l e .

I. N. Plakssin und N. L. Schurlow, Gewinnung des Goldes und Silbers aus graphi- 
tischem und nichtgrapkitischcm Schuti. Es wurden die Bedingungen derCyanierung von Au- 
u. Ag-haltigem graphit. Schutt imtersueht u. Kuryen gezeichnet, welche die Abhangig
keit der Extraktion yon der Zeit u. Konz. der Lsg. wiedergeben. Die Rolle des Graphits,
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ais Fiillungsmittcl fiir Au u. Ag ist fiir die beiden Metalle ycrsehieden. Die Kuryen 
deuten auf rasehe Abscheidung des Au infolge Adsorption des Cyanidkomplexes durch 
Graphit hin. Ag scheidet sich aus der Lsg. viel langsamer aus. Folgende techn. Verff. 
sind die wertyollsten fiir die Extraktion der Edelmetallc: 1. Cyanieren in Ggw. von 
Petroleum oder Terpentinól; 2. Cyanierung u. Nachbehandlung m it Na2S-Lsg.; 3. Ab- 
brennen u. nachfolgendes Amalgamieren.

Fiir armen, niehtgraphit. Scliutt konnen folgende Verff. angewandt werden: 
1. Hydrometallurg. Extraktion durch Amalgamieren u. Cyanieren; 2. Pyrometallurg. 
Extraktion aus dem angereicherten Konzentrat. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye 
Metally] 1931. 1156—79. Sept.) S c iio n e e l d .

W. Guertler und W. Roseilthal, Zur Kldrung der Sysleme Ag-Sb-Zn, Ag-Cd-Sb 
und Ag-Cu-Sb. E in  Beilrag zu den Grundlagen fiir ntue Silberlegierungen. Unters. der 
Gleichgewichtc der Dreistofflegierungen Ag-Sb-Zn, Ag-Sb-Cd u. Ag-Sb-Cu m it Hilfe 
des G uER TLER schen Kliirkrcuzyerf., um Grundlagen fiir neue Legierungsformen des 
Ag zu erlialten. Hinwcis auf die Schwierigkeiten des Klarkreuzyerf. Auf Grund von 
Unterss. auf metallograph. Wege u. durch Aufbereitung einzelner Proben wurden 
die Gleichgewichteverlialtnisse festgestellt. (Ztsehr. Metallkunde 24. 7-—10. Jan.
1932.) _ N ik l a s .

M. Pubellier, Schulz der Leichtmełallegierungen gegen Korrosion. Ursachen, die 
die Korrosion beschleunigen, sind: Ungeeignete Oberflaehenbeschaffenheit, Kon-
struktionsfehler, falschc Warmebehandlung des Materials, K ontakt yerschiedener 
Metalle. Ais Schutzmittel werden empfohlen: Geeignete Zus. der Legierungen, gute 
W armbehandlung u. Oberfliiehenuberzuge, die ausfuhrlieh behandelt werden. (Aeiers 
speciaux. Mćtaux, Alliages 6. 575—85. N ov . 1931.) N ik l a s .

Hans Wolf, Eine korrosionsbcslandigc Aluminium legierung. ALUM INIUM -W alz- 
WERKE SlNGEN stellen unter Fabrikmarke A .W . 15 eine korrosionsbestandige Le- 
gierung her, yon der Zus.: 2%  Mn, Rest Al, m it den iiblichen Fe- u. Si-Gehh. des 
Reinaluminiums. A uf Festigkeitseigg. u . Verh. gegen Korrosion -wird des naheren 
eingegangen. (Chem. Fabrik 4. 493—94. 30/12. 1931.) N i k l a s .

Jacąues Douehement, Aluminiumlegierungen in  der Gieflerei. Oberbliek iiber die 
in der Gieflerei verwendeten Al-Legierungen, wie: Al-Zn, Al-Zn-Cu, Al-Cu, Al-Si u. 
die Legierungen m it Gehli. von Mg2Si, CuA12, m it der erforderlichen Warmebehandlung. 
(Rev. Mótallurgie 28 . 557—64. Okt. 1931.) N ik l a s .

H. Waterhouse und R. Willows, Wirkung von Kallwalzen und Warmebehandlung 
a u f einige Bleikgicrungen. (Journ. Inst. Metals 46. 139— 61. 1931. Woolwich. —  
C. 1931. I I .  3386.) H u n i g e r .

— , Nickel-Chromlegierungen. Herslellungsverfahren; Physikalische Eigenschaflen bei 
Jiohen Temperatur en. Gebrauchliche Zus. der Ńi-Cr-Legierungen: 80%  Ni, 20% Cr. 
Fe-haltige Legierung hat 65% Ni, 15% Cr u. 20% Ee. Einsehmelzen im Lichtbogen 
oder Hochfreąuenzofen. Desoxydation der Schmelze durch Mg-Ni-Legierung. Ver- 
formung dieser Legierungen. Festigkeitseigg. dieser Legierungen bei hohen Tempp. 
Besonderc Unters. der Legierungsrcihe: 90°/o Ni bis 10% Cr, bis 60% Ni bis 40% Cr. 
Nachpriifung u. Feststellung der Lebensdauer von Driihten yerschiedener Grofle bei 
Tempp. von 800 bis 1000°. (Electrieian 107. 718—20. 802—04. 27/11.1931.) N ik l a s .

E. Becker, Die Herstellung von Kwpferlegierungen mit hohen Nickelgehallen. Zur 
Vermeidung von porosen Giissen u. von S- u. C-Aufnahmen in die Schmelze werden 
Angaben gemacht. Voraussetzungen sind: Einwandfreie Rolistoffe, rasches Schmelzen 
unter Schutzdecke, Uberhitzen der Schmelze um etwa 200° yor dem GieCen, rasches 
GieCen aus kleinen Graphittiegeln (50 kg Inhalt), Erschmelzen der Fertiglcgierungen 
aus einer Vorlegierung (50: 50), Verwendung von Desoxydationsmitteln (eingehend) u. 
von Legierungsgloeken. Bei Monelmetall darf der Mg-Zusatz nicht mehr ais 200 g 
auf 100 kg Monelmetall betragen. (Metali 1931. 111—12. 8/11. 1931.) S i l l e .

M. Ballay, Die Kwpferlegierungen in  der Marinę. Ausfiihrliche Abhandlung iiber 
Legierungen, die in der Marinę Vcrwendung finden, wie Zinnbronzen, Messing, Cu-Si- 
Legierungen, Al-Bronzen, Cu-Ni-Speziallegierungen, Admiralitatabronze. Auf das 
Kondensatorproblem wird besonders eingegangen. Bei allen aufgefuhrten Werk- 
stoffen sind die Werte fiir die mechan. Eigg. u. die A rt der Verformung angegeben. 
(Aeiers speciaux, Mćtaux, Alliages 6 . 560—74. Nov. 1931.) N ik l a s .

Edmund R. Thews, Neusilberlegierungen. Geschichte der Neusilberlegierungen. 
Eigg. dieser Legierungen bei Anderung der Cu-, Ni- u. Zn-Gehalte. Einw. yon Pb, 
Fe u. Sn auf Walzbarkeit, Festigkeitseigg. u. GuBqualitat. Tabellar. Zusammenstellung
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der handelsiiblichen Neusilberlegicrungcn u. yon Speziallegierungen, die Zusatzo von 
Ag, Al, Cd, Co u. W enthalten. Zus. der yerscliiedensten gebrauchlichen Ni-lialtigen 
Messinge, die k. bearbeitet werden. Legierungen mit 40—50% Zn u. 5—15%  Ni. 
werden gew’óbnlieh bei maBiger Rotglut verformt. Vergleichende Ubersicht iiber die 
Festigkeitseigg. von 10 Legierungen m it wechselndcm Cu- u. Ni-Geli. u. gleiehbleibendem 
Zn-Geh. (20%). Arbeitsverff. beim SchmelzprozeB dieser Legierungen. Aufzahlung 
typ. Nickelmessinge, m it Angabe yon Festigkeitseigg. u. Warmbehandlung. F iir die 
Unterss. werden Legierungen ausgewahlt mit einem konstanten Zn-Geh. yon 20% ; 
Cu steigend von 56—74% ; Ni fallend yon 24—6%. Unter diesen ragt die Legierung 
m it 18% Ni; 62% Cu durch besonders gute Festigkeitseigg. hervor, Prakt. Richt- 
linien fiir die metallurg. Behandlung obiger Legierungen. (Metal Lid. [London] 39. 
243—45. 315—16. 363—66. 11/9. 1931.) N i k l a s .

R. R. Ciarkę, Grundziiga des Messingschmelzens. Prakt. Ratschlage fiir das 
Schmclzen u. VergieBen von Messing. (Metal Ind. [London] 39. 438. 6/11. 1931.) N ik l .

Pierre Chevenard, Die dilatometrische MejSmethode und die Oiile der melaUurgischen 
Erzeugnisse. Anwendung des dilatometr. MeBverf. in der Metallkunde zur Priifung 
physikochem. Umwandlungen, der Rekrystallisation u. innerer Spannungen von Werk- 
stoffen u. Legierungen. (Rcv. Mótallurgie 28. 565—69. Okt. 1931.) N ik l a s .

Alfred B. Searle, Auskleidung elektrischer Ofen. (Vgl. C. 1931. I. 3391; II. 613.) 
Eingeliende Behandlung der feuerfesten Auskleidung von Elektroofen fiir das Schmelzen 
von Sn, Al, Zn, Sb, Mg, der Edelmetalle u. Legierungen. (Metal Ind. [London] 39. 
435—37. 483—84. 20/11. 1931.) N ik l a s .

C. M. Hoff, Beizverfahren fiir  Mełalle vor der gahanischen Plattierung. (Meta! 
Clean. Finish. 3. 561—64. 637—40. 1931. — C. 1932. I. 282.) S i l l e .

R. J. Piersol, Metlioden zur Erzielung glanzender galranischer Cliromuberzuge. 
(Vgl. C. 1932. I. 996.) Vf. legt ais 2 neuartige Charakteristika eines galvan. Ver- 
chromungsbades die Begriffe Metallyerteilungskoeff. u. Existcnzgebiet glanzender 
galvan. Uberzuge fest. Der Existenzbercich glanzender galyan. Uberziige wird gek. 
ais das Verhaltnis der maximalen zur minimalen Stromdichte, die bei sonstigen kon
stanten Badbedingungen glanzende Ndd. hervorrufen (B  — max. Stromdichte/min. 
Stromdichte); er ist unabhangig von elcktrochem. Bedingungen, yielmehr durch die 
A rt des Nd. (grobkrystallin., feinkrystallin., diclit, hart) begriindet u. daher yon Bad- 
temp., Badzus. u. pn abliiingig. Eigg., Abhiingigkciten dieser 2 neuen Begriffe werden 
erlautert u. eine yom Vf. konstruierte Apparatur gcschildert, die gestattet, dio giin- 
stigsten Vercliromungsbedingungen fiir ein Chrombad festzulegen. (Metal Clean. 
Finish. 3. 827—30. Okt. 1931.) S i l l e .

W. H. J. Vemon und L. Whitby, Korrosion von Kupfer in  freier Luft. I I . Ver- 
wandtschaft von Korrosionsprodukten zu Mineralien. (I. ygl. C. 1930. I. 3235; vgl. 
auch C. 1931. II . 1186.) Proben des Patinaiiberzuges von Dachem neueren Ursprungs 
bis zu einem Alter yon 300 Jahren zeigen, daB die chem. Zus. bei den altesten Gebauden 
sich immer mchr dem Aufbau entsprechender Mineraltypen z. B. beim bas. Kupfer- 
sulfat dem Brochantit, beim bas. Kupferchlorid dcm Atakam it (Seeklima) u. beim 
bas. Kupfercarbonat dem Malachit nahert. (Joum . Inst. Metals 44. Nr. 2. 389—408.
1930.) N ik l a s .

W. F. Donat und K. W. Władimirów, U. S. S. R., Herstellung einer sdurefesłen 
Eisenlegierung. Ferrosilieium, Ferrochrom u. Eisenabfalle, die yorher einzeln bis auf 
Rotglut crhitzt wurden, werden m it geschmolzenem GuBeisen unter Riihren erhitzt. 
Die Komponenten werden so bemessen, daB die fertige Legierung etwa 18% Si u, 
2—3%  Cr enthalt. (Russ. P. 20 668 vom 9/8. 1928, ausg. 31/5. 1931.) R ic h t e r .

W .M . Warjutin, U . S. S. R ., Verfaliren zum Zemenlieren von Eisen. D as zu 
zementierende Eisen wird einige Stdn. in einer Mischung von 100 Teilen RuB u. 5 Teilen 
H N 0 3 bei 950° erhitzt. (Russ. P. 21191 vom 3/5. 1930, ausg. 31/7. 1931.) R i c h t e r .

W. M. Warjutin, U. S. S. R., Verfahren zum Zementieren von Eisen. Das zu 
zementierende Eisen wird einige Stdn. in  einer Mischung von 100 Teilen RuB u. 20 Teilen 
denaturiertem A. auf etwa 950° erhitzt. (Russ. P. 21192 vom 3/5. 1930, ausg. 31/7,
1931.) R ic h t e r .

W.M. Warjutin, U. S. S. R., Verfahren zum Zementieren ton Eisen. Das zu
zementierende Eisen wird einige Stdn. bei 950— 1050° in einem Pulyer, welches durch 
Trocknen u. Yermahlen der in der Gerberei ausgelaugten Eichenrinden gewonnen wird,
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erhitzt u. in 01 gekiihlt, worauf cs bei 750—900° gebrannt u. bei 900° in W. gehartet 
wird. (Russ. P. 21193 vom 15/5. 1930, ausg. 31/7. 1931.) R ic h t e r .

International Standard Electric Corp., New York, Magnelisch.es Materiał, bo- 
gtehend aus Ni u. Fe m it mehr ais 70% Ni u. 1—6%  Mo, insbesondere aus 78,5% Ni, 
18—19% Fe u. 3—<1% Mo. (Tschechosl. P. 30 923 vom 13/10. 1926, ausg. 10/12.
1929.) SCHONFELD.

Ukraiński n&utschno-issledowatelski institut metallow „Ukrimnet“ , U. S. 
S. R . (Erfinder: W. A. Plotnikow und N. S. Fortunatow), Eleklrolylische Darstdlung 
oder Reinigung von Aluminium. Ais Elektrolyt werden Ammoniumkomplexsalze des 
Al-Chlorids oder -Bromids, wie z. B. 6 NH3 -A1CJ3 -NHiC1, verwendct. Die Elektrolyso 
kann entweder in Lsg. bei gewohnlicher Temp., oder in der Schmelze bei etwa 200° 
durchgefiihrt werden. (Russ. P. 20810 vom 24/7. 1928, ausg. 31/5. 1931.) R ic h t e r .

A rthur W. Judge, Engineering materials. (rev. ed of „aireraft and automobile materials: 
non-ferrous“ .) VoL 2, Non-ferrous metals and organie materials. London: Pitman 1932. 
(834 S.) 40 s. net.

Heinrich Springkamper, Herstellung von StahlformguB in der HartingieBerei und Klein- 
bessemerei. Halle: Knapp 1932. (VIII, 87 S.) gr. 8°. =  Di o Betriebspraxis d. Eisen-, 
Stahl- u. MetallgieCerei. H. 16. nn. M. 6.— .

IX. Organische Praparate.
Louis Light, Die Zukunft der organischen Chemie. Bedeutung der hochmolekularon 

Verbb. (Cellulosederiw., polymerisierte KW-stoffe, Phenolaldehydkondensationsprodd.) 
fQx die Industrie nebst einigen Ausfiihrungen iiber den kiinstlichen Kautschuk Chloro
pren (Dupren). (Chem. News 143. 362—63. 4/12. 1931. Zuricli.) P o e t s c h .

Paul Baumgarten, Berlin, Verfahren zur Sulfonierung anorganischer und organischer 
Stoffe, dad. gek., daB man die zu sulfonierenden Stoffe in w. Lsg. oder Suspension m it 
den aus tertiaren Aminen u. S 0 3 oder S 0 3 abspaltenden Substanzen entstandenen tri- 
aubstituierten Sulfamidsauren behandelt. Mittels Trimethylsulfamidsaure wird z. B. aus 
Ammoniakwasser bzw. Anilin Aminosidfonsaure bzw. das K-Salz der Phenylsulfamid- 
saAire unter gleichzeitiger Abscheidung von Trimetbylamin gewoimen. Aus Hydrazin- 
hydrat u. Triathylsulfamidsaure laBt sich nach Zugabe von BaSO., das Ba-Salz der 
Hydrazinmonosulfonsdure herstellen. (D. R. P. 519 046 KI. 12g vom 12/8. 1926, ausg. 
24/2. 1931.) H o r n .

Hermann Frischer, Kóln-Lindenthal, Vorrichlung zur Durchfiihrung cliemischer 
Reaktionen. Die Vorr. besteht aus einer liegenden Trommel u. enthalt ein Ruhrwerk. 
Die Armo des Riihrwerkes sind durch Ringe miteinander yerbunden. Zwischen den 
Armen sind Rollkorper, z. B. rundę Stangen, angeordnet. Die Vorr. dient insbesondere 
zur Herst. fliichtiger Sauren, z. B. Essigsaure, Ameisensdure u. dgl. (A. P. 1 834 693 
vom 11/6. 1927, ausg. 1/12. 1931. D. Prior. 4/12. 1926.) H o r n .

Solvay Process Co., Solvay, New York, iibert. von: Earl Biddle Conklin, Syra- 
ouse, New York, V. St. A., Verfahren und Vorrichtung zur Chlorienmg von Benzol- 
homólogen in  der Seitenkette. Die Chlorierung wird in der fl. Phase kontinuicrlich u. 
unter Belichtung durchgefiihrt. Der fl. h. KW-stoff wird am oberen Ende in ein m it 
glasernen Raschigringen o. dgl. geftilltes Rk.-Rohr aus Pyrexglas eingefiihrt, wahrend 
von unten dem durch die FulLkórper feinverteilten KW-stoff Cl2 entgegenstromt-. Das 
Rohi' wird wahrend des Betriebs durch Sonnenlicht oder geeignete kunstliehe Licht- 
ąuellen, wio Quecksilberlampe, belichtet. Die HCl-Gaso Yerlassen das Rohr am oberen 
Ende, die fl. Rk.-Prodd. am unteren. Eine Beheizung des Rohres eriibrigt sich. Beispiels- 
weise wird Toluol m it 80— 100° in das Rohr eingefiihrt u. in bofriedigender Weise in 
Benzylchlorid umgewandelt. Ebenso kann bei geeigneter Wahl der Rk.-Bedingungen 
Toluol gemaB dem Verf. in Benzalchlorid u. Benzolrichlorid iibergefiihrt werden. (A. PP. 
1 828 858 u . 1 8 2 8  859 vom 26/12. 1923, ausg. 27/10. 1931.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Carl Taube und 
Wilhelm Schepss, Leverkusen a. Rh.), HersteUung w n  Kondensaticmsprodukten mer- 
curierter aromatischer Kohlenwasserstoffe, dad. gek., daB man ihre Hydroxyde mit 
Mercaptanyerbb. u. ihren D eriw . umsetzt. — 10 Tle. Phenylquecksilberhydroxyd 
werden in 80 Tin. A. suspendiert u. m it 10 Tin. Thioglykolsiiuro versetzt. Aus der 
Idaren Lsg. fallen beim Verdiinnen m it W. feine Nadelchen aus. F . 114°. Verwendungs-

102'*
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zweck: Saatbeize, Holzkonservierungs- u. Desinfektionsmittel. (D. R. P. 540609 
KI. 12o vom 17/1. 1929, ausg. 29/12. 1931.) M. F. M u l l e r .

I . Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von organiscken 
Phosphorverbindungen. Triarylphosphinoxyde werden m it Stoffen kondensiert, welche 
phenolartige Hydroxylgruppen enthalten. Beispiel: 278 Gewichtsteile Triphenyl-
pliosphinoxyd werden m it 197 Gewichtsteilen Trichlorphenol bei 100° bis zum volI- 
stiindigen Losen zusammengeriihrt. D a s entstandene Kondensationsprod. kann aus 
Bzn. um krystallisiert werden; es weist einen F . von 70—71° auf. Die erhaltenen Stoffe 
dienen ais Zwischenprodd. fiir pliarmazeut. u. techn. Erzeugnisse sowie ais Schadlings- 
bekampfungsmittel, z. B. Mottenschutzmittel. (Holi. P. 25 565 vom 19/9. 1929, ausg. 
15/12. 1931. D. Prior. 31/10. 1928.) D r e w s .

B. N. Rutowski und N. A. Dajew, U. S. S. R ., Yerfahren zur gleichzeitigen Dar- 
sLellung von aromatischen Alkolwlen und Arylglycidestem. Benzaldehyd oder seine
D eriw . oder Benzophenon wird in ath . Lsg. erst m it metali. Na u. dann m it einem
Chloressigsaurecster, z. B. m it dcm Athylestcr, behandelt. Das Rk.-Prod. wird m it W. 
zerlegt (hierzu vgl. auch BuTOWSKl u. D a je w ;  C. 1931. I. 2615). (Russ. P. 21181  
yom 24/4. 1930, ausg. 31/7. 1931.) R i c h t e r .

A. B. Dick Co., Chicago, Illinois, iibert. von: Alex Brooking Davis, Cincinnati, 
Ohio, V. St. A., Ester aus Oxycarbonsaureeslern und aromatischen Carbonsduren. Oxy- 
earbonsaureester weiden durch Einw. von Carbonsaurechloriden in dor Oxygruppe ver- 
estert. Z. B. werden 460 g D ibutyltartrat u. 246 g Benzoylclilorid so lange erhitzt, ais 
noeh HCl entweicht. Die Rk. verlauft befriedigend bei 60—80°. Das Arbeiten bei 
hoheren Tempp. verursacht Verfarbung u. Zers. Es wird so erhalten Monobenzoyl- 
dibutyltartrat. Entspreehende Ester sind Monoacelyldibutyltarlrat, Benzoylamyl- 
salicylat usw. Diese Ester sind wertvoll ais Weichmachungsmillel fiir Ester yon Kohlo- 
hydraten, wie Celluloseacetat. (A. P. 1834 686 yom 5/2. 1926, ausg. 1/12.
1931.) R. H e r b s t .

Newport Co., Carrollville, Wisconsin, iibert. von: Ivan Gubeliuann und Clyde
O. Henke, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Herstellung des Telrahydronaph- 
tholesters der Abietinsdure. Eine Misehung aus 210 Teilen Abietinsaure u. 105 Teilen 
Tetrahydro-2-naphthol wird 4—5 Stdn. auf 300—350° erhitzt. Danach enthalt die M. 
nur noch einen Ideinen Prozentsatz unveranderter Abietinsaure, welcher m it Sodalsg. 
neutralisiert wird, worauf der Tetrahydronaphtholester der Abietinsaure im Vakuum 
abdest. wird. K p.j. s 300—320°. Der Ester bildet eine halbfl. M., die auch bei mehr- 
tagigem Stehenlassen keine Krystalle ausseheidet. S ta tt der Abietinsaure selbst kann 
auch ein an Abietinsaure reiches Kolophonium ais Ausgangsmaterial dienen. (A. P,
1 829 480 vom 2/7. 1928, ausg. 27/10. 1931.) E b e n .

Newport Co., Carrollville, Wisconsin, iibert. von: Ivan Gubelmann und Clyde
O. Henke, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Herstellung von Athylabietat ans 
Abietinsdure oder Koloplwnium. Abietinsaure wird m it A. in Ggw. eines Kondensations- 
mittels, wie konz. H 2S 0 4, Oleum oder HCl behandelt. — Z. B. werden 2400 Teile 
95%ig. A. m it 360 Teilen 25°/0ig. Oleum u. 800 Teilen Abietinsaure yersetzt. Dieee 
Misehung wird unter RiickfluIS gekoeht, bis 90% der Abietinsaure yerestert sind. 
Dann werden 3000 Teile W. zugefugt u. der A. abdest. Beim Stehenlassen des Riiok- 
standes bildot sich eine Schicht aus Athylabietat m it 10% freier Abietinsaure u. eine 
wss. Schicht. Nach Trennung der Sohichten wird der Ester m it W. H 2S 0 4-frei ge- 
waschen u. entweder durch Fraktionierung im Vakuum oder durch Bohandeln mit 
Alkali u. darauffolgende Dest. gereinigt. Ausbeute 85%  Athylabietat. (A. P. 1 829 481 
vom 2/7. 1928, ausg. 27/10. 1931.) E b e n .

S. N. Ignatjew und I. I. Wasin, U. S. S. R ., Darstellung von Fuchsin. Anilin u.
o- oder p-Toluidin werden m it akt. Holzkohle ohne Zusatz eines Oxydationsmittels 
yermiseht, auf iiber 100°, gcgebenenfalls unter Luftzutritt, erhitzt u. das Rk.-Prod. in 
■iiblicher Weise isoliert. Zur Beschleunigung der Rk. kann der Holzkohle ZnCl2 zu- 
gesetzt werden. (Russ. P. 20 739 vom 11/7. 1929, ausg. 31/5. 1931.) R i c h t e r .

S. N. Ignatjew und I. I. Wasin, U. S. S. R., Darstellung ron Parafuchsin. p-Di- 
aminodiphenylmethan wird m it Anilin oder dessen Salzen unter Zusatz von Eisen- 
chlorid u. akt. Holzkolile in Ggw. von Luft erhitzt u. das Rk.-Prod. in iiblicher Weise, 
z. B. durch Extraktion m it angesauertem W. u. darauf m it einem organ. Lósungsm., 
isoliert. (Russ. P. 20 740 vom 29/11. 1929, ausg. 31/5. 1931.) R i c h t e r .

E. Merck (Erfinder: Otto Dahner und Claus Diehl), Darmstadt, Darstellung 
v<m Derivaten der 2-Arylchinoli?i-4-carbonsduren der allgeirieinen Zus. P-N(X)(COOR),
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worin X  =  H, Alkyl, Aralkyl, Ary], R  =  Alkyl, P  =  Radikal einer Phenylchinolin- 
carbonsaure oder eines dereń Substitutionsprodd. oder Homologen, dad. "gek., daB 
man in Weiterbldg. des H auptpat. hicr in einem einzigon Arbeitsgang Saure u. Amino- 
ameisensaureeater in Ggw. eines zur Chlorierung der Carboxylgruppe geoigneten Cblor- 
rierungsmittels, gegebenenfalls unter Zusatz eines Losungs- bzw. Verdunnungsmittels, 
znr Umsetzung bringt. — Z. B. erliitzt man Aniinoamcisensaureisobulylcsler (I) in Bzl. 
m it 2-Phenylchinolin-4-carbonsdure ( I I )  u. Tliionylchlorid 1 Stde. unter RiiokfluB, 
wobei das Isobulylurethanderiv. (Kette in 4-Stellung: -CO• N H • GOOCH„• CH(GH3)=) 
vom F. 143° erhalten wird. — Setzt man I I  m it dem I  entsprechenden Athylester urn, 
so erhalt man ein Prod. yom F. 175°, m it dem Isoamylester ein solches vom F. 126°, 
m it Methylurethan ein Prod. yom F. 178°. Aus dem Athylester u. dcm S-Methoxyderiv. 
yon II  wird ein Prod. yom F. 212° erhalten. — Die Rk. gelingt auch m it PC13. — Mit 
Methylaminoameisensaurealhylester erhalt man aus II ein 4-Carbonsdurc-N-methyldlhyl- 
urethan yom F. 98—100°. (D. R. P. 541 257 ICl. 1 2  p yom 9/5. 1929, ausg. 9/1. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 532114; C. 1931. 11. 4096.) A l t p e t e r .

Ludwig Winterhalder, Hubertshofen, Baden, Darslellung von Pyridin- und  
Ckinolindcritalen. Hierzu vgl. Schwz. P. 147 452; C. 1932. I. 872. Naclizutragen 
ist folgendes: Aus 2-Phenacylchinolinhydrochlorid wird durch Hydrierung m it Pt-Oxyd 
u. H 2 bei 40—50°, in Methanol [f]-Oxy-fi-jihendthyl]-Py-tetrahydrochinolin gewonnen
F. 124°, Krystallo aus PAe. (Oe. P. 125 690 vom 1/10. 1928, ausg. 25/11. 1931.) Alt )'.

Soc. An. Etablissements Roques, Saint-Ouen, Frankreich, Umwandeln von 
Coca-Alkaloiden in  alkylierte Derimte des Ekgonins oder Pseudoekgonins, dad. gek., 
daB man die in Alkoholen gel. Alkaloide m it einer kloinen Menge starken anorgan. 
oder organ. Alkalis in homogener Mischung katalyt. behandelt, um eine Alkoholyse 
dieser Alkaloide u. eine darauffolgende Isomerisation des zuniLchst gebildeten Alkyl- 
ekgonins zu erreichen. — Z. B. wird eine Lsg. von 10 kg amorphen Coca-Alkaloiden in 
20 kg CH3OH m it 20 g NaOH, gel. in CH3OH 3 Tage stehen gelassen, neutralisiert, 
abdest., worauf man den Ruckstand in Bzl. aufnimmt, m it schwach HCl-haltigem 
W. ausschiittelt, die saure Lsg. m it NH3 alkal. maeht, dic nicht gespaltenen Alkaloide 
m it Bzl. herauslóst u. aus der alkal. Lsg. durch Sattigen m it K 2C03 das Melhylekgonin 
abscheidet. AuSbeute 4,25 kg roh, etwa 90%  1-Yerb., 10% d-Methyl-Pseudoekgonin. 
Durch Benzoylieren u. Umkrystallisieren aus Ae. erhalt man zuerst l-Cocain, F. 98°, 
dann d-Pseudococain, F. des N itrats 180°. — W endet man mehr Alkal i (nach 3 Tagen 
nochmals 20 g zusetzen, 1 Woche stehen lassen) an, so entsteht yornchmlich d-Methyl- 
Pseudockgonin. Die Rk. gelingt auch m it (C2H5)2NH oder Trimethylphenylammonium- 
hydrózyd. Arbeitet man in A. oder anderen Alkoholen, so entstehen dio entsprechenden 
Ester, wobei die Rk. jedoch nicht quantitativ  yerlauft, sondern zu Mischungen homologer 
Prodd. fiihrt. (D. R. P. 541 074 KI. 12 p yom 9/7. 1930, ausg. 9/1. 1932. F . Prior. 25/6.
1930. F .P . 714197 yom 25/6. 1930, ausg. 9/11. 1931.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
W. Schramek und E. Gótte, Uber die Subslantivildt einiger Benzidinfarbsloffe. 

Ein Beitrag zur Theorie der substanliven Baumwollfarbung. Dio Aufnalime reinster 
substantiyer Farbstoffe folgt den Gesetzen der Adsorption. Dabei zeigen sich erhebliche 
graduelle Unterschiedc yon starker bis negatiyer Adsorption. Die negatiye Adsorption 
erscheint weder konzentrations-, noch temporaturyariabel. Die adsorptiven Eigg. 
reiner substantiyer F arb3toffe sind nicht yon ihrem Dispersitśitsgrad abhangig, ent- 
scheidend scheint dic Konst. zu sein, auch Substitution u. Stellung der Substituenten 
ist von EinfluB. Reine substantiye Farbstoffe m it negatiyer Adsorption lassen sich 
durch geeignetc Elektrolytzusatze zu ihren Lsgg. zur Adsorption auf Baumwolle bringen. 
Die Farbsauren der substentiven Farbstoffe haben ebenfalls substantiye Eigg., sie lassen 
sich durch Zusatz von Salz oder Mincralsauren in ilirer Adsorptiyitat steigern. Die 
Adsorption der substantiven Baumwollfarbstoffe an Baumwolle ist nicht yollstandig 
reyersibel. (Kolloid-Beih. 34. 218—69. 15/12. 1931. Dresden.) SuvERX.

Ern. Schmidt, Die Einwirkung der Nelzmittel au f die physikalischen und chemiscJien 
Ei/jenscliaflen der Carbonisierbadcr. Empfehlung des Netzmittels Oranit K . S. N . der 
SociŹTŹ B e y c o p a l  ais Zusatz zu Carbonisierbadern. Oranit K . S . N . bildet im Gegen- 
satz zu Leonii S , Nekal A  u. Oranit Pulv. m it den Carbonisierbadern keine Salze, reinigt 
die Wolle, schutzt die Faser u. gestattet durch sein Netzverm5gen 25—30% an Saure
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zu sparen. (Rev. gćn. Tcinture, Impression, Blanchiment, Apprefc 9. 1309—13. Doz. 
1931.) F r ie d e m a n n .

J. Ntifilein, Igepon. Angaben iiber dio Anwendungs weise der verschiedonen 
Igeponmarken. (Melliands Textilber. 13. 27—29. Jan. 1932.) S u y e r n ,

G. Bernardy, Die Rapidogenfarbstoffe und ihre Amcendung in der Druckerei. 
Die Farbstoffe sind Gemisclie von Naphtholaten der AS-Reihe mit Nitrosaminverbb. von 
Echtbasen u. Alkali. Der unl. Azofarbstoff wird erst auf der Faser durch kurzes Dampfen 
im Schnelldiimpfer oder Verhangen der Stiicke an feuchtwarmor Luft m it nachfolgender 
Saurepassage gebildet. Die Rapidogenfarben kommen fiir den Direktdruck in jeder 
Form, fiir Klotzartikel u. lebhafte u. echte Buntreservon unter Anilinschwarz u. 
Indigosolcn auf pflanzlichen u. kiinstlichen Fasern sowie Misehgeweben in Betraeht. 
Vorschriften fiir solche Drucko sind gegeben, Druckmuster sind boigefiigt. (Melliands 
Textilber. 13. 17—21. Jan . 1932.) S u v e r n .

W. Christ, Weil. er er Auśbau der Naphthol AS-Reihe. (Vgl. C. 1931. I. 3724.) 
Grunfiirbungen konnen m it dom neuen Naplithol AS-O R, Schwarzfarbungen von hohen 
Echtheitseigg. m it Naphthol AS-SO  u. S R  erzielt werden. Farbo- u. Druckvorschriften 
sind mitgeteilt, Muster boigefiigt. (Melliands Textilbcr. 13. 24—26. Jan . 1932.) SirvERN .

— , Farbeu-eisen fiir Acetatseiden. Fortsetzung zu C. 1931. II. 3664. (R ot. univ. 
Soies et Soies artif. 6. 1539—43. 1723—27. Nov. 1931.) F r ie d e m a n n .

P. H. Prior, Allgemeine Ubersicht iiber Druckverfahren im Hinblick auf Papie)'. 
Sehilderung dor wichtigsten Druckverff. u. der Anforidcrungen, die man an Drucker - 
sehwiirze u. Papier stellen mufl, um ldare, nieht durehschlagende Drucke zu erzielen. 
(Paper-Maker 83. Transact. 62—75. 1/1. 1932.) F r ie d e m a n n .

G. Raeman, Schiefergrau und Grau fiir  Wolle. (Ygl. C. 1932. I. 874.) BenzoecJti- 
schwarz g ibt im essigsauren Glaubersalzbade ein gutes Neutralgrau. Alizarinilau- 
schicarz B  g ibt nach allen drei Chromierungsverff. ein sehones, walkechtes, aber in 
lichten Tonen schlecht lichtechtes Grau. Die 3 B-Marke ist griiner, sonst ahnlioh. 
Alizarinlichtgrau S X , B S  u. 2 B S  sind, nach allen drei Verff. behandelt, sehr wasch-, 
w alk-, schweiB-, reib- n. schwefelecht, aber schlecht pottingecht. Omega Chromechtgrau
2 B L  ist ein neueres, rotlielies Grau, das nach allen drei Verff. sehr echt gefarbt werden 
kann. Eriochromalgrau G wird nachchromiert odor m it Chromkali im Bad gefarbt; 
es ist lichtecht u. auch sonst gut, bis auf die Eisencmpfindlichkeit. Ahnlioh, aber viel 
griinor, ist die Markę 5 G, dio besonders gut auch nach dem Metachromverf. gef&rbt 
werden kann. Ebenso verhalt sich dic Markę R superfein. Sólway Grey B  wird auf 
Chrombeize, nach dem Metachromverf. u. nachchromiert gefarbt u. ist bis auf das 
Potting sehr gut. Gut, in der Lichtechtheit besser ais Alizarinblauschwarz B, ist Meła- 
chromblauschwarz 2 B X ,  das man m it Metachrombeize farbt. Ahnlieh, aber Cu-ompfind- 
lich, ist Monochrom.schwarzblau G. (Dyer Calico Printer 6 6 . 414. 16/10. 1931.) F r i e d e .

P. Krais, Neue Farbstoffe, Musterkarten und Texlilhilfsmittel. Von einer Reihe 
von Farbstoffen werden Farbtonmessungen mitgeteilt. Chloraminechtorange R S  der 
C h e m is c i ie n  F a b r i k  VORM. S a n d  oz, Basel, ist sehr feurig u. 11., Chloraminlich!- 
orange2RN  sehr lichtecht. — Die I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t . - G e s .  gab eine 
tabellar. Ubersicht iiber die Starko der Ansatzbadcr fiir die Farbbasen der N aphthol- 
AS-Reihe m it einer Kurventafel iiber die Alkaliaufnahmo der Baumwolle heraus. 
Naphthol A S-G R  ist eine neue Grundienmg, die m it der Echtblau-2B-Base schćlne, 
gut lichtechte Griintóne von auch sonst yorziigliohen Echtheitseigg. liefert. Naphthol 
A S-SG  u. -S R  goben m it Echtrot B-Base volle Schwarztone von ausgezeichneter 
Licht- u. Bleiehcchtheit. Echtkorinthsalz L B  ist ein haltbares Farbesalz der Eoht- 
korńith-LB-Base. GellitonecMblau R F  konz. i. Pulrer egalisiert gut u. gibt sehr echte 
Farbungen. Chromoxanmarinebl.au R, ein Nachcliromierungsfarbstoff fiir die Woll- 
echtfarberei ist seines guten Egalisierens wegen auch fiir die Apparatefarberei geeignet.— 
Acorit der H. T h . B o h m e  A.-G., Chemnitz, ein fl. Fettalkoholsulfonat, ist ais Ld3ungsm. 
fiir swl. Naphthole fiir die Naphtholrotfarberei von Bedeutung, sein Netzverm8gen 
u. seine Bestandigkeit fiihren zu egalen Farbungen von guter Reibechtheit. — Amicrol 
der C h e m is c h e n  F a b r i k  P y r g o s ,  Radebeul, ist ein wirksames Desinfektions- u. 
Konserrierungsmittel zur Verhutung von Schimmel- u. Faulnisbldg. — Intrasol. der 
C h e m is c h e n  F a b r i k  S t o c k h a u s e n  u .  C o. dient zur Vermeidung von CaO-Seifen- 
bldg. bei hartem W. Monopolbrillantol SO fest der Firma ermoglicht Zusammenlegen 
von Farben Avivieren, bewirkt gutes Egalisieren u. Dm-chfurben u. ist geruchfrei. 
Ncopcil T , T  extra, T . pulv. u. T. pv.lv. konz. sind neue Waschmittel fiir alle Fasern u. 
Zwecke, wo es auf CaO-Bestandigkeit, Saure- u. Alkaliunempfindlichkeit, kolloide
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Sehutzwrkg. u. grofio Waschwrkg. ankommt. (Monatsschr. Textil-Ind. 46. 396—97. 
Dez. 1931. Dresden.) S u y e r n .

— , Neue Farbstoffe, cliemische Praparate und Musterkurten. Eine neue Mustcr- 
karte der F a r b e r e i - u . A p p r e t u r g e s e l l s c h a f t  v o r m . A. Cl a v e l  u . F. L i n d e n - 
JriEYER, Basel, zeigt die bevorzugten Farben u. Farbstellungen fiir Friihjahr 1932. — 
Ein neuer lebhaft blauer, leieht fisierbarer Indantlirendruckfarbstoff der I. G. F a r b e n - 
INDUSTRIE A k t .-G e s . ist Jndanthrendruckblau B  Suprafix, volle schokoladenbraune 
Tóne von sehr guter Licht-, Wasch- u. 01-Echtheit liefert Indanlhrendruckbraun B  Supra- 
f ix .  In  einer Musterkarte zeigt die Firm a alle fiir die Halbwollfiirbcrei geeigneten F arb 
stoffe der deutscken Farbenfabriken. Rapidechtbraun B H  liefert Drucke, die bei einer 
bestimmten Mindesttiefe zur Auszeichnung m it dem „ I “ -Etikett bereohtigen, Rapid- 
echłscharlach R H  Pulver klare, gegeniiber der im Handel befindlichen LH-Marke wescnt- 
lich blaustichigere Seharlaehtóne. — Eriosolidrot B  kcmz. der J . R. G e i g y  A .-G ., 
Basel, fiir Wolle u. Seidc zeigt gute Lichtechtheit, yerhaltnismaBig gute Wasch- u. 
Walkechtheit, gute Lóslichkeit u. hervorragende S-Eehtheit, Baumwolleffekte bleiben 
weifi. Eino K artę der Firm a zeigt moderne Tóne auf Wollstiickware. Diplienylechirot OL 
der Firma, fiir Baumwolle u. Kunstseide aller A rt m it Ausnahme yon Acetatseide gibt 
klare Seharlaehtóne, durch Nachkupforn erhalt man Bordeauxtóne besserer Lichtecht
heit. Verwendung in der gesamten Wolleehtfarberei findet Eriochromgrau SOL. Ihre 
Farbstoffe fiir Kunstseide zeigt die Firm a in einer K artę. — Fiir den direkten u. den 
Atzartikel diencn Ultragrau K L  u. Ulłraschioarz K L  der Ch e m is c h e n  F a i ir ik  v o r m . 
S a n d o z , Basel, Seidenechtreinblau 6 G der Firm a ist fiir Seide u. den Buntiitzdruck 
geeignet, fiir Wolle kann es seines schnellen Aufziehens wegen in gewissen Fitllen in 
Betracht kommen, Buntatzeffekte auf Kunstseiden, aueh yerseifter Acetatseide, sind 
vor denen m it bas. Farb3toffen zu empfehlen. Zum Farben ersehwerter u. unerschwerter 
Seide dient Viscol<mschwarz B  (Patent angem.), aueh fiir den Druck auf Wolle, Natur- 
seide u. Mischgeweben kann es Venvendung finden. (Melliands Testilber. 13. 39—40. 
Jan . 1932.) S u v e r n .

H. A. Nelson, Zinkoxyd in  neuzeitlichen Anstrichfarben. (Paint and Colour Record 
1. 117—20. S ep t. 1931.) S c h e i f e l e .

H. H. Morris, Der Einflufl von Litliopone au f die Konsistenz und das Abseizen von 
Anstrichfarben. Allgemeine Angaben iiber reaktiye, nicht reaktiye u. schwach ab- 
setzende Litlioponesorten. (Paint and Colour Record 1.163—64. Nov. 1931.) S c h e i f e l e .

Richard Feibehnann, Der wirksume Gehalt von Hydrosulfitpraparalen und die 
Konlrolle von Farbekupen. Besehreibung des „ Kiipometers“ (,,Vatometers“) (vgl. 
J . H a u s n e r , C. 1931. II. 1933) u. des „Hydrosulfometers“ der Ch e m . F a b r ik  „ P y r - 
GOS“ G. M. B. H ., Dresden. Das letztere Instrum ent dient zur Wertbest. von Hydro- 
sulfitpraparaten; es besteht aus einem von 0—115 eingeteilten Standzylinder, in den
1 g des Musters eingebracht u. m it einer besonderen Ferrirhodanidlsg. bis zur Ent- 
farbung des Rhodanids iibergossen werden. Der erreichte Teilstrich zeigt direkt die 
Prozente Na2S20 4 an. (Amer. Dyestuff Reporter 20. 813— 14. 21/12. 1931.) F r i e d e m .

Helena S. Sadtler, Erdenheim, Pennsylvanien, Uberlragung wasserloslicher Farben 
a u f porose Unterlagen, wie Gewebe. Die Oberflaehe des Gewebes wird yor dem Auftragen 
der Farben m it einem m it zakem Gummi yerdickten Losungsm. uberzogen, worauf der 
tibertragungsbogen (Papier) m it der zu iibertragenden farbigen Zeichnung in K ontakt 
m it der Oberflaehe gebraeht wird. Hierbei wird die Farbę von der Oberflaehe, ohne zu 
verlaufen, absorbiert. (A. P. 1832 661 vom 21/9. 1927, ausg. 17/11. 1931.) G r o t ę .

N. M. Rubanowitsch, U. S. S. R ., Verfahren zum Farben von Baumiuollgeweben. 
Die Baumwollgewebc werden gemaC Russ. P. 17 147 m it einer mittels Kontaktspalter, 
Nekal o. dgl. hergestellten Mineralólemulsion behandelt, ohne Auswaschen getrocknet 
u. m it Anilinschwarz in iiblicher Weise gefarbt. (Russ. P. 21114 vom 7/12. 1929, ausg. 
31/7. 1931. Zus. zu Russ. P. 17 147; C. 1931. II. 637.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Farben von 
Wolle. Man farbt die Wolle in saurem Bade, yorzugsweise unter Anwendung einer 
gróBeren Sauremenge ais iiblich, unter Zusatz von niehtfarbenden Sulfonierungsprodd. 
von organ. Verbb., die wenigstens 8 Kohlenstoffatome enthalten, bei einer Temp. von 
ca. 50—70°. Man kann die Sulfonsauren oder Schwefelsaweester von aliphat., aromat., 
aliphat.-aromat., hydroaromat. u. heterocyel. Substanzen yerwenden, yorzugsweise 
in Form ihrer Salze, z. B. NH4-Salze. Es kónnen verwendet werden Schwefelsaurecetyl- 
ester, Benzylnaphthalinharzs-idfonsaure, Twitchells' Feltspalter, Naphthen&idfonsaure,
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p-Chinolinsulfonfaure bzw. ihre Salze. Man crhalt gleichmaBige Farbungen anch mit 
Farbstoffen, die beim Farben nach dem iiblichen Yerf. bei Kochtemp. infolge ihres 
sehnellen Aufziehens auf die Wolle ungleichmaBige Farbungen geben. (E. P . 353 512 
Tom 25/4. 1930, ausg. 20/8. 1931.) S c k m e d e s .

W. W. Euwitschinski und N. W. Woronkow, U. S. S. R., Yerfahren zum Farben 
ron Fiłztcaren. Die Ware -wird gedampft, ohne A bkihlung in ublicher Weise gefarbt u. 
erneut gedampft. (Russ. P. 20 636 vom 22/2. 1929, ausg. 31/5. 1931.) R i c h t e r .

George K . Hale Mig. Co.. Philadelphia, ubert. von: Eliner C. Bertolet. Phila- 
delphia, Yerfahren zum Farben ron aus Knochen hergeslelllen Maleriałien, dad. gek.. daB 
man die Materialien m it einer Lsg. yon Farbstoff in Alkohol in Ggw. von F ett behandelt. 
Den Lsgg. konnen noch Petroleum- u. BraunkohlenteerdestiUate zugesetzt werden. 
Das Materiał wird yollstandig durehgefarbt. (A. P. 1 812 734 vom 23/4. 1925, ausg. 
30/6. 1931.) S c h m e d e s .

Scottish Dyes Ltd., Grangemouth, Sehottland, David Alexander Whyte Fair- 
weather und John Thomas, Grangemouth, Sehottland, Yerfahren zum Enlwtcleln ron. 
Esłersalzen ron Indanlhrenen in Substanz oder auf der Faser in Farberei und Zeugdrucic. 
Man verwendet ais Ozydalionsmiltel in saurer Lsg. eine Misehung eines Ferri- u. Ferro- 
salzes, z. B. von i ’e1(«S04)3 u. FeSOt oder FeCl3 u. FeSOt. Man kann auch Substanzen 
rerwenden, die diese beiden Salze geben, z. B. Ferrosalze zusammen m it einem O iy- 
dationsmittel, wie Niłrit oder Persulfal, oder Ferrisalze zusammen m it einem Reduktions- 
mittel. Durch die Osydationsmittel bzw. Reduktionsmittel wird ein Teil der Ferro- 
salze bzw. Ferrisalze zu Ferrisalzen bzw. Ferrosalzen osydiert bzw. reduziert. Beim 
Farben von Baumwolle u. Wolle wird nach diesem Yerf. eine Dberosydation des Farb- 
stoffes yermieden. (E. P . 350499 vom 9/12. 1929, ausg. 9/7. 1931.) Sc h m e d e s .

Wilhelm Schultz, Deutschland, Hersiellung ron DrucLfarben unter Yencendung 
ron Sulfilcelluloseablauge. Die Ablauge wird ihrer, die Walzenmasse schadigenden 
Wrkg. durch Abstumpfen der Saure mittels NH3 beraubt, u. zum Unschadlichmachen 
von Kalk, Fe, Gerbstoff u. dgl. m it einer Seife behandelt, worauf die Ablauge mit- 
Mineralól emulgiert u. ihr dann RuB, Teerblau, Siccatiy, Glycerin usav. zugesetzt wird. 
Die Sulfitcelluloseablauge kann unter Yerwendung von Holzól hergestellt werden. 
lF. P. 717 079 vom 15/5. 1931, ausg. 31/12. 1931. D. Prior. 16/5. 1930.) G r o t ę .

Robert Jeannin, Joseph Bouillon und Celestin Bouillon. Frankreich, Seine, 
Druck a u f Papier durch Veriohlung. Die die Yerkohlung der Papierfaser bewirkenden 
Stoffe werden beim Druck m it dem Klischee unter erhóhter Temp. auf das Papier 
aufgebracht. (F. P . 39 577 vom 27/6. 1929, ausg. 30/11. 1931. Zus. zu F. P. 687 932; 
C. 1930. II. 3336.) _ G RO TĘ.

E. J. Winetzkaja, U. S. S. R ., Hersiellung ron Pasień aus wasstrunloslichen Beiz- 
farbstoffen. Die trockenen Farbstoffe, z. B. Alizarin, werden unter Zusatz von 5— 10% 
eines Schutzkolloids, z. B. Traganth, u. W. auf der Kolloidmuhle behandelt. (Russ. P. 
20 737 vom 13/9.1927, ausg. 31/5.1931.) R ic h t e r .

A. A. Rasumejew, LT. S. S. R ., Hersiellung ron AUzarinblaubisulfilrerbindungen. 
Alizarinblau wird gegebenenfalls in Pastenform m it einer Atzalkalilsg. vermischt, m it 
8 0 .  unter Ruhren ubersatt. u. bei n. oder erhóhter Temp. u. n. oder erhóhtem Druck 
bis zur Yollstandigen H.O-Lósliehkeit des Rk.-Prod. stehen gelassen. Das Prod. wird 
durch Aussalzen u. Filtration isoliert. (Russ. P. 20 738 vom 19/6. 1929. ausg. 31/5. 
1931.) R ic h t e r .

N. G. Schtschekoldin und W. I. Dreling, U. S. S. R ., Yerfahren zum Lósen ton. 
Sulfurgrun 3 G. Sulfurgriin wird unter Erhitzen m it einer alkal. Lsg., die durch 
Extraktion von Torf m it schwachen Atzalkali- oder Carbonatlsgg. in der Warme ge- 
wonnen wurde, behandelt. (Russ. P. 21 283 vom 23/5. 1930, ausg. 31/7. 1931.) R ic h t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsłdlung ron Anlhrachinon- 
deriraten, dad. gek., daB man Prodd. der Formel (I), in welcher R H oder einen Alkyl-,

Aryl-, Aralkyl- oder auch einen hydroaromat. Rest dar- 
stellt, m it zwei- oder dreiwertigen Alkoholen in Ggw. 

_SOsH von AJkoholaten dieser Alkohole oder in Ggw. yon 
Alkalihydrosyden oder stark  bas. Alkalisalzen bei er
hóhter Temp. behandelt u. die so erhaltlichen Prodd. 
gegebenenfalls nach an u. fur sich bekannten Methoden 
in ihre Schwefelsaureester uberfuhrt. — Die so erhaltenen 

Farbstoffe farben Acetatseide, ihre Affinitat ist gróBer ais die der entsprechenden 
Methoxy- bzw. Athoxvderiyy. Die Schwefelsaureester farben Wolle aus saurem Bade
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in klaren rot- bis blauvioletten Tónen. — In  Athylenglykol lóst man Na oder K, trag t 
l,4-Diaminoanthraanthrachinon-2-sulfonsaure cin u. erwarmt unter Riihren auf 150°. 
Nach Beendigung der Rk. u. Abkuhlen setzt man W. zu u. laBt dann Essigsaure zu- 
tropfen, der entstandene l,4-DiaminoanthracJiinon-2-glykolalher, violette Krystalle, 
farbt Acetatseide violett. Mit H 2S04 entsteht der Schicefelsaurelster, violette Nadeln, 
der Wolle aus saurem Bade rotyiolett farbt. Mit Glycerin erhalt man ahnliche Farb- 
stoffe. — In  Athylenglykol trag t man l-Amino-4-hexahydroanilinoanthracliinon-2-suI- 
fonsaure u. NaOH ein u. erwarmt auf 150°, der erhaltene l-Amino-4-hexahydroanilino- 
anthrachinon-2-glykolather, blaue Nadeln, farb t Acetatseide m it Seifc violett, der m it 
H 2S 0 4 entstandene Schicefclsa urtester, blaue Nadeln, farb t Wolle rio le tt; m it Glycerin 
erhalt man ahnliche Farbstoffe. — In Athylenglykol trag t man l-Amino-4-aniIino- 
anthrachinon-2-sulfonsaure u. Na- oder K-Carbonat ein, durch Erhitzen auf 150° 
entsteht der Glykoldlher, blaue Nadeln, der Acetatseide mit Seife violett farb t, der 
Schurefelsaureester farb t Wolle blaustichigviolett; ahnliche Prodd. erhalt man m it 
Glycerin. (D. R. P. 541637 Kl. 22 b vom 4/4. 1930, ausg. 14/1. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellen ton 1,4-Diamino- 
anthrachinonderitałen. Man behandelt l-Amino-4-arylsulfaminoanthrachinon-2-sulfon- 
saure m it Lsgg. von Alkalimetallen oder -hydroxyden in ein- oder mehrwertigen Alko- 
holen. Man erhalt l-Amino-4-arylsulfamino-2-alkoxyanthrachinone; die Verbb. sind 
Farbstoffe oder Zwischenprodd. zur H erst. von Farbstoffen. —  1-Amino-4-p-ióluol- 
sulfaminoanthrachinon-2-sulfonsdure, darstellbar aus l-Amino-4-bromanthrachinon- 
2-sulfonsaure u. p-Toluolsulfamid, trag t man bei 80° in eine geschm. M. aus KOH u. 
CH3OH u. erwarmt, bis eine Probe in W. unl. ist, Man gieBt in W. u. wascht wie iiblieh. 
Das erhaltene l-Amino-2-mdhoxy-4-p-toliiolsulfaminoanthrachi)ion, rotstichigblaue N a
deln, gibt m it H„SO, ein sehr reines l,4-Diam\no-2-methoxyanthrachinon. 3 llt A thylen
glykol erhalt man den 2-Glykolather des l-Aniino-i-p-toluolmlfaminoanlhrachinon, 
Krystalle aus verd. Essigsaure, F . 197—199°. (F. P. 714 028 vom 30/3. 1931, ausg. 
6/11. 1931. D. Prior. 3/5. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M., und Ernst Honold, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Herstellung ton in  
saurem Bade zu farbenden Wollfarbstojfen der Anthrachinonreihe, dad. gek., daB man
1-Amino-4-(aminosulfoarylamino)-anthrachinon-2-sulfonsauren zwecks Abspaltung der 
im Anthraehinonkern befindlichen Sulfogruppe m it schwach wirkenden Reduktions- 
m itteln in alkal. Lsg. behandelt. — Die durch Kondensation von l-Amino-4-bromanthra- 
chinon-2-sulfonsaure m it p-Phenylendiamin-2-sulfonsaure darstellbare 1-Amino-i- 
(4'-amino-3'-suIfophenylaniino)-anthrachinoii-2-sulfonsaure liefert beim Erhitzen m it 
wss. Na2S einen Farbstoff, der Wolle aus essigsaurem Bade wasch- u. walkeeht grun- 
stichigblau farbt, (D. R. P. 541266 Kl. 22b vom 19/5. 1929, ausg. 6/1. 1932.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Gecil Shaw. Robert Fraser Thomson und John Thomas, 
Grangemouth, Herstellen ton Ktipetifarbsło/fen und Z  iciścJi enprod u i i  en. Man behandelt 
Kupenfarbstoffe oder ihre Zwischenprodd., die keine durch Phthalsaureanhydrid an- 
greifbare Gruppen enthalten, in Ggw. von Phthalsaureanhydrid oder seinen Halogen- 
substitutionsprodd. m it Halogenierungsmitteln. — In. eine Suspension von NUro- 
dibenzanthron, darstellbar durch Nitrieren von Dibenzanthron in Nitrobenzol m it 
95%ig. H N 03, in geschm. Phthalsaureanhydrid leitet man bei 160° unter allmahlicher 
Steigerung auf 220° Cl2 ein, nach dem Abkuhlen gieBt man in h. W., kocht- m it W. aus 
u. filtriert; der erhaltene Farbstoff, Penła- oder Hezachlordibetizanthron, farb t Baumwolle 
sehr echt blau. Aus Isodibenzanthron erhalt man hiemach einen rio le tt farbenden 
Kupenfarbstoff. Zu einer Mischung von Caledonrot BN (Anthracliinonnaphthacridon) 
u. geschm. Phthalsaureanhydrid g ibt man bei 170° Br u. erwarmt allmahlich auf 
220—240°, der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle gelbstichiger ro t ais der Ausgangs- 
farbstoff. Durch Chlorieren von Dianthrachinon-1.2,2'J'-dihydroazin  erhalt m an einen 
Baumwolle lebhaft blau farbenden Farbstoff. Durch Behandeln ron  Benzanthron 
mit Cl in Phthalsaureanhydrid erhalt man ein Bz-Chlorbenzanthron. Das bromierte 
Isodibenzanlhron farb t Baumwolle blauviolett. Durch Bromieren von Pyranthron in 
geschm. Phthalsaureanhydrid bei 220—240° erhalt man einen Baumwolle rotorange 
farbenden Farbstoff. Leitet man in eine Mischung von Dibenzanthron m it geschm. 
Phthalsaureanhydrid bei 180— 190° Cl ein, so erhalt m an Penła-, Hera- u. Xonachlor- 
dibenzanłhron, das Pentachlorderiy. farbt Baumwolle grunstichiger ais das Dibenzanthron. 
Beim Chlorieren von Anthrachinon in Phthalsaureanhydrid bei 180° entsteht ein 
Gemisch Ton Chlorderivr. des Anthraohinons. Pcntachlordibenzanthron erhalt man durch
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Einleiten von Cl in eine Mischung yon Dibenzanthron u. geschm. PhthaLsaureanhydrid 
bei 175—180°, bis die Analyse einer Probe den entsprechenden Cl-Geh. aufweist; der 
Farbstoff farb t Baumwolle sehr echt blau. (E. P. 360 355 vom 24/4. 1930, ausg. 
3/12. 1931.) _ F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Indigoide Farbstoffe. (Vgl.
C. 1927. II. 2229.) In  9-Stellung halogenierte 1,2-Naphthisatine werden m it PC16 u. dgl. 
kondensiert u. die Farbstoffe gegebenenfalls noch m it Hlg nachbehandelt. — 9-Cklor-
1.2-naphthisatin (F. 239°) wird m it PC15 in C8H5C1 in das a-Chlorid verwandelt u. mit 
4-Methyl-6-chlor-3-oxythionapMhen erhitzt; man erhalt einen tief, yioletten, in
griin 1. Farbstoff, der Baumwolle aus der orangegelben Kiipe in yioletten, licht- u. chlor- 
echten Tonen farbt. — Der aus 6,9-Dichlor-l,2-naphthisalin (rote Nadeln, F. 275— 276°) 
u. 2,l-Naphthoxythiophen in Eg. in Ggw. von HC1 erhaltene Farbstoff farb t Baumwolle 
oliyfarben. — Einen aus gelber Kiipe Baumwolle graublau farbenden Farbstoff erhalt 
man durch Uberfiiliren von 9-Chlor-4-brom-l,2-naphtlusatin (F. 297°) in C„H6C1-Sus- 
pension mittels PCI- in das a-Chlorid u. Erwilrmen des Prod. m it N-Acetylindoxyl unter 
LuftabschluB. Durch Halogenieren kann die Echtheit des Farbstoffs gesteigert werden. 
(Tschechosl. P. 31135 vom 4/4. 1927, ausg. 10/1. 1930.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellen von indigoidcn 
Farbstoff en. Man kondensiert Anthrachinon-l,2-oxythiophen m it cycl. Diketonea 
oder ihren 2-Derivv. oder man kondensiert ein Anil des Anthrachinon-l,2-(2',3'-diketo- 
dihydro)-thiophens m it Verbb. m it einer reaktionsfahigen ClI2-Gruppo oder man 
osydiert Anthrachinon-l,2-oxythiophen. Die erhaltenen Kupenfarbstoffe sind leicht 
yerkiipbar u. farben die Faser in sehr gleichmaBigen braunen, grauen u. oliygriinen 
Tónen. — Der durch Oxydation von Anthrachinon-l,2-oxythionaphthen m it Ferri- 
cyankalium erhaltene symm. Anthrachinon-l,2-bisthioindigo farbt Baumwolle aus der 
Kiipe braun. Man yermischt Anthrachinon-l,2-oxythiophen m it Monochlorbenzol 
u. kondensiert bei 80—90° m it einer Lsg. von 5,7-Dibromisatin-2-chlorid in Monoohlor- 
benzol, der erhaltene Farbstoff, dunkelblaue Krystalle, farb t Baumwolle grau. Durch 
Kondensation von 9-Ghlor-cx.-naphthisatinchlorid u. Anthrachinon-l,2-oxythiophen in 
Monochlorbenzol erhalt man einen Farbstoff, dunkclyiolette Krystalle, der Baumwolle 
aus der Kiipe oliygriin farbt. Aus 9-Brom-a-naphthisalinchlorid u. Anthrachinon-
1.2-oxythionaphthen erhalt man einen blaugrau farbenden Kupenfarbstoff. Dibrom-
[i-naphthisatincMorid liefert einen graugriin farbenden Kupenfarbstoff. Durch Er- 
hitzen von Anthrachinon-l,2-(2',3'-dikelodihydro)4Mophen-2'-(p-dimethylamino)-anU mit 
6-Athoxyoxythionaphthen in Eg. entsteht ein Baumwolle gelbstichig braun farbender 
Kupenfarbstoff; m it 6-Chloroxythicmaphtlien erhalt man einen rotstichig braun farbenden 
Farbstoff. E rh itzt man 4,5-Benzo-2,3-dikelodikydrothionap]tthen-2-(p-dimcthylam>-no)- 
anil m it Anthrachinon-l,2-oxythiophe,n in Eg., so erhalt man einen Baumwolle braun 
farbenden Kupenfarbstoff; m it 5,6-Benzo-2,3-diketodihydrothionaphthen entsteht ein 
griinstichiggrau farbender Kupenfarbstoff. Der durch Kondensation von 9-Chlor-a.- 
naphihisatin in Eg. darstellbare Kupenfarbstoff farb t Baumwolle gelbstichig olive. 
(E .P . 361406 vom 20/8. 1930, ausg. 17/12. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Farblackeii. 
Man behandelt den Azofarbstoff 2-Amino-4-sulfo-l-benzoesaure— >- /?-Naphthol m it 
Erdalkalisalzen oder stellt den Azofarbstoff in Ggw. genugender Mengen der Erdalkali- 
salze her. Die Ca-, Sr- u. Ba-Lacke sind sehr lichtecht. (E. P. 361 511 vom 4/10. 1930, 
ausg. 17/12. 1931.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, Herstellen von wasser- 
und -olunlodichen Farblacken. Zu einer Mischung eines Metallsalzes eines sauren Azo- 
farbstoffea u. einer Harzsiiure in  wss. Lsg. setzt man eine zum Fallen geeignete Metall- 
verb., die Menge der Harzsaure soli im Endprod. 5—60%, vorteilhaft 50%  betragen. — 
Zu einer Lsg. des Na-Salzes des Azofarbstoffes 2-Naphthylamin-l-sulfonsaure — ->- 
/3-Naphthol gibt man eine wss. Lsg. einer Natronharzseife; hierzu laBt man zum Fallen 
eine Lsg. yon BaCl2 laufen, erhitzt zum Sieden, wascht, filtriert u. trocknet, das Prod. 
liefert im Druck lebhafte bronzefreie Tone. Man kann die Harzseife auch der Lsg. 
der Kupplungskomponente zusetzen, z. B. 2,3-Oxynaphthoesiiure, dann laBt man die 
Diazoyerb. der p-Toluidin-m-sulfonsaure zulaufen u. fallt m it einer Lsg. yonCaCL, das 
erhaltene Prod. liefert ebenfalls bronzefreie Drucke. Zu einer Lsg. des Na-Salzes des Azo
farbstoffes 2-Naphthylamin-l-sulfonsaure — >■ m-Nitranilid der 2,3-Ox>Tiaphthoesaure 
gibt man eine Lsg. von Natronharzseife u. fallt m it einer Lsg. yon BaCl2. Der aus deni 
Azofarbstoff 1-Naphthylamin— ^  l-Naphthol-5-sulfonsaure in analoger Weise her-
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gestellte Ca-Lack besitzt ahnliche Eigg. (E. P. 334874 vom 8/3. 1929, ausg. 9/10.

W. E. Reid, Neuere Enluńcklungen in der Lacktechnologie. (Vgl. C. 1931. II. 
1935.) Entw . neuer Losungsnim. u. Weichmacher fiir Lacke. Sek. Butylalkokol u. 
-ocetat. „Cellosolven“ u. ,,Carbitolo“ . Versehiedene Lacke, besonders aus Cellulose- 
acetat. Auawertung von Oberflachenanstrichen. (Brit. ind. Finishing 2. 141—42. 
Aug. 1931.) K o n ig .

Russell W. Brandt, Die Verwendung von TerpentindlundronfliicJitigen VerdHnnern 
bei Volhndungsarbciten. Kurze Besprechung der Eigg. von Terpentinól, Bzn., Bzl., 
Toluol u. Solyentnaphta. (Metal Clean. Finish. 3. 59—60. 1931.) K u t z e l n ig g .

H. M. Hagy, Fertigmachung von Metallblechen. Anleitung zur Erzeugung yer- 
sehiedener strukturierter Laclcierungen (Crackelierung usw.). Mit Abbildungen. (Metal 
Clean. Finish. 3. 145—47. Febr. 1931. Cincinnati, Ohio.) K u t z e l n ig g .

W. H. Gardner, Undurchsichtigkeit in  Firnisfilmen. Undurchsichtigkeit infolge 
Wrkg. akt. Strahlen. Entw. einer Triibung des Anstrichs beim Trocknen. Adsorption 
von Fil. m it sehr yerschiedenem Brechungsindex in den Filmporen. Mogliche S truktur 
von Firnisfilmen. Wrkg. yon W. auf Schellack; m it Tabelle. (Paint Manufacture 2. 
15—17. 19. Jan. 1932.) K o n ig .

Theodore F. Bradley, Mełhoden fiir  den Nachweis und die Identifizierung ton  
Kunstharzen. Abtrennen des Pigmentes durch Zentrif ugieren nach Zusatz von Kieaelgur, 
Ausfallen der Wolle, Auslósen des Weiehmachers m it PAe. Allgemeine Priifung: Hiirte, 
Loslichkeit m yerschiedenen Mitteln (Viscositat der Lsgg. eyentuell von Bedeutung). 
Dichte iiber 1,15 deutet Kunstharz an, das aber Kolophonium, Ol oder Fettsiiurcn enthalten 
kann, zwischen 1,15 u. 1,10 Cumaronharz, Schellack oder modifiziertes Kunstharz, 
unter 1,10 Naturharz, weiches Cumaronharz oder m it viel Naturprodd. yerschmolzenes 
Kunstharz. Brechungsindices der Kunstharze — mit Ausnahme der Vinylharze u. 
der Cyclohexanon-Formaldehydharzc — holier ais der Naturharze. Wichtig die 
Brechungsindices des Unveiseifbaren. Probe auf Halogen, S, N. Verh. beim Erhitzen 
im Glasrohr: Sublimieren von Phthalsaurcanhydrid, Acrolein-Acetaldehyd u. Form- 
aldehydgeruch; Vinylharze yerkohlen dabei haufig. Schmelzen m it NaOH. Farbrkk. 
nach S t o r c h -M o r a w s k i  u . m it H»S03. Schlusse aus VZ., SZ. u. JZ. (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 3. 304—09. 15/7. 1931. Linden, N. J.) WiLBORN.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Pigmcnłhalliger Celluloseesler- 
iłbtrzug, bestehend aus 10% niedrig yiscose Nitrocellulose, je 3%  Dammarharz, Ricinus- 
ć)l u. D ibutylphthalat, 1,5% Pb-Chromat, 5%  Titanoxyd, 1,5% ZnO u. 73% Losungs- 
u. Verdunnungsmittel. (E. P. 361 918 yom 22/8. 1930, ausg. 24/12. 1931. A. Prior. 
23/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: James 
Eliot Booge, Wilmington, Delaware, Herstellung eines haltbaren, aus Nitrocellulose 
und trocknendem Ol bestehemlen Gemisches. Man blast das trocknende 01 bei Tempp. 
iiber 100° so lange, bis das 01 in dem gewunschtcn Mischungsyerhaltnis m it der N itro
cellulose mischbar geworden ist. Dann yermischt man das so yorbereitete 01 in Ggw. 
eines Losungsm. m it Nitrocellulose. (A. P. 1 825 773 yom 8/10. 1925, ausg. 6/10. 
1931.) E n g e r o e f .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: James 
Eliot Booge, Wilmington, Delaware, Nitrocelluloselacke, bestehend aus Nitrocellulose, 
einem geblasenen oder teilweise oxydiertcn, trocknenden Ol, Losungs- u. Verdunnungs- 
mitteln. Trockenmittel konnen auCerdem zugefiigt werden. Man benutzt Ole, wie 
Leinol, Holzól, dereń JZ. uber 120 liegt. (A. P. 1 825 935 yom 20/11. 1925, ausg. 
6/10. 1931.) E n g e r o f f .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Leayitt N. Bent, 
Holly Oak, Delaware, Nitrocelluloselack, dad. gek., daB er Alkyl oder Arylestcr der 
Abietinsdure enthalt, z. B. Bulylabietat oder Benzylabietat. (A. P. 1 839 529 vom 
22/3. 1927, ausg. 5/1. 1932.) E n g e r o f f .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Edward Francis 
Arnold, Amerika, Nitrocelluloselack, bestehend aus einem, unter Mityerwendung vou 
troelniendem 01 hergestellten Glyptalharz, niedrig yiscoser Nitrocellulose, Losungs- u.

1930.) F r a n z .
X I. H arze; Lacke; Firnis,
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Weichmachungsmitteln. Pigmente konnen auBerdem zugefiigt werden. (E. P. 350 463 
vom 7/12. 1929, ausg. 9/7. 1931. A. Prior. 7/12. 1928.) E n g e r o f f .

British Ceianese Ltd. und William Henry Moss, London, Lach und Impragnier- 
millel a u f Gelluloscester- oder Celluloseatherbasis m it oincm liohen Geh. an Weich- 
machungsmittel, insbesondcro von aromat. Sulfonamiden oder w&insauren Estern, wie 
Dibutyltartrat oder Aniyltarlrat. In  den Beispielen sind u. a. folgende Zuss. angegeben: 
100 Tle. Celluloseacetat, 150 Tle. D ibutyltartrat, 15 Teilo TSnphenylphosphat, je 
500 Tle. Aceton u. Methylacetat oder 100 Tlo. Ccllulosepropionat, lS 0  Tle. A m yltartrat 
u. 800 Tle. Aceton. Evtl. werden auch nooh Kunstharze, wio Bakelite, Pollopas oder 
Glyptalo zugesetzt. (E. P. 362480 vom 28/8. 1930, ausg. 31/12. 1931.) M. F. Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Leo Rosentkal, Leverkusen- 
Wiesdorf), Celluloseesterlacke zum Uberziehen nieht starrer Unterlagen. Beansprucht 
wird dio Verwendung von Celluloseesterlacken, hergestellt aus solchen Cellulosee-stern, 
die neben Essigsaure noch Fettsauren m it 3— 6 Kohlenstoffatomen im Molekuł ent- 
halton, zum Uberziehen nieht starrer Unterlagen, wie z. B. Gewebe u. Papier. —; Die 
Unterlagen werden durch diese Behandlung yersteift u. gegen W. undurclilassig. 
(D. R. P. 541167 KI. 8k vom 15/1. 1930, ausg. 5/1. 1932.) B e i e r s d o r f .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Frederick
C. Hahn, Wilmington, Delaware, Celluloseacetatlack, bestehend aus Celluloseacetat,
einem kiinstlichen Harz, das aus einer mehrbas. Saure u. einem Monoalkylather dea 
-Glycerins gebildet wurde, einem Weichmachungs- u. einem Losungsm. (A. P. 1 812335 
vom 27/7. 1928, ausg. 30/6. 1931.) E n g e r o f f .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie G. m. b. H.. Miinchen, Lacke 
au f Grundlagc von Polyuinylestern. Man lost in geeigneten Losungsmm. oder in einem 
Gemisch von Losungssmm, gegebenenfalls in Ggw. von Vordiinnungsmitteln, zwei 
oder mehr Polyvinylestermodifikationen, die sich hinsichlich ihres Polymerisations- 
grades voneinander unterscheiden. (E. P. 361 768 vom 16/3. 1931, ausg. 17/12. 1931.
D. Prior. 14/3. 1930. F. P. 712 590 vom 3/3. 1931, ausg. 5/10. 1931. D. Prior. 14/3.
1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Polymerisieren von Butadien 
durch Erhitzen in Abwesenheit yon W. u. Hydrazinderiyy. unter Druck in  Ggw. von
O, oder solchen enthaltenden Gemischen wie Luft oder einer Mischung derselben m it 
0 2J 0 3, N 0 2, zweckmaBig in Ggw. eines Beschleunigers, wie Alkalimetall, Fe, aromat, 
oder aliphat. Aminen sowie von Losungsmm., wie Bzl., Benzin, Cyclohexan, Tetrahydro- 
styrol oder ihren Mischungen m it aliphat. Alkoholen, Estern oder Ketonen. Bei Ver- 
wendung von reinem O;, wird ein Druck yon 1/2—20 a t u. eine Temp. von 40—100° 
angewandt, bei 0 2-haltigen Mischungen kann man bis auf 300 a t u. 400° gehen. Die 
erhaltenen yiscosen bis festen iNfassen yerwendet man fiir Tauch-, Streich- u. Spritz- 
lacke, Firnis, tlberziige, Klebmittel fiir Papier, Holz, Glas, zur Ilerst. yon Filmen, Kunst- 
massen u. nichtsplitterndem Glas. — lóOTeile Butadien u. 120 Teile Toluol werden im 
Autoklayen 2 Stdn. auf 200° erhitzt u. bei 30 a t  ein Gemisch yon Luft u. 0 3 (10:1) ein- 
gefiihrt. Der Druck steigt auf 50 at. Man erhiilt einen Firnis. (E. P. 363 348 rom  
7/8. 1930, ausg. 14/1. 1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Laclce, Spachtehnassen u. dgl. 
gemaB Oe. P. 118611 dad. gek,, daB man an Stelle yon Acetylcellulose oder dereń 
Gemischen Nitrocellubsen oder dereń Gemische yerwendot, denen man 1. harz&rtige 
Kondonsationsprodd. aus Phthalsdure u. Alkoholen m it zwei freien Hydroxylgruppen 
oder Umwandlungsprodd. der 1. harzartigen Kondonsationsprodd. aus Phthalsdure u. 
Glycerin oder 1. harzartige Kondensationsprodd. aus Phthalsaure u. yier- bis seclis- 
wertigen Alkoholen oder dereń Estern oder Oxyalkylatliern, insbesondere des Glycerina,' 
Losungsm. u. gegebenenfalls Zusatzstoffe hinzufugt. (Oe. P. 126111 vom 14/1. 1929, 
ausg. 11/1. 1932. D . Prior. 11/2. 1928. Zus. zu Oe. P. 118611; C. 1930. I I.  479.) E xo.

Thomas Holliday Pemdlebury, Canada, Farb- und Lackentfemungsmitlel, be
stehend aus W., NaOH, Na Cl, Carbid, Fe20 3, Dextrin, Starkę u. Zueker. (Can. P. 
277 966 vom 16/7. 1927, ausg. 21/2. 1928.') M. F. M u l l e r .

X II. K autschuk; G uttapercha; Balata.
Alexander Johnston und John G. Mackay, Die dektrische Abscheidung von 

La(tz und ihre industrielle Bedeutung. Kurzer Uberblick. (Rey. gen. Caoutcliouc 8 . 
Sonder-Nr. 146—50. Okt. 1931.) A l b  u.
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F. Jacobs. Vergleich verschiederier liuparten in  industriellen Kautschukmisclmngen. 
Vergleich der physikal. Daten. (Rev. gin. Caoutchouc 8 . Sonder-Nr. 128—32. Okt. 
1931.) A l b u .

F. Jacobs, Die Antioxydantien in  industriellen Kautscliukmischungen. Ubcrblick. 
(Rev. gćn. Caoutchouc 8 . Sonder-Nr. 121—27. Okt. 1931.) A l b u .

F. Boiry, Die Wirkung der Pigmente im Kautschuk. Die Tatsache, daB Pigmente, 
wie GasruB, Mennigc u. a. m., die Lsg. yon Kautschuk yerhindern, wird durch A d- 
sorption des Kautseliuks erkliirt, die teils m it der groBen Oberflaehe der Pigmente, 
teils m it der Potentialdifferenz Kautschuk/Pigment zusammenhangt. {Rev. gćn. Caout
chouc 8 . Sonder-Nr. 108—15. Okt. 1931.) A l b u .

A. Barazzetti, Die Behandlung des Kautseliuks im  Yerlauf seiner Verarbeitung. 
Fortsetzung von C. 1930. II. 2584. (Rev. gćn. Matierea piast. 6 . 515. 53 Seiten. 
7. 30. 82 Seiten.) F r o m a n d i .

— , Die „Rusco Mould-Paste". Eine zahe Pastę zur Bestreiehung der Vulkanisations- 
formen, die aueh bei Vulkanisationstempp. feucht bleibt. (Caoutchouc e t Guttapercha 
28. 15 812. 15/12.1931.) A l b u .

Martin und Thiollet, Der Einflup einiger Besclileuniger auf die Alterung des 
Kautseliuks. Mit Diphcnylguanidin oder Tetramethylenthiuramindisulfid hergcst-ellte 
Kautsehukmisehungen werden auf Alterungserseheinungen untersucht. Es wird ge
funden, daB Mischungen m it sehr wenig oder oline S u. groBen Mengen Beschleuniger 
am gunstigsten sind. (Rey. gćn. Caoutchouc 8 . Sonder-Nr. 133—36. Okt. 1931.) A l b u .

R. Dorey, Der E influp der Dehnungsgrdpe in  Schopperversuchen. Bei kurz vulkani- 
sierten Proben steigt der Dehn- u. Bruchdehnwert im yerhiiltnis zur Dehnung. Bei 
Uberyulkanisaten bleiben diese Werte bei groBeren Geschwindigkeiten iiber einen 
weiteren Bereich konstant. Der EinfluB der Fullm ittel macht sich bei den hiirteren 
Mischungen mehr ais bei don weichen bemerkbar. (Trans. Rubber Ind. 7- 158—68. 
A ug. 1931.) A l b u .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Scholz, Frankfurt
a. M.), Yerfahren zur Herstellung reversibler Konzentrate aus Kautschukmilch, dad. gek., 
dttB man einen m it Salicylaten u. geringen Alkalimengen versetzten Milchsaft einengt 
bzw. daB s ta tt des vollstandigen Ersatzes bekannter Schutzkolloide, wie Seifen, durch 
Salicylate nur ein solcher teilweiser Ersatz stattfindet. — Frisehe Kautschukmilch 
wird m it 1/ i %  Kaliumsalicylat u. m it 1/4 %  KOH yersetzt u. eingedampft. (D. R. P. 
539 739 KI. 39 b vom 12/7. 1927, ausg. 1/12. 1931.) P a n k ó w .

Teehnische Chemikałien-Co. G. m. b. H., Halle a. S., Verfaliren zur Herstellung 
von Weicli- und Hartkautschuk, dad. gek., daB man vor dem Vulkanisieren solche Ole 
der Kautschukmasse zusetzt, die man durch Extraktion von Steinkohlen-, Sohiefer-, 
Torf- u. Holzteeren aller A rt oder dereń Destillaten m it konz. oder wss. verd. O-haltigen 
organ. Fil., insbesondere den niederen Gliedern der Alkohole, Ketone, Ester, Ather 
oder dereń Gemischen erhalt. (D. R. P. 539 509 KI. 39 b yom 15/7. 1927, ausg. 27/11. 
1931. Zus. zu D. R. P. 416 877; C. 1925. II. 1813.) P a n k ó w .

Soc. Italiana Pirelli, Italien, Herstellung von Kautschuklósungen. Man erhitzt 
K autschuk m it einem Losungsm. in einem Autoklaven, evtl. unter Rtthren, iiber den 
Kp. des Losungsm., aber unter 180°. Vor oder nach dem Losen kónnen Fullm ittel 
zugesetzt werden. Man erhalt in kurzer Zeit gut klebende Lsgg. (F. P. 716 504 vom 
4/5. 1931, ausg. 22/12. 1931. I t. Prior. 5/5. 1930.) P a n k ó w .

Harry H. Beckwitłi, ubert. yon: Frank O. Woodruff, Massachusetts, Kaułschuk- 
■mischung aus Kautschukmilch. Man yersetzt Kautschukmilch m it Olen wie Trocken- 
ólen, Mineralólen, Mischungen derselben oder Kolloiden, wie Leim, Gelatine oder Gummi, 
Harzen oder Gellulose u. koaguliert die Mischung m it geringen Mengen von Aldehyden 
wie HCHO, CH3CHO, Furfur-, Benzaldehyd. Der Kautschukmilch konnen die iiblichen 
Zusatzstoffe, wie Vulkanisiermittel u. dgl., dem Ol gewisse ollosliche Farbstoffe zugesetzt 
werden. Werden ath. Ole yerwendet, so wirken sie gleichzeitig ais Konseryierungs- 
mittel. Man erhalt ein gut yulkanisierbares Koagulat. (A. P. 1835 365 yom 17/3.
1928, ausg. 8/12. 1931.) P a n k ó w .

Heinrich Ziegner, Hagen, Porose Kautschukmassen. (Nachtrag zu E. P. 283 566; 
C. 1928. I. 2018.) Den saugfahigen Fullkorpern konnen in W. ąuellbare Stoffe, wie 
Kartoffelmehl, Starkę u. dgl., trocken zugemischt werden. Bei der Vulkanisation 
in  W. erfolgt Quellung u. spater Herauslosimg ais Dextrin. (Oe. P. 125 687 vom 8/11.
1927, ausg. 25/11. 1931. D. Prior. 14/1. 1927.) P a n k ó w .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vulkanimtiombeschleunige»-, 
bcstehcnd aus den Kondensationsprodd. von [i-Mcrcaploarylenthiazoleii m it Halogeu- 
rerbb., in denen das Halogen direkt m it einem C verbunden, das seinerseits durch 
doppelte oder 3-fache Bindung m it einem anderen Atom wie 0 , N, S verbunden ist, 
wie Chlorameisensaureesler, Phosgeii, Thiophosgen, Carbaminchlorid, organ. Saurechloride
u. Cyanurchlorid; z. B. C6H 4< | > C • S ■ CO• C0H 4NO2. (E. P . 360 949 vom 9/8. 1930,
ausg. 10/12. 1931.) P a n k ó w .

Firestone Tyre & Rubber Co., Ltd., Brentford, ubert. von: Max Herman 
Zimmermann, Ohio, Vulkanisalionsbeschleuniger, bcstehcnd aus den Kondensations
prodd. yon 2-MercaptoaryUhiazol, insbesondere 2-Mercaptobenzo-(I), -tolyl-, -xylyl-, 
■naphihyUhiazol, mifc HCRO. Das Kondensationsprod. m it I hat F. 130°. (E. P. 361971 
vom 29/8. 1930, ausg. 24/12. 1931. A. Prior. 29/1. 1930.) P a n k ó w .

Technische Chemikalien-Co. G. m. b. H., Halle a. S., Verfahren zur Ver- 
besserung von Kauischukwaren unter Zusatz eines ais Erweichers u. Alterungsschutz 
wirkenden Stoffes, dad. gek., daB man Ole yerwendet, die durch E xtraktion yon Schwel- 
u. Kokereiabwassern m it Losungsmm., wie Bzl., gewonnen werden. Man yerwendet 
sie in Mengen yon 5— 10%- (D. R. P. 539 366 KI. 39b yom 15/7. 1927, ausg. 26/11. 
1931.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Hugh Mills Bunbury, 
James Stanley Herbert Davies und William Johnson Smith Naunton, Manchester, 
Alterungsschutzmittel fiir Kauischuk, bestehend aus einem Borsaureester des Naphthols, 
wie Tri-fi-naphthylborat. (E. P. 363 483 vom 22/11. 1930, ausg. 14/1. 1932.) P a n k ó w .

American Anodę Inc., Ohio, iibert. yon: James W. Schade, Akron, undHarlan 
L. Trumbull, Ohio, Kautschukgegenstdnde aus Altkautschukdispersionen. Kautschuk- 
abfall wird, evtl. nach Entfernung des Gewebes, unter Zusatz yon Weichmachern, 
wie Olen, Harzen, Fettsiluren, Aldol, a-Naplithylamin, Terpenen, Asplialt gewalzfc u. 
nach Zusatz yon Alkali in W. dispergiert. Die wss. Dispersion kann m it den iiblichen 
Zusatzstoffen, auch natiirlichen oder kiinstlichen Kautschukdispersionen, gemischt u. 
der K autschuk elektrophoret. abgeschieden werden. (A. P. 18 3 4  973 yom 24/8. 1928, 
ausg. 8/12. 1931.) P a n k ó w .

New York Hamburger Gummiwaaren Co., Deut-schland, Uberziige aus Chlor- 
kautschuk in Mischung m it Teer, N atur- oder K unstasphalt oder anderen bituminosen 
Stoffen m it oder ohne Zusatz von Fiillm aterial wie Asbestmehl u. a., z. B. 100 Teile 
Chlorkautschuk, 100 Teile Kunstasphalt, 150 Teile Asbestmehl, 200 Teile Benzin. 
Gutes mcchan. u. elektr. Isoliermittel. (F. P. 714 805 yom 4/4. 1931, ausg. 20/11. 
1931.) P a n k ó w .

New York Hamburger Gummiwaaren Co., Deutschland, Widerstandsfdhige 
Uberziige aus Chlorkautschuk. Sie enthalten Quarzpulver, Korund o. dgl. in einer 
Feinheit yon 40—100 //. Gutc Schlag- u. StoBfestigkeit. (F. P. 714 806 vom 4/4. 
1931, ausg. 20/11._ 1931. D. Prior. 26/6. 1930.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von synthetiscliem 
Kautschuk. Man polymerisiert die Butadien-KW -stoffe in Ggw. von Substanzen der 
Formel R jR ,: C =  CR3 -CN, worin R lt R 2R 3 bedeuten H  oder Alkyl, wie Acrylsdure- 
oder Methacrylsaurenttril, die die Butadien-KW -stoffe mengenmaBig nicht iiberwiegen 
sollen. Vorzugsweise wird in Emulsion polymerisiert. (E. P. 360 821 vom 30/5. 1930, 
ausg. 10/12. 1931.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von synłhełischem 
Kauischuk. Man polymerisiert die Butadien-KW-stoffe in Ggw. einer Substanz der 
Formel R jR j : C =  CR3 • CO • OR4, worin R 1; R 2, R 3 bedeuten H  oder Alkyl, R 4 bedeutefc 
H  oder ein KW -stoffradikal in einer Menge yon mindestens 10% des Butadien- 
KW-stoffs. Solche Substanzen sind Acrylsaure, ihre Methyl- oder Buiylester. — 18 Teil© 
Styrol, 5,3 Teile Acrylsaure, 50 Teile Butadien, 100 Teile einer 3%ig. wss. Lsg. von 
Diathylaminoathosyoleylanilid werden 3 Tage in Emulsion polymerisiert. — 80 Teile 
Butadien, 20 Teile Acrylsauremethylester u. 1 Teil Dibenzoylperoxyd werden 2 Monato 
auf 60° erhitzt. (E. P. 360 822 vom 30/5. 1930, ausg. 10/12. 1931.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
von PolymerisatioTisprodukten der Butadienkohlenwasserstoffe m it Alkali- oder Erdalkali- 
metallen, dad. gek., daB man die Polymerisation in MetallgefaBen m it kantenfreier 
glatter hochglanzpolierter Innenflache ausfuhrt. (D. R. P. 540 224 KI. 39b vom 
12/10. 1929, ausg. 11/12. 1931.) P a n k ó w .
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I. G. Farbenindostrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Stóhrel,
Mannheim-Neuostheim, und JuliusEisele, Ludwigshafona. Eh.), Verfahren zur Hdrtung 
von Poły mer isationsprodukten aus Diolefinen, dad. gek., daB man ihnen Salze alkylierter 
Naphthalinsulfonsauren,gegebenenfallszusammenmitTrockenstoffenoderO-abgebenden 
Mitteln oder beiden, zusetzt. — Ein durch Polyraerisation von Butadien unter Druck 
in Ggw. von Toluol bei etwa 140° hergestelltcs Prod. wird nach Zusatz von 1%  des 
Chromsalzes einer propylierten Napkthalinsuhonsauro in diinner Schicht auf eine 
Unterlage aufgestrichen. (D. R. P. 540 223 KI. 39b vom 14/5. 1929, ausg. 8/12. 
1931.) P a n k ó w .

Ernest Kleiber und Piero Gilardi, Lugano, Elustische mlkanisierbare Masse. 
Man gibt zu 5 kg Mineralól, das viel ungesatt. KW-stoffe enthalt, in einem RuhrgefaB 
300—500 g trockenen, nicht gewalzten, zerkleinerten Kautscliuk u. ruh rt bis zur Lsg. 
(24 Stdn.). Man gibt zu der 50—60° w. Lsg. ais Polymerisationsmittel, indem man 
jedesmal 2 Stdn. ruhrt, 1000 g H 2S 04 42° Bć, 750 g 47° Bć, 700 g 55° Bć, 650 g 58° Bć, 
600 g 60° Bć, 580 g 63° Be, 580 g 63° Bć, 580 g 63° Bć u., indem man jedesmal 1 Stde. 
ruhrt, 580 g H 2S 04 63° Bć, 580 g 63° Bć, wonaeli man bei 70° 500 g HCHO (38°) zu- 
setzt u . noch 2 Stdn. riihrt. Die M. wird m it w. W. ncutral gewaschen oder m it Na,CO:j 
oder NaOH neutralisiert u. getrocknet, worauf sie gewalzt u. zu P latten gezogen werden 
kann. (Schwz. P. 146 279 vom 2/9. 1929, ausg. 16/6. 1931.) P a n k ó w .

Joseph Ce cii Patrick, Kansas City, Herstellung plastischer KondensalionsprodukU 
aus Paraffindihalogeniden, wie Athylenchlorid und Polysulfiden. Die Alkali- bzw. Erd- 
alkalipolysulfidlsg. wird vor der Kondensation 15—20 Stdn. am RuckfluBkiihler oder 
kiirzere Zeit im Autoklaven unter Druck erhitzt. ZweckmaBig wird die Kondensation 
in Ggw. von 10—80 Vol.-% von Alkohol, wie Methyl-, At-hyl-, Propyl-, Isopropyl- 
oder Butylalkohol, Aceton oder Mischungen von Alkohol u. Aceton oder Bzl. oder 
Toluol durchgefiihrt. (E. P. 360 890 vom 2/5. 1930, ausg. 10/12. 1931. A. P rio r . 
10/6. 1929.) P a n k ó w .

Julio Tellez Girón, Mexiko, Herstellung von Faklis aus entmineralisierten u. 
„wiederbelebten“ Mineralolen durch Erhitzen m it S oder S-Verbb. u. MgO. (F. P. 
714 954 vom 8/4. 1931, ausg. 23/11. 1931. Mcx. Prior. 10/5. 1930.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Faktisartige Polyinerisations- 
produkte aus Olen, Fellen und ihren Dcrimtcn, wie Leinol, Chincs. Holzól, Athylen- 
glykolmonolinoleat durch Emulgieren derselben, vorzugsweise in W., u. Polymerisieren 
zusammen m it ungesatt. KW-stoffen, wie Butadien, Isopren oder Styrol in Ggw. von 0 2 
oder solchen abgebenden Verbb., wio H 20 2 in Mengen von 1—5°/0. Man kann Aminę, 
Guanidine u. a. Vulkanisationsbeschleuniger, Sehwermetallsalze von Fettsauren zu der 
Emulsion setzen. Die Polymerisatemulsion kann m it Kautschukmilch gemischt oder 
koaguliert u. das faktisartige Koagulat in der Kautscliuk- oder Linolcumindustrie ver- 
arbeit-et werden. (E. P. 362845 vom 6/ 8. 1930, ausg. 7/1. 1932. D. Prior. 10/8.
1929.) P a n k ó w .

Akt.-Ges. Metzeler &  Co., Miinchen, Verfahren zur Herstellung transparenler 
Heipvulkanisate aus Faktis enłhaltenden gefarbten oder ungefarbten Kautschulcmischuiigen, 
dad. gek., daB man Mischungen von Kautschuk u. Faktis yerwendet, die aufier Vulkani- 
sationsmitteln u. transparenten Fullstoffen (Glas-, Glimmerpulyer, Quarzmehl) noch bis 
zu 2%> zweckmaBig 0,4— 1,2% ZnO oder andere ZnO-enthaltende Zn-Verbb. enthalten. 
(D. R. P. 541305 KI. 39b vom 7/5. 1926, ausg. 6/1. 1932.) P a n k ó w .

XV. Garungsgewerbe.
Julius Grant, Garung unter Druck. Kurze Darst. der bisherigen Arbeiten iiber 

die Biergarung unter Kohlensauredruck. (Brcwers Journ. 67. 666—67. 15/11. 
1931.) K o l b a c h .

E. Ehrich, Glasigkeit und EiiceifSgehalt von Braugerste und Malz. Eine Ubersicht. 
(Vgl. E h r i c h  u . K n e i p ,  C. 1931 .1. 2129. II. 3168.) (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 71. 
1313—14 .1318— 19 .1325— 26. 13/11. 1931. W orm sa. Rh., Brauer-Akad.) K o l b a c h .

G. Kauert, Die Proteolyse des Malzes beim Maischen. Zusammcnfassende Darst. 
(BuE. Assoc. aneiens Elćvea Inst. Supćrieur Fermentations Gand 32. 318—25. Dez. 
1931.) K o l b a c h .

Herm. Eck, Roggemerarbeitung ohne Malz. Es wurde festgestellt, daB der Diastase- 
geh. des Roggens der 1931er E rnte hoch genug ist, um ihn ohne Zusatz von Malz auf 
Branntwein zu verarbeiten. Trotzdem cmpfiehlt es sich, zur Erzielung fliissigerer
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Maischen u. hiiherer Ausbeute, etwa 2%  Malz zu verwenden. (Brennerei-Ztg. 48. 193. 
25/11. 1931. Hameln.) K o l b a c h .

Marc H. van Łaer, Aciditdt und bakteriologiscJie Halłbarkeit des Bieres. (Buli. 
Assoc. anciens EIóycs Inst. Superieur Fermentations Gand 32. 20—27. 1931. — C.
1931. I. 2130.) K o l b a c h .

P. Petit, Entfernung oder Zerstórung der Hefe. Die zur Vermeidung von Hefe- 
trubungen im Bier geeigneten MaBnahmen, wie Pasteurisation, scharfe F iltration u. 
Zusatz von tox. Mitteln, werden erortert. (Brasserie et Mąlterie 21. 274—78. 5/12. 
1931.) _ K o l b a c h .

B. Lampe, tiber den EinflufS von Hefeextrakt a u f die Yerzuckcrung von Kartoffel- 
maischen. Durch Zusatz von Hefeextrakt zur Maische (vgl. P r in g s h e im , C. 1923. 
I II . 1578) wurde nur eine geringe Erhóhung der garfąhigen Kohlenhydrate bewirkt, 
fiir die prakt. Braimtweinherst. ohne Bodeutung. (Ztsehr. Spiritusind. 54. 289—90. 
19/11. 1931. Berlin N  65, Lab. d. Ver. d. Spiritusfabrikanten.) GROSZFELD.

L. Semichon, Praktische Ergebnisse der Swperąuatregarung bei der Weinbereitung. 
Nach den zitierten Berichten yerschiedener Versuohsansteller fiihrte die Einfiihrung 
des Verf. (vgl. C. 1929. I I .  2118) in den GroBbstrieb zu erhóhter A.-Ausbeute (+0 ,5  
bis 0,9%), Nicdrighaltung der Kufentemp., gleichmaBiger Garung u. Qualitatsver- 
besserung der Weine. (Compt. rend. Acad. Agrieulture France 17. 251—58. 1931.) Gd.

Coiist. Beis, Neue Meihode der Ausnulzung trockener Trauben vom Oesichtspunkte 
der Wcinsteingewinnung aus. Wahrend man nach der alten Methode von den Dest.- 
Riickstiinden ausging, benutzt Vf. zunachst eine particlle Neutralisation des Mostos 
trockener Trauben in der Warme oder besser in der Kaltc mit nachfolgender End- 
neutralisation bei der Garung. (Praktika 5. 444—46. 1930.) F r i e s e .

H . Siegfried, tjber die Berechnung der Stammwurze bei der Bieranalyse. Helle 
Vorder\viirzen von 5 bis 18% Plato wurden m it 3 g abgepreBter Hefe pro Liter ver- 
goren u. im Bier der Extrakt- u. der A.-Geli. bestimmt. Aus diesen W erten wurde 
nach yerschiedenen Formeln der Extraktgeh. der Ausgancswiirze (Stamimviirze) 
berechnet, wobei sich die Formeln von B a l l i n g : St. =  ([^4 2,0665 +  ?ł] 100)/ 
(1,0665 A  +  100), von DOEMENS: St. =  2 A n  -f Korrektur, u. von S a a r  (vgL 
C. 1 9 3 1 .1. 2813): St. =  2 A  - f  n  — 0,0107 A  ([2 A  -j- n ] —• 6,24) ais geeignet erwiesen. 
(St. =  Stammwiirze, A — A.-Geh. des Bieres, n  =  Extraktgeh. des Bieres). Die 
Formel des Schweizer. Lebensmittelgcsetzbuches: St. =  2 A  +  n  ergab groĆe Ab- 
weichungen. — Die Best. des A. nach der Dest.-Methode liefert bedeutend genauere 
Werte ais die Refraktometermcthode. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 22. 354—64.
1931. Zurich.) K olbach .

F. Mendlik, Die ąuaniitative Bestimmung von schwefliger Saure in  Bier nach dem 
Warengesetz. In  der amtlichcn Vorschrift ist die Biermenge von 100 ccm viel zu klein. 
Die acidimetr. T itration des Destillates nach Oxydation m it H 20 2 mit Methylorange 
liefert wegen der fluchtigen organ. Sauren des Bieres viel zu liohe Werte. (Chem. 
Weekbl. 28. 714—15. 26/12. 1931. Rotterdam , H e in e k e n s  Bierbrouwerij, Mij.) Gd.

Dubaąuie, Bemerkungen iiber die sich auf die W asserung beziehenden Weinkennzahlen. 
Die iiblielien Kennzahlen versagen mehr oder weniger bei W.-Zusatz zum garenden 
Most, Zusatz eingestelltcr Salzlsgg. u. bei Einfiihrung tibermaBiger W.-Mengen in die 
Traube dureh gewollte oder ungewollte Salzdiingung. Nachweis von Aiiomalitat 
schlieBt Wasserzusatz nicht aus, Fehlen derselben bestatigt die sonst erwiesene Wasserung 
(Ann. Falsifications 24 . 598— 605. Dez. 1931.) G r o s z f e l d .

N. C. Roussopoulos, Uber ein einfaches chemisclies Bestimmungsverfahren der 
icaliren Aciditdt des Mostes. Nach Vf. ist die gesuehte Aciditat ausgedriickt ais pn-W ert 
gek, durch nebenstehende Formel, wobei 2,19 der entsprechende pn-W ert (bei 35°),

bezogen auf VlO -n. Wcinsaure; 
A  — 526 (Zuckeraquivalentgew.);

_  .  1Q , A  — x ' . 100 x  u. x ' die Mengen des invertierten
PH ’ S ^  S Zuckers, die anfanglich im Most

l°g — —■ schon vorhanden waren u. schlieB-
lich am Ende nach Erwarmen 

auf 35° gebildet wurden, 94:100 einen Korrektionskoeff. bedeuten. Fiir die Best. 
des Zuckers bedient sich Vf. der BERTRAND-Methode, bei F iltration durch gefrittet-o 
Schottfiltor u. Zugabe von 20 g Ammoniumsulfat. (Praktika 5. 359—62. 1930.) F r i e s e .

Arthur Harden, Alcoholic fermentation. 4thed. London: Longmans 1932. (243 S.) 15 s, net.
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XVI. N ahrungsm ittel; G enulłm ittel; Futterm ittel.
Kurt Taufel, Die neuere Entwicklung der Lebensmittelchemie. (5. Bericht.) (4. vgl. 

C. 1930- I. 2812.) Fortsckrittsbericht. (Angew. Chem. 45. 8—13. 45—49. 65—69. 
16/1. 1932. Miinchen, Uniy.) Gr o s z f e l d .

Schribaux, Die Mehlrerbesserungsmiltel und das „cliemische Mehl.“ Stellungnahme 
gegen den Zusatz yon Cłiemikalien (K B r03, (NH4)2S20 8 u. a.) zu Meh], dereń Ver- 
wendung bei dauerndem Gebraueh ais hygien. nicht harmlos u. geeignet zur Schadigung 
der natiirlichen Mehlverbesserung durch Sortenauswalil von Getreide erkliirt wird. 
(Compt. rend. Acad. Agriculture France 17. 85—95. 1931.) G r o s z f e l d .

Oreste Carrasco und Elena Sartori, Wirkung der Hitze au f die Tomatenkonserven. 
Bcobachtet wurden beim Erhitzen im geschlossenen Rohr bis zur Dunkelfarbung 
erhebliche Zers. des reduzierenden Zuekers bei leichter Saurczunahme. Durch 3 Stdn. 
Trocknen bei 100° um 3,52—5,40 gróBere Verluste an Trockenmasse ais im Vakuum, 
dagegen nur 0,10°/o Verlust bei der durch Garung entzuckerten Trockenmasse, 1,70%. 
wenn dio Sauren vorher m it NaOH neutralisiert wurden. Auch die W.-Best. durch 
Trocknen zuclcerhaltiger Tomaten bei 100—105° ist durch Zcrs.-Verluste ungenau. 
(Ann. Falsifications 24. 589—94. Dez. 1931. San Gioyanni a Teduccio pres Naples, 
Socićtó Genćrale de Conserves Alimentaires Cirio.) G r o s z f e l d .

Richard Kissling, Zur Frage der Entnicolinisierung des Tabakrauches wahrend 
des Tabakgenusses. Rauchverss. mittels eines intermittierenden Aspirators ergaben, 
daB eine Entnicotinisierung des Tabakrauchs durch „ Bonicot“, das 9 6 ,6 %  W., 2 ,7 3 %  A. 
u. 0 ,6 7 %  Trockensubstanz (Eerroammoniumsulfat u. wenig Wein- u. Citronensaure) 
enthalt, nicht bewirkt wird (vgl. hierzu H a h n  u . E h r i s m a n n ,  C. 1931. II. 3411). 
(Chem.-Ztg. 56 . 31. 9/1. 1932. Bremen.) K o b e l .

Alb. van Druten, Ober den Einflufi von Bonicot-Einsprilzungen auf den Nicotin- 
gehalt des Zigarrenrauches. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 62. 633— 47. Dez. 1931. — 
C. 1931. II. 3170.) G r o s z f e l d .

Nils Hansson, Neuere Untersuchungen iiber die Bedeutung der Mineralstoffe in  den 
Futtermischungen der Haustiere. ( B ie d .  Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B  Tieremahrung 3. 
137— 73. 1931. — C. 1931. II. 787.) G r o s z f e l d .

K. Richter, K. E. FerberundH. Koppisch, Untersuchungen iiber den Fulterwert 
von Sauerfutter aus M ais und Sonnenblumen und iiber die Wirkung beider Silagen auf 
Menge und Fettgehalt der Milch von Kiilien. (Vgl. C. 1931. I. 1310.) Die Sonnenblumen- 
silage besitzt geringere Yerdaulichkeit ais die von Mais, wird aber dem yerdaulichen 
Nahrstoffgeh. entsprechend vom Milchvieh verwertet. (Landwirtschl. Jahrbch. 74. 
521—33. 1931. Tschcchnitz, K r. Breslau.) G r o s z f e l d .

W. Kirsch und H. Jantzon, Der Gehalt an Roli- und. verdaulichen Nahrsloffen von 
Silofutter: a) aus Hanf- und Wickengemenge. b) aus Olrettich- und Wickengemenge. 
Die Gemenge lieferten m it 0,5%  Zuckerzusatz einwandfreies Silofutter m it yerdaulichem 
Rohprotein der Trockenmasse 8,20 bzw. 11,25%, Starkewert 43,6 bzw. 43,8% (Verss* 
an  Hammeln). Silofutter b) war aber geschmacklich minderwertig. (B i e d . Ztrbl. 
Agrik.-Chem. Abt. B . Tieremahrung 3. 3— 12. 1931. Kónigsberg, Univ.) G r o s z f e l d .

J. Schmidt und Irene Zollner, Die Verwendung von Weizenkleie ais Ersalz fiir  
Oetreideschrote in  der Oefliigelfiitterung. Ein lioher Kleiegeh. des Futters scheint un- 
giinstig auf Legetatigkeit u. Gesundheitszustand der Tiere zu wirken. (B i e d . Ztrbl. 
Agrik.-Chem. Abt. B. Tieremahrung 3. 23—24. 1931. Gottingen, Univ.) Gr o s z f e l d .

F. Honcamp und W. Schramm, Ober die Zusammensetzung und Verdaulichkeit 
von Futterriiben. Der Geh. an yerdaulichem EiweiB ist (0,4—0,5%) hóher ais bisher 
angenommen. Zuchtungsbestrebungen auf Riiben m it moglichst hohem Trockensub
stanz- u. Zuckergch. sind von Erfolg gewesen. Die Nahrstoffyerluste wahrend der 
Dauer der Wintcrlagerung waren betrachtlich. (B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B  
Tierem ahrung 3. 208—19. 1931. Rostock, Landw. Versuchsstation.) G r o s z f e l d .

F. Honcamp und W. Schramm, Neuere Untersuchungen iiber den Fulterwert 
des Znickerriibenkraułes. Das durch Wasehen entsandete K rau t liefert ein konz. u. 
diatet. bekómmliches Siło- bzw. Trockenfutter. Die Nahrstoffyerluste durch Wasehen 
sind gering. (B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B  Tieremahrung 3. 174—207. 1931. 
Rostock, Landw. Versuchsstation.) G r o s z f e l d .

P. Barbade, Die Priifung von Getreide- und Mehlproben im Woodschen Licht. 
Blaue Fluorescenz, yerursacht durch einen bei der Vollreife entstehenden gummi- 
artigen Stoff (Xylan ?) ist charakterist. fiir die groBten, gesunden u. yollreifen Kórner,

X IV.  1. 103
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gelbe kenmeichnet minderwertige, durch Nasse geschadigte. Bei Getreide von gleicher 
A rt u. gleichmaBigen Wachstums-, Ernte- u. Lagerungsbedingungen ist auch die 
Fluorescenz einheitlicli. Die blaue Fluorescenz schlagt durch Alkali in gelbgrunliche 
um. Nur die Hiillen fluoresciercn, wenig oder nieht das Perilcarp. Weich- u. Hartwcizen 
zeigen im Qucrschnitt Unterschicde in der Fluorescenzzeiclmung (Abbildung im 
Original). Im  Mehl geben sich Wickenteile durch gelbe bis rótliche, Mutterkorn durch 
gelborangc Fluorescenz zu erkennen. Die Gewebeteile fluoresciercn mehr ais die Starkę. 
(Ann. Falsifications 24. 581—87. Dcz. 1931. Corbeil, Grands Moulins.) Gr o s z f e l d .

P. Rudolph und H. Barscłi, Nachweis von Roggenmehl im  Weizenmehl und Nachweis 
von Gerstenmehl im  Roggenmehl und W  eizenmehl. Die Farbrk. m it rauchender IiCl 
von B e r l in e r  u. K o o p m a n n  (C. 1928. II. 501) zur Erkennung von Weizen-, Roggen- u. 
Mischmchlen gibt keine Farbkonstanz. Vff. anderten die R k .: 5 g Mehl werden m it 
HC1 (1,124) zu einem dicken Brei verriihrt, wobei Roggenmehl sich in kurzer Zeit 
ró tet u. Weizenmehl unyerandert blcibt. Beimengungen von 10% Roggenmehl zu 
Weizenmehl sind noch einwandfrei erkennbar. — Zum Nachweis von Gerstcnmehl in 
Roggen- u. Weizenmehl werden 5 g Mehl 10 Min. in der K alte m it 50 ccm W. digeriert, 
abfiltriert u. zu 10 ccm F iltra t 2 ccm HC1 (1,124) hinzugefiigt. Roggen- u. Weizenmehl 
geben hierbei eineTriibung, die durch Erhitzen ausflockt u. abfiltriert wird. Zu 5 ccm 
des F iltrats gibt man 10 ccm 96%ig. A. Bei Ggw. yon Gerstenmehl tr i t t  Triibung u. 
folgende Ausflockung ein. Zusatz yon Gerstenmehl bis zu 20% erkennbar. Wss. 
Ausziige von Gerstenmehl farben sich m it 25%ig. N H , intensiv gelb, Weizenmehl 
unyerandert, Roggenmehl grungelb. (Chem.-Ztg. 55. 995—96. 29/12. 1931. Licgnitz, 
Offentl. Chem. Unters.-Amt.) H a e v e c k e r .

P. Nottin und Lemoigne, Praktische Metlwde zur Sortierung der Melile nach ihrem 
Gelialte an Kleieresten. E in Łoffel voll Mehl wird m it 3 ccm einer wasserigen,
0.15%ig. Brenzcateehinlsg. zu einer gleichmaBigen, nieht zu fl. M. yerruhrt. Kleie-
reiche Mehle farben sich fast sofort rot, dann dunkel, Auszugsmehle leicht rosa, Nach- 
mehle (piqures) ziegelrot. Ursache der Fiirbung: Oxydasen, besonders in  der Kleie 
lokalisiert. Zweck der P riifu n g : Erganzung oder Ersatz f iir  die PEK A R-Probe, bei der 
die Unterschicde weniger leicht erkennbar sind. (Compt. rend. Acad. Agriculturc 
France 17. 239—41. 1931.) G r o s z f e l d .

Fonzes Diacon, Die Unlersuchung der Schafmilch. Erórterung des Nachweises 
von Verfalschungen durch Kuh- u. Ziegenmilcli. (Ann. Falsifications 24. 594— 9G. 
Dez. 1931.) Gr o s z f e l d .

B. Romani, Uber die Molischsche Zuckerreaklion. Nachweis von Saccliarose in  
M ilch. Vf. b e n u tz t  z u r  Ausfiihrung d e r MOLlSCHschen Rk. a- bzw . /J-N aphthol..
1. 1 Tropfen Milcli wird nach Versetzen m it 1 Tropfen alkoh. 20%ig. a-Naphthollsg. 
u. 3 ccm konz. HC1 3—4 Sekundcn gekocht u. die entstandene Farbung nach 15 Min. 
bcobachtet, desgleichcn nach Durchschiitteln m it 2 Voll. Chlf. Unverfiilschte Milch 
gibt eine yiolctte Mischung u. farbloses Chlf., m it 3 bzw. 5%  l , 8%ig. Saccharoselsg.. 
verd. Milch yiolctte Mischungen u. rotgefarbtes Chlf. — 2. 1,5 ccm Weinsaureserum 
behandelt man wie oben m it 2 Tropfen alkoh. 20%ig. /?-Naplithollsg. u. 4 ccm konz. 
HC1. Unverfivlschte Milch gibt eine braungriine Mischung m it gelber Chlf.-Schiclit, 
wahrend die m it Saccharoselsg. yersetzte Milch dunkelgriine Mischimgen u. griines 
Chlf. gab. Glucose u. Starkę geben ebenfalls Farbrkk. aber ganz bedeutend schwacher 
ais Saccharose. (Annali Chim. appl. 21. 535—38. Noy. 1931. Reggio Calabria.) G ri.

Califomia Packing Corp., San Francisco, iibert. von: Alan C. Richardson,
Menlo Park, Calif., Uberzug fu r  metallische Gefafie fiir saure Fil., insbesondere fur 
Nahrungsmittel, z. B. fiir Blechkannen oder Marmeladeneimer, bestehend aus einer 
Cascinlsg. oder caseinhaltigen Lsg., die eytl. nachher m it Formaldehyd gehartet werden. 
(A. P. 1830 244 Yom 19/6. 1928, ausg. 3/11. 1931.) M. F. M u l l e r .

George Conrad Reifel, Canada, Malzproze/3. Man liiBt Reis, ohne die Schale zu 
entfernen, unter Zusatz von W. keimen, worauf das Prod. getrocknet u. die Schalen, 
sowie die Kleie entfernt werden. (Can. P. 285131 yom 12/6. 1928, ausg. 27/11.
1928.) _ S c h u t z .

Ladislaus BerczeUer, Wien, Gewinnung von Lecitliin. — Hierzu vgl. F. P . 700 999; 
C. 1931. II. 153. Nachzutragen ist folgendes: Man behandelt die Sojabohnen m it 
W.-Dampf, zerkleinert sie dann u. extrahiert m it k. oder wenig w. A. Der Extraktions- 
riickstand ist unmittelbar ais angenelim schmeckendcs Nahrungsmittel, der E xtrak t 
ais Ausgangsstoff zur Gewinnung von Lecitliin brauchbar. — Man liiBt die Bohnen.
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in W. quellen u. trocknet sie darauf bei 100°, worauf man zerkleinert u. m it A. ex- 
traliiert. (E. P. 361 956 vom 25/8. 1930, Auszug yeróff. 24/12. 1931. Oe. Prior. 24/8.
1929.) A l t p e t e r .

Karla Ruth Holz, Breslau, Herstellung niclit hygroskopisclier, den Zucker in  ab- 
geslorbener Form enthallender Zuckerwaren, insbesondere Bonbons, dad. gek., daB man 
eine Mischung von Starkę u. Hefe, z. B. im Verhaltnis 1: 0,2, verwendet, wodurch das 
Absterben des Zuckers wahrend der Eormgebung verzógert wird, nach Fertigstellung 
der Ware jedoch moglichst rasch eintritt. (D. R. P. 541 340 KI. 53f vom 21/9. 1929, 
ausg. 11/1. 1932.) S c h u t z .

Hubert Goller und Egon Carl Winkler, Wien, Entbitterung und Vereddung von 
Sojabohnen. Man entzieht den Bohnen die leichter 1. Anteile (Kohlehydrate u. dgl.) 
durch Diffusion m it W. unter Anwendung yon t)ber- oder Unterdruck unter Einhaltung 
bestimmter Tempp., z. B. von G5— 75°, so daB das EiweiB im biolog. Sinne prakt. un- 
verandert bleibt. (Oe. P. 126155 vom 12/8. 1930, ausg. 11/1. 1932.) S c h u t z .

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Th. Stathopoulos, Einflup des Alterns von Baumwollsamendl auf die Halphen- 

Reaktion. Baumwollsamcnole, etwa 10 Jahre lang in sehlecht verschlossenen Glas- 
flaschen aufbewahrt, vollig ranzig u. ohne jedeFarbę,gaben noch positiveH A L P H E N -R k., 
nach 14 Jahren jedoch nicht mehr. Die chem. Konstanten des Oles (fiir frisches Ol 
auBerlialb, fur dasselbe Ol nach 14 Jahren in der Klammer) w'arcn: Spezif. Gewicht 
bei 25° 0,9270 (0,9815), Brechungsindex 1,4742 (1,4715), JZ. (v. H u b l )  102,0 (52,40), 
VZ. 190,0 (225,70), Hehnerzahl 93,50 (94,70), Aciditat (ólsaure) 0,40% (17,20%), 
T o r t e l l i s  Erwiirmungswert 78 (—), HALPHEN-Rk. positiy (negatiy). Das Nach- 
lassen der HA LPHEN-Rk. geht unter Einw. von Licht u. Luftsauerstoff allmahlich 
vonstatten; sie erlischt in dem Moment, wo ein intensivcr Zerfall derGlyceride eintritt. 
(Praktika 6. 173—77. 1930.) F r i e s e .

Gaetano Marogna, t)ber die Uniersuchung raffinierler Ole. H a. t/ber Ole der 
zweiten Bearbeitung. (I. Mitt. vgl. C. 1931. I. 2817.) Raffinierte Sansaole haben im 
allgemeinen hóhere D. ais PreBolivenóle. no liegt in der Regel bei 63—64°, die Tor- 
telli-Zahl iiberschreitet oftmals 50°. Von den Priifungen auf Beimengung von ErdnuBól 
geben die Proben von B l a r e z  u . B e l l i e r  positiven Ausfall, trotz Abwesenheit von 
ErdnuBól. JZ. u. VZ. liegen unter den Normalwerten, der Geh. an Unverseifbarem 
i s t  merklich erhóht. Die auf Behandlung m it starken Mineralsauren beruhenden Proben 
auf Samenóle fallen in der Regel positiv aus. Im  W oO D schen L ic h t zeigen die Sansaole 
eine blauliche Fluorescenz, welche jedoch aueh bei iiberalteten PreBólen auftreten kann. 
(Staz. Chim. Agrar. Speriment. Roma. Pubbl. 277. 20 Seiten. 1931. Rom.) G rim m e .

Emile Andre, Verwerlung des Ricinusoles ais Schmieról. (Vgl. C. 1931. I. 1195.) 
F iir Schmierzwecke sollte ausschlieBlich Ricinusol m it geringem Geh. an freien F e tt
sauren u. ein yon Schleimstoffen u. dgl. freies Ol verwendet werden. Die Best. der 
A ciditat durch iibliche Titration versagt bekanntlich bei Sehmierólen infolge der 
Umsetzungen der Ricinolsiiure zu estolidart. Verbb. usw. Die T itration wird unzuver- 
liissig, sobald die freien Fettsauren mehr ais 1,5% betragen. Um die wahre A ciditat 
zu bestimmen, wird empfohlen, die Lsg. des Oles im gleichen Vol. A. m it wss. Na2C03 zu 
schutteln u. die FettsiŁuremenge in der wss. Seifenseliicht zu bestimmen. Ein Ol m it 
5%  titrierten Fettsauren ergab (aus der Seifenschicht) 7,6%. An Stelle der iiblichen 
Gewinnung von Ricinusol I. u. I I . Pressung u. Extraktion der Kuchen wird fiir Schmier- 
olzweeke empfohlen, die nicht entschalten Samen bei 90° unter hohem Druck zu pressen 
u. den Kuchen sofort zu extrahieren. Beide Ole zeigen die gleiche geringc Aciditat, 
nur ist das extrahierte Ol dunkler. Beide Ole werden vereinigt u. raffiniert u. stellen 
ein sehr befriedigendes Schmieról dar. (Buli. Matićres grasses 15. 297—301. 
1931.) SCHONFELD.

Thomas Percy Hilditch und John Joseph Sleighthohne, Die Glyceridsiruklur 
des Bullerfelts. (Vgl. C. 1931. I. 3625.) Vier englische Butterfette von Kiihen der 
gleichen Herde, die in  versehiedener A rt gefuttert wurden u. ein neuseeland. B utterfett 
von weidengefiitterten Kiihen wurden nach der Methode H il d it c h  (Oxydation in 
trockenem Aceton m it KMnO,,) auf voll gesatt. Glyceride untersucht u. die Fettsauren 
dieser Glyceride eingehend analysiert. Sechs Butterproben n. (Weiden-) Fiitterung 
zeigen viele gemeinsame Eigg., wahrend 2 Fette, bei denen zur Fiitterung besondere 
Ole (Sojakuchen) verwendet wurden, sich abweichend verliielten; aber in samtlichen
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aclit Fallen bestatigt sieli dio fiir tier. Fette gcltendo Regel, daB der Geh. an voll gesiitt. 
Glyccriden eino Funktion des Gcsamtgeli. an gesiitt. Fettsauren in dem Fettsauregcmisch 
des ganzen Fettes ist. In  den n. Butterproben sind iiberdies die einzelnen Fettsauren 
des vollgcsatt. Glyceridanteils etwa in den gleiehen quantitativen Mcngen enthalten 
u. dio Zus. der voll gesatt. Glyceride bleibt unvcrandcrt, ohno Riieksieht auf den Grad 
der Ungesattigtheit des Butterfettes. Analoge Ubercinstimmung wurde in den Gehalten 
an kombinierter Butter-Laurinsaure- u. Myristin-Palmitinsauregeh. des ganzen Fettes 
u. der 2 Fottcile, d. h. der voll gesatt. u. nicht voll gesatt. Glyceride gefunden, wahrend 
der Geh. gesatt.-ungesiitt. Glycerido an ungesatt. Fettsauren m it der Zunahme der 
Ungesattigtheit des ganzen Fettes allmahlich ansteigt. Bildet Cocosfett einen Teil 
des Futters, so zeigen die voll gesatt. Glyceride des Butterfettes eine merkliche Zunahmo 
an Bu tter-Laurinsiiure, walirend dio Zus. der nicht voll gesatt. Glycerido meistens 
n. bleibt. Verschieden war die Zus. der Butterfettglyoeride bei Sojaolfiitterung: Dio 
vbll gesatt. Fettanteilo wichen wenig von n. Zus. ab, dagegen waren die niederen F e tt
sauren der nicht voll gesatt. Glyceride im UberschuB vorhanden. (Biochemical Journ. 
2 5 . 507—22. 1931. Livcrpool, Univ.) S c h o n f e l d .

Adam Banks und Thomas Percy Hilditch, Die Glyceridstruktur von Rinderlalg. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2000. 19 3 1 . I. 3625 u. vorst. Ref.) 1 nordamerikan. u. 3 siidamerikan. 
Rindertalgo wurden auf ihren Geli. an Yollig gesatt. Glyccriden u. auf dio Zus. ihrer 
Fettsauren untersucht. Im  Gesamtfett liegt dio Summo der Mol.-% von Stearin-,
Ol- u. Linolensiiure entweder bei ca. 62% oder bei ca. 69%, obwolil das Mengenverhaltnis 
Ton Stearinsaure zu Olsaure (-f  Łinolensaure) in weiten Grenzen schwankt. Der Prozent- 
satz an Tóllig gesatt. Glyccriden schwankt jo nach dom Verhiiltnis zwischen gesatt. u. 
ungesatt. Fettsauren im Gesamtfett; die Fettsauren der vóllig gesatt. Glycerido be- 
stehen aber immer aus ca. 60% Palmitinsaure ( +  Myristinsaure) u. ca. 40%  Stearin
saure. — Die bisher erhaltenen Ergebnisse zeigen, daB dio Schwankungen in der Kon- 
sistenz der F ette auf das wechselnde Verhaltnis Stearinsaure: Olsaure u. auf den Prozent- 
satz an gesatt. Glyccriden zuriickzufiihren sind. Die von der Zus. der pflanzlichen 
Samenfetto Yóllig abweichendo Zus. der tier. Kórperfette legt den SchluB nahe, daB die 
Pflanzenfetto boi der Aufnahme in den Tierkorper zunachst hydrolysiert u. dann 
wieder aufgebaut werden; gleichzeitig werden erhebliehe Mengen Stearinsaure aus 
ungesatt. Sauren Cłg oder aus Nichtfetten neu gebildet. (Biochemical Journ. 2 5 . 
116S—82. 1931. Liverpool, Univ.) O s t e r t a g .

Raymond Jacques, Bemerkungen iiber den Tropfpunkl nach Ubbelohde. Nacli- 
geahmte App. des Handels m it unrichtigen Abmessungen der Teile lieferten stark 
abweichende Ergebnisse. (Ann. Falsifications 24. 596—9S. Dez. 1931.) G r o s z f e l d .

A. G. Dimitrios, FcststeUung der Soltsienschen Reaklion a u f reine OlivenóU. Fiir 
griech. Olivenole schlagt Vf. die Ausfiihrung der S o l t s ie n schen Sesamólprobo wie 
folgt vor: Eine Mischung von 20 ccm Ol u . 10 cem  PAe. (70—80°) w ird  im  Scheide- 
trickter m it 30 ccm HC1 (1,152) 5 Min. geschiittelt. Nach Schichttrennung wird die 
S a u re  entfernt u. die ath . Lsg. noehmals m it 30 ccm der HC1 ebenso lange geschiittelt. 
Sobald Trennung erfolgt is t ,  fiihrt man d ie  SoLTSiEN sche Rk. m it einer kleinen Menge 
des PAe.-Anteils w ie iiblich durch. Auf diese Weise erhalt man bei reinen griech. 
01ivenolen negativen Ausfall der Rk., wahrend manche ebenfalls reine griech. Ole 
bei der iiblichen Ausfiihrung der Rk. p o sitiv e  Befunde liefern. (Praktika 5. 179—84.
1930.) F r i e s e .

Lajos Szahlender. Meihode zur Beslimmung der Ranziditat von Fełlen und Olen. 
Ranziditatigrad. Ranziditałszahl. 1 g Ol oder F e tt in 1  ccm CC14 u. 2 ccm Eg. losen,
0.1 g fein gepulvertes K J  zusetzen, 5 Min. lang schiitteln, m it 0,01-n. N a2S20 3 titrieren. 
Ranziditatsgrad =  Anzahl der ccm von 0,01-n. Na2S20 3-Lsg. fiir 1 g Ol. Ranziditats- 
zahl =  1,27 X Ranziditatsgrad, d. h. die durch 1 g Ol in Freiheit gesetzte Menge J  
in mg. (Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsasiig Ertesitóje 8 . 58—69. 15/1. 1932. 
Budapest.) '  S a i l e r .

Ralph Hart, Eine neue Meih-ode zur Bestimmung der anorganischen Verunreinigungen 
in  sulfonierlen Olen. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II . 154. 790. 1219.) Die Best. der anorgan. Ver- 
unreinigungen wird m it der W.-Best. nach der Xyloldest.-Methode kombiniert. Nach 
Vertreiben des W. wird die zweifache Menge Olsaure der Lsg. zugesetzt (zwecks Ver- 
hinderung des Erstarrens der Seifenlsg.), h. filtriert, 3-mal m it je 20 ccm Xylol, 2-mal 
m it je 20 ccm h. absol. A. u. schlieBlich m it A. ausgewaschen u. das Filter nach Trocknen 
gewogen. (Amer. Dyestuff Reporter 2 0 . 566. 31/8. 1931.) SCHONFELD.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Reinigung pflanzlicher oder 
ticrischcr Ole wid Felte. Man crwarmt dio Olo z. B. auf 150—250° in Abwesenheit oxy- 
dicrond wirkender Mittel m it Pb, Cu oder Ni-Verbb., z. B. m it Pb, Cu oder Ni-Salzen 
oder Seifen, dio in W. 1. oder in den Olen 1 . sind. Man kann auch so verfahren, daB man 
in den Olen dio Oxyde oder Hydroxyde dieser Metalle niederschlagt. (E. P. 362 964 
vom 8/9. 1930, ausg. 7/1. 1932.) E n g er o ff .

G. S. Petrow, U. S. S. R., Herstellung eines Fettspallers. Hochhydrierte Fctte oder 
Fettsaurcn, m it Ausnalnne von Ricinusol, werden nach dem Verf. des Russ. P. 13 068 
sulfoniert. (Russ. P. 20 749 vom 23/1. 1930, ausg. 31/5. 1931. Zus. zu Russ. P. 13 068; 
C. 1931. I. 3529.) R ic h t e r .

Jean Roustan, Frankreich, Seife, dad. gek., daB sio neben 72°/0 F e tt etwa 10% 
feino Hartliolzsagespano enthalt. (F. P. 716057 vom 27/4.1931, ausg. 14/12.1931.) E ng .

Desire de Nagy, London, Herstellung von Seife. Man bereitet aus gereinigten 
Kartoffeln durch Diimpfen u. Behandeln m it verd. H 2S04 u. anschlieBondes Neutrali- 
sieren eine Kartoffelmaische, dio man danach dem zu verseifendcn Fettansatz liin- 
zufugt. Dio Verseifungslauge erhalt einen Zusatz von etwa 5%  Telradthylaimmnium- 
hydroxyd. (E. P. 356 847 vom 27/6.1930, ausg. 8/10. 1931.) E n g e r o f f .

Karl Jungmann, Aussig, Herstellung von Schwimmseifen. Man bewerkstelligt in 
der fi. Seife wahrend des Herstellungsprozesses auf chem. Weiso H 2-Entw. u. halt 
danach das entwiokelto Gas durch den HiirtungsprozeB in der Seifengallerte fest. Die
H,-Entw. erfolgt z. B. durch Einverleibung von Metallen (Al, Mg) in Pulvcrform. 
(E. P. 362 754 vom 3/2. 1931, ausg. 31/12. 1931. Tschechoslov. Prior. 6/2. 1930.) E n g .

Nenio Mfg. Co. Ltd., iibert. von: Percy H. Grant, Vancouver, Canada, Seifen- 
pulver, erhalten durch Losen von 2,25 Teilen Stearinsaure in 6,5 Teilen eines pflanzlichen 
Oles, z. B. Sojaól, Baumwollsaatol oder Leinol u. 4,5 Teilen Cocosol u. in 1,5 Teilen 
KOH u. 1,25 Teilen NaOH in 30 Teilen W. u. Erhitzen auf 180° F. Wenn die Ver- 
seifung vollstandig ist, wird eine h. Lsg. von N a.C 03 allmahlich zugesetzt. Nachher 
wird die M. m it Olsaure neutralisiert, m it feinen Sagespanen yermengt u. getrocknet. 
(Can. P. 286 324 vom 23/11. 1927, ausg. 8/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .

X V III. Paser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose;
Kunststoffe.

J. Ernst, Elwas iiber Bleichschaden. Auch beim Bleichen m it NaOCl ist Absiiuern 
Torteilhaft. Żur Vermeidung von Rostflecken ist das Bleichgut wahrend des Spiil- 
wasserzulaufs unter W. zu halten. Wichtig ist Sauern bei gebleichten oder gechlorten, 
in hellen Tonen zu farbenden Waren. Eine Gefahr ist das Oberbleichen. (Monatsschr. 
Textil-Ind. 46. 395. Dez. 1931.) Su v e r n .

George Rice, Bleichen von Baumwolle, die gefarbtc Effektfaden enthalt. Das Ent- 
fernen aller Starkeschlichtmittel u. unerwiinsehten Naturstoffe aus der Baumwolle 
durch Enzymbehandlung, Kochen, Waschen u. Sauern zur Entfernung der 1. Verbb. 
u. zur Verhinderimg des Nachgilbens wird empfolilen. (Dyer Calico Printer 66 . 682. 
25/12. 1931.) Su v e r n .

Walter M. Scott, Die Seidenerschwerung. tJbersieht iiber Geschichte u. L iteratur 
der Seidenerschwerung m it ausfuhrlichem Patentregister. Beschreibung aller gebrauch- 
lichen Erschwerungsmethoden, sowie der Priifung u. Analyse der erschwerten Seide. 
(Amer. Dyestuff Reporter 20. 517. 16 Seiten. 28/9. 1931.) F r ie d e m a n n .

Chas. E.Mullin, Die neuen Seiden-Erschwerungsverfahren nach Clarel undLinden- 
rneyer. (Silk Journ. Rayon World 8 . Nr. 89. 27—28. Nr. 91. 28. 30. 20/12. 1931. — 
C. 1931. I . 2284.) F r ie d e m a n n .

A. V. Botchenkoff, Uber die Herstellung undurchdringlicher Gewebe. Vf. ha t eine 
Reihe Verss. dariiber angestellt, unter welchen Umstanden das Undurclidringlichmachen 
von Geweben m it essigsaurer Tonerde, Seifo u. anderen Mitteln am besten u. wirtschaft- 
lichsten zu bewerkstelhgen ist. Zunachst untersueht er die Bedingungen zur Herst. 
von Al-Acetat. E r setzt Alaun m it Ca-, Na- u. Pb-Acetat um ; ais Ca-Aeetat benutzt 
er Graukalk aus der Holzdest. Dann gibt er ein Rezept fur Al-Formiat, weitorhin ein 
solches zum Behandeln des m it Al-Acetat impragnierten Gewebes m it Seife u. Wasser- 
glas. Hierauf geht Vf. auf die Anzahl der fiir eine gute Impragnierung notigen Passagen 
in den einzelnen Badern ein. Dann wird die Priifung der Impragnierbader u. der fertigen 
Gewebe beschrieben; die besten Bedingungen fiir die Impragnierung werden in 13 Leit-
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satzen festgelegt. (Rey. góli. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 9. 1171—77. 
1291—95. Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .

W. Weltzien, Zur Kenntnis der Leindlschlichten. I. Allgemeine Untersuchungs- 
ergebnisse iiber Schwierigkeiten und Schadigungen. Fiir den Nachweis der Schlichte ist 
ein Verf. geeignet, bei dem zuniichst m it der Ultrayiolettlampc gepruft, dann die Farbę 
abgezogen u. entschlichtet u. nochmals m it der TJltrayioIettlampe gepriift wird. Seliadi- 
gungen sind bei ungebleichtem Materiał geringer ais bei gebleiclitem. GróBere Schadi
gungen sind an cntschlichtetem Materiał sehr deutlich zu erkennen. Zur Feststelłung 
der Schadigung wird 3 Stdn. langes Erhitzen auf 105° yorgesclilagen, Festigkeitsyerluste 
yon 15—20% sind verdachtig. (Seidc 37. 21—25. Jan . 1932. Krefeld.) Suvep.n.

— , Vor- und Nachłeile der verschiedenen Dekalurrerfahren. Trockcndekatur, Nafi- 
dekatur, W alzcndekatur u. Sclirinkcn. (Ztschr. ges. Textilind. 34. 701—02. 30/12. 
1931.) F r ie d e m a n n .

J. Andrew Clark, Vergleichende Prufung von Bewh-Hilfsmitteln. Vf. yergleicht 
zwei nicht nahcr bezeichnete Beuchprśiparate, namlich eine 20%ig. CocosnuBseife mit 
beigomengtenLosungsmm. u. eineMischung aus einem 1. Ol m it Kiefernól u. Losungsmm., 
m it gewohnliclier Seife. Den Beucheffekt bestimmt er durch Erm ittlung des A.- u. 
des A .-Extraktes; er findet, daB bei einmaliger Kochung das Kiefernolpraparat den 
Vorzug vcrdient, boi doppelter Kochung die gewohnliche Seife. (Cotton 95. 1318—19. 
Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .

E. T. Adriano und J. Banzon, Die relatire Wirksamkeit verschiedener cliemischer 
Mittel beim Bleiclien von Burifaser. Burifaser oder Buntal, yon Corypha data Boxb. 
gewonnen, laBtj sich am besten m it 0,5%ig. alkal. KMnO,r Lsg. bei nachfolgender Ent- 
farbung m it l% ig- N aH S03-Lsg. bleichen. S 02, Cl, ISTaoOj, Oxalsaure u. andere Sśiurcn 
sind wirkungslos. (Pliilippino Agriculturist 20. 477—85. Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .

Johannes Bartsch, Uber den enzymatischen Abbau tierisclier Fasern durch BaJcterien. 
Bei Schafwollo konnte die yolligo Auflosung der Haaro durch Bakterien in einzelne 
Spindelzcllen beobachtet werden, zwischen denen noch Reste der wohlerhaltenen, 
leeren zylindr. Hiille der Schuppcnschiclit vorhanden sind, ein Beweis fiir das feine 
Wahłycrmogen der Spaltpilze. Dor Bakterienbofall kann schneller u. energ. einsetzen, 
wenn die Wolle durch wss. Alkalien geąuollen oder z. B. durch kochendes W. ein Teil 
der EiweiBstoffe herausgel. ist. Bei Naturscide dringen die Bakterien an Kreuzungs- 
oder Druckstellen oder yon den Faserenden her ein, die ausgcschiedenen spezif. Enzyme 
losen die ICittsubstanz heraus, so daB lanzottfórmige Fibrillen iibrig bleiben. Die Auf- 
fassung des Wollhaars ais eine homogene, amorphe M. wird abgelehnt, die Fibrillar- 
struk tur der Seide ais zweifellos angesehen. (Mclliands Textilber. 12. 760—62. 13. 21 
bis 24. Jan . 1932. Karlsruhe i. B.) Su v e r n .

S. R. Trotman, Weiiere Versuche uber das Nichlschrumpfbarmachen geslrickter 
Wollwaren. (Vgl. C. 1928. II. 202.) Es ist unmoglich, m it Cl2 Wolle nichtschrumpfend 
zu machen, ohno eine Faserschadigung von 20—30%. HOC1 m it 5 g akt. Cl2 im Liter 
kann olmo Schaden yerwendet werden, boi starkeren Lsgg. t r i t t  Faserschadigung ein. 
Auch bei Verss. m it hydrolysierbaren Salzen wurde Faserangriff festgestellt. Von 
Schutzmitteln erwies sich Phenol ais braucłibar. Verss. m it Cl2-freien Mitteln, Metall- 
oxyden u. -salzen u. m it Gelatinetannat gaben keine brauchbaren Resultate. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 50. Transact 463—67. 25/12. 1931.) Su v e r n .

Josef Plail, Mikroskopische w id technologische Untersuchungen rojiAngorakaninchen- 
haar, Hasenhaar und Kaninchenhaar. Kaninchenhaar wird in der Spinnerei olrne Vor- 
behandlung yerwendet. Mikrophotographien yon Flaum- u. Deckhaaren. (Melliands 
Textilber. 43. 1—3. Jan . 1932. Reichenberg.) Su v e r n .

Otto Kress und Harold Bialkowsky, Einige chemische und physikalische Beob
achtungen bei der Hydratation. Vff. erlautern zunaohst das Wesen der H ydratation 
yon Cellulosefasern beim Vermahlen im Hollander u. beriehten, nach Besprechung 
der einschlagigen Literatur, iiber Verss., inwieweit sieli die Fasereigg. beim' Vermahlen 
andern. Insbesondere werden oine Reihe chem. u. plij-sikal. Konstanten, die Ad- 
sorptionskraft fiir Farbstoffe u. andere Verbb. u. die Eigg. des aus dcm yermahlenen 
Prod. erhaltenen Papieres untersucht. Einzelheiten ygl. Original. (Paper-Maker 83. 
Transact. 54—59. 1/1. 1932.) K la g e s .

Fritz Hoyer, Die Reinigung der Holzschleifereiabfalle und die Stoffwiedergewinnung. 
Unsehadlichmachung der Ablaugen yon der Braunholzsehleiferei durch allmahliehes 
Wcglaesen in den Vorfluter oder durch Eindampfen u. Destilliercn; Stoffwieder-
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gcwinnung durcli F iltration oder Sedimentierung. (Cechoslovak. Papier-Ztg. 12. 
Nr. 1 . 1 — 2 . 2/1. 1932.) F r ie d e m a n n .

A. C. Dreshfield, G. R. Haggerson und H. F. Heller, Oeschicklichjeeit und 
Wirtschaftlichkeit bei der Papierleimung. Inhaltgleicher Aufsatz C. 1932. I. 310. (Paper 
Mili Wood Pulp News 55. Nr. 1. 12. 14. 16. 2/1. 1932.) F r ie d e m a n n .

Ogden Minton, „LosungsmiUel-Leimung“. Nach einer Darlegung iiber die gewohn- 
liche Harzmilch-Alaunlcimung u. ihren EinfluB auf die Festigkeit der erzielten Papiere, 
sowie iiber den EinfluB der Trockentempp. auf die Papierfestigkeit empfiehlt Vf. seino 
neuartige „Ldsungsniittel-Leimung“, bei der ungeleimtes Papier durch eine Lsg. von 
Harz in solchen Lósungsmm., die in W. nicht 1. sind, genommen, abgeąuetscht u. bei 
miiBiger Temp. getrocknet wird. Passende Lósungsmm. sind CCIj u. CH2C1-CH2C1. 
Den Lósungsmm. kann auch Farbstoff zum Farben des Papiers zugegeben werden. 
Die Trocknung kann im Vakuumtrockner unter Wiedergewinnung der Lósungsmm. 
gescliehen. (Paper Mili Wood Pulp News 54. Nr. 52. 4— 11.12.14. 26/12.1931.) F r ie d e .

Bruno Wieger, Die Leimungslheorien im  Lichte des Bewoidrerfahrens. Betrach- 
tungen uber die Theorie der Leimung unter besonderer Beriicksichtigung des Bewoid- 
Verfalirens. Frage der Umldeidung der Faser m it Harz, Rolle der TeilchengroBe der 
Harzpartikel, Bindung zwischen Harz u. Faser, Rolle der Tonerde, Vorgange bei der 
Papiertrocknung. Auseinandersetzung mit den Anschauungen Straciians (vgl. 
W ie g e r , C. 1930. I. 2491 u. Str achan , C. 1932. I. 1021 u. friiher), ferner Og d e n  
Min t o n  (vgl. yorst. Ref.). (Zellstoff u. Papier 12. 15—18. Jan. 1932.) F r ie d e m a n n .

S. R. H. Edge, Harzhallige Niederschldge. In  Hinblick auf die Harzleimung von 
Papier untersucht Vf. zuerst das Verh. yon Harzlsgg. gegenuber liartem W. u. findet, 
daB die hierbci entstehendenNdd. m it einem Aschengeh. von 7,6—9,1% einem Gemenge 
von n. harzsaurem Ca, yersehiedencn undefinierten sauren Resinaten u. freiem Harz 
entsprechen. Neutrale Harzlsgg. m it yiel Leitungswasser verdiinnt u. m it H 2S 0 4 auf 
yerschiedene pn-Werte gebracht, ergaben Ndd. m it rund 18% Ascho bei pn =  4, 
m it 24% bei ph =  5 u. 30,5 bei pa =  6. Verglcichc m it dest. W. zeigtcn, daB die so 
erhaltenen Ndd. yiel weniger Asche u. viel mehr in A. 1. Anteile enthalten. Ndd. aus 
Harz, Alaun u. hartem W . enthalten stets 1 —3%  Kalk. SchlieBlich ha t Vf. noch meehan. 
hergestellte, kolloidale Harzlsgg. m it Leitungswasser yerdiinnt u. 1. unyerandert ge- 
lassen, 2. m it Alaun, 3. m it H 2SOtl auf pn =  4,5 gebracht u. bei 1. keinen, bei 2. einen 
Nd. m it 42,5%, bei 3. m it 28% Asche erlialten. (Paper-Maker 83. Transact. 60—62. 
1/1. 1932.) F r ie d e m a n n .

George Engert, •pu-Kontrolle in  kleinen Fabriken. Auch in kleinen Fabrikcn ist 
die Vcrfolgung des Leimungsyorganges durch pn-Kontrolle unerliiBlich, wenn nicht 
ubermaBige Mcngen Alaun zur Fiillung des Harzes zugesetzt werden sollen. Im  Hollander 
sollte der Stoff ein pn von 4,4r—4,6, auf der Maschinc von 5,2—5,5 haben. (Paper

— , Die Einwirkung von Kupferoxyd-Ammoniak auf Cellulose und ihre eigenarligen 
Anwendungen in  der Papiermacherei. Vf. gibt zuerst eine Obersicht iiber Kupferoxyd- 
Ammoniak u. seine Herst. Dann beschrcibt er die Papiere, welehe die COMPAGNIE 
WlLLESDEN unter Verwendung yon Kupferoxydammoniak herstellt. Dio Gesellschaft 
■stellt ungeklebte, wasserfeste Papiere durch Eintauchen yon Papierbogen in die oben 
genannte Kupferlsg. her, auBerdem geklebte, indem sie zwei oder mehr Papierblattcr, 
solange sie noch im gelatinosen Zustand sind, aufeinanderąuetselit u. so zu einer dicken 
Folie yereinigt. Diese wasserfesten u. starlcen Folien eignen sich zu Bedachungen,
Zelten, Roliren usw. (Papeterie 53. 1314— 18. 10/11. 1931.) F r ie d e m a n n .

J. Melrose Arnot, Felldichles Papier. Seine Merkmale und seine Herstellungs- 
methoden. AUgemeine Ubersicht iiber vcgekibilcs Pergament, Pergameniersatzn. Pergamyn. 
(World Paper Trade Rev. 96. 2148—56. 25/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

Fritz Hoyer, Asphaltpapiere nach neuen Herstellungsrerfahren. (Kunststoffe 22.
11—13. Jan. 1932. — C. 1932. I. 157.) H. Sch m idt .

Elliott R. Barker, Dreipig Jahre Forlscliritt in der Sulfitinduslrie. Fortschritte 
auf dem Gebiet der Herst. von SuJfitzellstoff. Hoclikonz. Koclilaugen, Umpumpung 
der Lauge gemaB ihrer Konz., Nutzbarmaehung der iiberschussigen SO, durch Ab- 
blasen in einen friselien Kocher. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 27. 33—38. 31/12. 
1931.) F r ie d e m a n n .

Erik Hagglund, Uber die Verdnderung der Aciditdt der Schwefligsdureldsungen bei 
hoherer Temperatur durch Salzzusatz. X X II. Mitt. uber die Chemie der Sulfitzellstoff- 
kocliung. (XXI. ygl. C. 1931. II. 793.) Nachprufung der Verss. K ullg rens (C. 1931.

Ind. 13. 1104—05. Dez. 1931.) F r ie d e m a n n .
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II. 2676), wonach Sulfitkocliung m it S 0 2-Lsg. allein oder unter Zusatz yon NaCl unter 
Bldg. eines dunklen Stoffes (Sehwarzkockung), m it Na2S 0 4 aber n. ycrlauft, wurden 
fur eine AufschluBtemp. von 135° bestatigt. Zusatz yersehiedener Salze zur Koclilauge 
ergab, daB die Hydrolysierkraft der Lauge zwischen 110 u. 120° in hohem Grade von 
dem Salzgeh. der Lsg. beeinfluBt wird, u. zwar wirken Bisulfit u. Sulfat hemmend, 
Chlorid u. N itra t steigernd. Ais MaB der Hydrolysierkraft bzw. der [H ‘] der Koch- 
lauge diente die Hydrolyse von Starkę, welche zur Kochlauge zugegeben wurde. Die 
giinstige Wrkg. des Sulfatzusatzes beim S 0 2-AufschluB des Holzes liangt also m it 
der Erniedrigung der [H‘] zusammen, eine Stiitze fiir die Theorie des Vf. iiber den 
SulfitaufschluB. — Auch die Geschwindigkeit der Inversion des Rohrzuckers durch S 0 2 
wird yon NaaS 0 4 betrachtlich herabgesetzt. (Svensk Pappers-Tidning 34. 838—42. 
15/12.1931. Biocliem. Ztschr. 244. 278—83. Stockholm, Techn. Hochsch.) H el lr .

— , Wiedergewinnung von Atznatron durch Dialyse. Es wird ein yon der A sah i 
R a y o n  Comp. OF J a p a n  konstruierter Dialysator zur Reinigung der Tauchlauge von 
der Alkalicelluloseherst. besehrieben. Der Dialysator hat die Form einer Filterpresse, 
ais Membran dient Pergamentpapier von 0,04—0,05 mm Dicke, er reinigt in 24 Stdn. 
3000 1 17°/0ig- Lauge, 95%  der Lsg. werden zuriickgewonnen. (Rayon synthet. Yarn 
Journ. 12. Nr. 12. 23. 39—40. Dez. 1931.) S u v e rn .

Fritz Ohl, Cliemikalien und Reinheitsfragen in  der herslellenden und verarbeilenden 
Celluloseacetalinduslrie. (Metallborse 22. 49—50. 13/1. 1932.) L e s z y n s k i .

Katsumoto Atsuki und Naojiro Ishii, Studien uber Gelluloseacdat. VI. Mitt. Ana- 
lyse und einige physikaliscli-chenmche Eigenschaften des Acełylierungsbades. (V. ygl.
C. 1928. II. 1404.) Tabellen iiber die Leitfiihigkeit, Oberflaclienspannung, Gefrier- 
punktsemiedrigung u. a. yon Mischungen aus 2 oder mehr Komponenten werden m it
geteilt. Wciter Tabellen iiber den Acetylierungsgrad bei yerschieden zusammengesetzten 
Acetylierungsgemisclien. Beim Reifen der Aeetylcellulose, Behandeln des Acetylierungs- 
gemischcs m it einer 50%ig. Lsg. von Essigsaure in W. bei gegebener Zeit u. Temp. 
ist der Abbau des Celluloserestes u. die Verseifung des Acetylesters am deutlichsten 
bei dem Bade m it Essigsaureanhydrid, miiBig bei einem Bade, das nur eine Spur Essig
saureanhydrid oder W. enthalt, u. sehr gering bei einem Bade m it UberschuB an W. 
(Journ. Soc. chcm. Ind., Japan [Suppl.] 34. 331B—339B. Sept. 1931.) S u v e r n .

A. Willeke, Trikotsioffe aus Agfa-Travis und dereń Herstellung. Einzelheiten iiber 
das Spulen, Scharen u. Verwebcn. (Melliands Textilber. 13. 12—13. Jan . 1932. 
Chemnitz.) SuTERN.

Fritz Ohl, Beeinflussung der Eigenschaften von Acdalkunstseide durch gebrdudiliche 
Waschmittel. Bei reincr, nicht praparierter u. ohne Zusatze hergestellter Acetatseide 
konnte beim Behandeln m it dest. W., Monopolscife, LuxseifenfIocken, N a2C03-Lsg., 
Persil, Burnus, N a3P 0 4, CHC13, Triclilorathylen u. Bzn. festgestellt werden, daB sowohl 
Essigsaure-, wie Festigkeitsvcrminderung auf Versoifung der Obcrflache beruhen. Bei 
zunehmendcr Behandlung mit wss. Fil. yerringert sich dio Fadenfestigkeit in den meisten 
Fallen mehr ais der Essigsauregeli., wobei eine entsprechende Dehnbarkeitserhohung m it 
auftritt. Auffallend ist der m itunter hohe Riickgang der Trocken- u. NaBfestigkeit. 
Bei den handelsiiblichen, m it Olauflage yersehenen u. u. U. besondere Zusatze ent- 
lialtenden Acetatseiden wurden grundsiitzlich die gleichen Ergebnisse erhalten. (Seide 
37. 16— 20. Jan . 1932.) Su v e r n .

M. Halama, Cellopkan-Transparit, das glasklare Viscosepapier. (Kunststoffe 21. 
265—67. Dez. 1931. — C. 1932. I. 894.) F r ie d e m a n n .

Hans Meyer, Neue Wege der Fasermessung. (Vgl. C. 1930. I. 1403. 3121.) Die 
Wiigemetliode, die sich gegeniiber der mikroskop, durchgesetzt hat, ist besehrieben. 
Der Fasermcsser NWK (Maschinenspinne 8106) u. das Arbeiten dam it ist geschildert.
(Melliands Testilber. 12. 683—86. 743—45. Doz. 1931. Delmenhorst.) S u v e r n .

A. Herzog, Die Schatzung der Wollfeinheit au f optischem Wege. Die genaue Fest- 
legung der niederen Tone der Interferenzfarben wird zweckmaBig m it parallelen Nikols 
yorgenommen. Das Arbeiten m it einem Kompensator in Form einer gut gearbeiteten 
Glimmertreppe ist besehrieben. (Melliands Textilber. 13. 8. Jan . 1932. Dresden.) Siiv.

Per Klem, Bemerkcnswerler Fortschritt in  der Kontrolle der Zdlstoffherstellung und 
ihrer Erzeugnisse. t)bersieht iiber die neueren Priifmethoden fiir Zellstoff, besonders 
im Hinblick auf seine Verwendung zu Papier. (Pulp Paper Magazine Canada 31. 1351 
bis 1352. 1366—68. 1377—78. 1386. 17/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

Bruno Schulze, Eine neue Anfarbung fu r  die mikroskopische Bestimmung des 
Holzschliff- bzw. Zdlstoffgehaltes von Papier. Zur Ausfarbung mikroskop. Papier-
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praparate, besonders auch von Dauerpraparaten empfiehlt das Staatliche  Ma t er ia l- 
PRUFUNGSAMT B e r l in  eino Mischung zweier substantiver Farbstoffe, Brillantkongo- 
blau 2 R W  u. Baumwollbraun N  (I. G.). Man lóst dio Farbstoffe einzeln in dest. W. 
1: 70 u. mischt fiir die Ausfiirbung die beiden Farbstofflsgg. u. eino 6°/oig- Lsg. von 
Na2S 04 im Verhaltnis 1 :1 :1 .  In  diesem Gemisch wird die Faserprobe kurz gekocht, 
m it einem Sieb von mindestens 900 Maschen/qcm abfiltriert u. gewaschen. Zellstoff 
erscheint im Mikroskop leuehtend blau, Holzschliff kastanienbraun. Genaue Anleitung 
zur Herst. der Praparate im Original. (Wchbl. Papierfabr. 62. 1218—19. 26/12.
1931.) F r ie d e m a n n .

— , Verbesserungen am Mahlungsgradpr-iifer. Schilderung des neuen, yerbesserten 
Mahlungsgradpriifers nach Sciio pper-R ie g l e r . (Paper Trade Journ. 93. Nr. 27. 
41—45. 31/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

H. Ainsworth Harrison, Zellstoffbewertung. Antwort auf die K ritik an der
Brilischen Standardmcthode. Vf. verteidigt die Brit. Standardmetliode gegen die Angriffo 
durch L. G. C o t t r a l l ,  P. H. P r io r  u . T. E. G. B a k e r  (G. 1932. I. 469). (World 
Paper Trado Rev. 96. 2141—46. 25/12. 1931.) F r ie d e m a n n ,

— , Beslimmung des Harzes in  Holzzellstoff. Dor Harzgeh. von gcbleichtem u. 
ungebleichtem Sulfitzellstoff, sowie von Holzschliff, wurde unabhangig voneinander 
von sechs verscliiedenen Bearbeitern durch Extraktion m it A. u. m it A. festgestellt. 
Zur Extraktion wurden iiberall Soxhletapparate benutzt; cs wurde bei kraftig sd. 
Losungsm. meist 4—5 Stdn. ( =  etwa 10 Abheberungen) extrahiert. Die Resultate 
schwankten um mehr ais 50°/o. Es ergab sich, da!5 dio Extraktion mindestens 16 Stdn. 
dauern muC; die Vorschrift fiir die Harzbest. ist demgemaC zu andern. (Paper Trade 
Journ. 93. Nr. 27. 23—24. 31/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

— , Analyse von Bisulfitlauge (Kocherlauge). Volumetr. Analyse der gesamten, 
freien u. gebundenen S 0 2. Gesamtgewiehtsanalyse: S i02, Fe20 3 u. A120 3, CaO, MgO, 
S 0 3 u. S 02. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 26. 29—30. 24/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

W. N. Greer, Automatisehe Methoden der Konzentralionsregelung. Messung der 
Starkę einer Losung und Steuerung der Ventile mittels einer elektrischen Anordnung. 
Vf. beschreibt die automat. Kontrolle der Na20-Konz. von Schwarzlaugen der Zell- 
stoffindustrie unter Verwendung der elektr. Leitfahigkeitsmessung. F iir die konti- 
nuierlicli© pH-Messung wird ferner eine potentiometr. Anordnung beschrieben. (Pulp 
Paper Magazino Canada 31. 1374— 76. 17/12. 1931.) R . K. Mu l l e r .

— , Analyse des Schuiefelofengases (Sehtoefeldiozydgases). Best. des S 0 2 nach 
O r s a t  u . des S 0 3 durch T itration m it NaOH. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 25. 32. 
17/12. 1 9 3 1 . ) ____________ F r ie d e m a n n .

Rodney Hunt Machinę Comp., Massachusetts, iibert. von: Eugene D. Jefferson,
Boston, Massachusetts, Verfahren und Vorriclitung zum Behanddn von Textilien mit 
Flilssigkeiten. Das Verf. ist dad. gek., daB man in einem gesehlossenen Kessel die 
Behandlungsfl. abwechselnd von oben auf das Textilgut bringt u. durch ein perforiertes 
Rohr von innen durch das Textilgut driickt, u. zwar unter Innehaltung geiriaser Zeit- 
abstande, dam it dio Behandlungsfl. gut durch das Textilgut dringen kann. Die Vorr.
zur Durchfiihrung des Verf. ist durch eine Zeichnung erlautert. (A. P. 1 789 953
vom 24/6. 1929, ausg. 20/ 1 . 1931.) Sc h m ed es .

Chemical Waterproofing Corp., New York, iibert. von: Christian Gamarra, 
Boston, Massach., Impragnieren von Faserstoff materiał durch Tranken bei gewohnlicher 
Temp. m it einer Lsg. von Steinkohlenteerpech in einom Chlorkohlenwasserstoff des 
Athans oder Athylens u. nachtragliches Entfem en des Losungsm. (Can. P. 286 284 
vom 29/9. 1927, ausg. 8/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Alcide Henry Joseph Bontemps, Frankreich, Wasserdichtmachen von Filzhiiten, 
Miiizen, Baretts, Pantoffeln, Gamasclien u. dgl. Dio betreffenden Gegenstande werden 
m it einer aus 11 dth. Ol, 35 g Paraffin  u. 15 g Vaseline bestehenden Lsg. impragniert. 
An Stelle von ath. Ol kann man auch Ather, Benzin oder eine andero leichtfliichtigo 
Fl., an Stelle von Paraffin ein anderes pflanzliches, tier. oder minerał. Wachs u. an 
Stelle von Vaseline irgendeinen Fettstoff verwenden. (F. P. 717111 vom 16/5. 1931, 
ausg. 4/1. 1932.) B e ie r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Daimler, 
Frankfurt a. M.), Feuerschutzmittd, bestehend aus Gemischen von Halogenammonium- 
salzen m it Salzen kernbenzyliorter aromat. Sulfosauren, gek. durch Zusatze von Bor- 
sdure oder phosphoriger Saure oder dereń in W. 1. Salzen. — Z. B. verwendet man
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eine wss. Lsg. von 7 Gewichtsteilen H 3B 0 3, 8 10 benzylnaphthalinsulfon-
saurem Na  u. 75 NH4CI, dic aueh bei Verwendung von hartem W. vóllig klar ist. 

.Die beanspruchten Zusatze bewirken eine bedeutende Herabsetzung der Korrosion 
auf Metalle. (D. R. P. 538 940 KI. 38h vom 11/7. 1930, ausg. 19/11. 1931.) Sa r r e .

Henry Giesler, Schweiz, und Philipp Giesler, Frankreich, Behandeln von Leinen 
und H anf vor dem Bleichen und Farben. Um Fettstoffe, Wachs, Pektine, Harze u. 
farbende Stoffe aus Leinen- u. Hanffasern zu entfernen, behandelt man dieselben, 
insbesondero in Form von aufgespulten Faden, in einem Natrium- oder Galciumortho- 
phospliat oder -pyrophosphat enthaltenden Bade bei Tempp. unter 100°. (F. P. 715 880 
vom 23/4. 1931, ausg. 10 / 1 2 . 1931.) Be ie r s d o r f .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampskire, Be
handlung von Hanf- und Jutefasermaterial, das aus isoliertem Faserstoff besteht, durch 
Verkochen m it einer starken Alkalilsg. u. Bleichen m it einer alkal. Bleichfl. (Can. P. 
286 462 vom 12/3. 1928, ausg. 15/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasserloslićhem 
Seidenfibroin. Man Yerdampft eine Lsg. von Fibroin in wasserfreiem Ammoniak zur 
Trockne, gegebcnenfalls im Vakuum. Das Verf.-Prod. enthiilt hóchstcns l °/0 NH3. 
(E. P. 361 828 vom 3/9. 1931, ausg. 17/12. 1931. D. Prior. 23/12. 1930.) E n g er o ff .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter und Milton Oscar Schur, Berlin, 
New Hampshire, Gewinnung von Holzfasersloff durch Verkocken von Holzschnitzeln 
m it einer N aH S 03-Lsg. m it mehr ais je 4%  an gebundener u. freier S 0 2, durch Nach- 
behandlung m it einer fiir eine Totalbleichung unzureichenden Menge CL-W. u. Nach- 
bleiche m it einer sodaalkal. Hypochloritlsg. (Vgl. A. P. 1742219; C. 1930. II. G55.) 
(Can. P. 286463 yom 7/4. 1928, ausg. 15/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, iibert. von: Viggo Drewsen, Larchmont, 
New York, Gewinnung von Papiersloff aus Laubholz durch Verkochen m it einer Na- 
Monosulfitlsg. in solcher Menge, daB nach beendeter Kochung die Kochfl. neutral 
oder schwach alkal. reagiert. Nach dem Waschen wird m it Cl2 gebleicht u. m it h. W. 
ausgewaschen. (A. P. 1830 315 yom 29/1. 1925, ausg. 3/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, iibert. von: Linn Bradley, Montclair, und 
Edward P. Mc Keefe, Plattsburg, N. Y., Gewinnung von Papiersloff aus Coniferen- 
holz, das zuniichst unter Vakuum gesetzt wird u. dann m it einer N a2S 03-Lsg. getrankt 
wird. Darauf wird unter Druck m it einer Sulfitlauge gekocht, wobei die Menge an 
Sulfit so bemessen ist, daB die Lauge wahrend des Kochens lackmusalkal. ist. (A. P. 
1830 421 vom 8/5. 1924, ausg. 3/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

S. D. Warren Co., Boston, iibert. von: Sylvester Boyer, Boston, Herstellung 
von Transparentpapier. Eine Papierbalm m it ca. 30%  Feuchtigkeitsgeh. wird durch 
harte Druckwalzen geleitet, bis der W.-Geh. auf 12% heruntergegangen ist, dann 
wird das Papier durch weiche Druckwalzen bis auf 6%  W.-Geh. gefiihrt u. schlieBlich 
wieder durch harte Druckwalzen geleitet. Dazu eine Abb. Die Befeuchtung des 
Papieres geschieht m it einer 8%ig. wss. Lsg. eines mehrwertigen Alkohols, wie Gly- 
cerin, Glykol oder Mannit. (E. P. 362 322 vom 14/5. 1931, ausg. 24/12. 1931. A. Prior. 
27/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Antonio Ferretti, Italien, Herstellung von Kaidscliulcpapier. Der Papierbrei 
wird m it Alaun yersetzt u. dann m it Latex im Holliinder vermaklen, wobei der K au t
schuk auf der Faser niedergesehlagen wird. An Stelle von Alaun konnen aueh andere 
Koagulationsmittel, wie NaCl, NH4C1, MgCl, oder M gS04, benutzt werden. Ebenso 
konnen aueh andere pflanzliche Faserstoffe, wie Baumwolle oder Hanf, m it Kautschuk 
iiberzogen werden. Evtl. werden aueh die iiblichen Vulkanisierungsmittel in den 
Holliinder hineingegeben. In  der Patentschrift sind noch einige Ausfiihrungsformen 
eingehend beschrieben. (F. P. 713 871 yom 26/3. 1931, ausg. 4/11. 1931. Ital. Prior. 
31/3. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Ungarische Nationalbank und Friedrich von Heinrich, Budapest, Verfahren 
zur Herstellung echter Wasserzeichenpapiere ohne Anwendung von Reliefformen, dad. 
gek., daB man jener Flachę, auf welcher das Papier durch Wasserentziehung aus dem 
aufgebrachten Stoffe entsteht, an gewissen Stellen yoneinander yerschiedene, dem zu 
erzeugenden Zeichen entsprechende Wasserdurchlassigkeit verleiht. Die yerschicdene 
Wasserdurchlassigkeit erreicht man z. B. durch Aufdruck yon wasserunl. Materialien 
oder auf photograph. oder galyan. Wege oder mittels Atzung u. aueh m it Handzeich- 
nungen oder Malerei. Zur Herst. von Papieren m it farbigem Wasserzeichen bringt man 
auf P latten von yerschiedener Wasserdurchlassigkeit yerschieden gefarbte Stoffasern
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auf u. ycroinigfc diese durch Zusammengautsclien im Passer auf einem Sammelelement 
zu einem Papierblatt. Evtl. bringt man verschieden gefarbte Papierstoffe auf eine diinno 
wasserdurchliissige Schicht u. unterlegt bei jeder Stoffaufbringung Saugerelemente 
verscbiedener Wasserdurehlassigkeit. (Oe. P. 125 578 vom 20/10. 1930, ausg. 25/11.
1931.) M. F. Mu l l e r .

Gustav Ullmann, Ósterroich, Vcrfahren zum Aufschliepen pflanzlicher Faserstoffe. 
Das Fasergut wird, gegebenenfalls unter Druck, in einer Alkalilaugen enthaltenden F l., 
:der man Metallhydroxyde u. solelie Stoffe, die Metallseifenbldg. ermóglichen, zugofugt 
hat, in einem Arbeitsgang kurzo Zeit gekoeht. Die Metallseifen werden hierbei iiuBerst 
fein verteilt, so dafi sie aus den Fasern leiclit ausgcwaschen werden konneń. (E. P. 
339 850 vom 27/1. 1930, ausg. 8/1. 1931. Oe. Prior. 26/1. 1929.) E n g e r o f f .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampskire, HersteUung 
von Zellsloff nach Art des Kraftzellstoffs aus Holz oder andercm cellulosehaltigem 
Materiał durch Verkocken m it einer NaOH-Lsg., um zunachst die Harze u. andere 
Bindemittel zu entfernen. Darauf wird m it einer N a2S-Lsg. verkocht, um die Fasern 
frei zu legen u. zu trennen. Die Kochfll. von beiden Kochungen werden vereinigt, 
eingedickt, die organ. Bestandteile in einer reduzierenden Atmosphare abgebrannt u. 
die anorgan. Bestandteile geschmolzen. Dabei bleibt N a2C03 u. N a2S zuruck. Die h. 
Schmelze wird in W. gegossen u. das N a2C03 daraus krystallisiert gewonnen. Die 
Mutterlauge enthalt das leichter 1. N a2S u. etwas N a2C03, das kaustiziert wird. Dio 
Lauge wird zum Verkochen wiederbenutzt. Dazu eine schemat. Zciehnung iiber den 
Gang des Verf. (A. P. 1828 848 vom 9/3. 1929, ausg. 27/10. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, HersteUung 
von Zellstoff aus Holz fiir dio Horst. von Papier u. Cellulosederiw. Die Holzschnitzel 
werden 2 Stdn. bei 300—400° F  zunachst m it W. gekoeht, dann m it Cl2 gebleicht u. 
darauf m it einer Lsg. yon NaOH u. N a2S gekoeht. (A. P. 1 831 032 vom 30/11. 1929, 
ausg. 10/11. 1931.) M. F. Mul le r .

C. F. Burgess Laboratories Inc., iibert. von: Arlie W. Schorger, Madison, 
Wisconsin, Trocknen und Enlwdssern von Cellulose durch Zusatz eines fl. Losungsm., 
wie Aceton, Alkohole, Bzn., N aphtha u. Abdest. des Losungsm. oder durch Behandlung
der Cellulose m it den Dampfen des Losungsm. Dazu eine Abb. (A. P. 1 829 763 vom
21/2. 1930, ausg. 3/11. 1931.) M. F . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Verringerung 
der Quellfdhigkeil von Hydratcellulose gemaB Schwz. P. 133810, dad. gek., daB man die 
Behandlung der Hydratcellulose m it zur Bldg. unl. Kondensationsprodd. befahigteń 
Stoffen in schwach sauren Lsgg. unter Anwendung von Puffergemischen durehfuhrt. 
(Schwz. P. 141225 vom 26/5. 1928, ausg. 16/9. 1930. D. Prior. 25/7. 1927. Zus. zu

Brown Co., ubert. von: George Alvin Richter, Berlin, Aufarbcilung von alka- 
lischen Zellstojfablaugen durch Zusatz von H 2S 0 4 u. S 0 2, wodurch die organ. Stoffe 
koaguliert werden. Nach dem Abtrennen derselben wird die Lsg. m it S 0 2 angesauert 
u. zum Yerkoehen wiederverwendet. (Can. P. 286 996 vom 17/1. 1928, ausg. 5/2.

Deutsche Zellstoff-Textilwerke G. m. b. H., Elberfeld, Enlschwefeln von 
Yiscoseseide. Ais Entschwefelungsmittel werden benutzt verd., alkal. reagierende Lsgg. 
von Salzen schwaclier Sauren, insbesondere N 2S 03-Lsgg. Die Behandlung findet 
ganz oder teilweisc auf den aus Aluminium  bestehenden durchlócherten Spulen s ta tt. 
(Holi. P. 24 254 Tom 29/3. 1927, ausg. 15/6. 1931. D. Prior. 14/5. 1926.) E ng .

British Celanese Ltd., London, Edward Kinsella, Joshua Bower, John 
Frederick Briggs und Robert Pierce Roberts, England, Kunstseide aus Cellulose- 
deritaten nach dem Trockenspinnverfahren. Man leitet in die Spinnzolle ein Ver- 
dampfungsmittel, das den Fiiden nach dem Gegenstromprinzip entgegengefiihrt wird. 
Desweiteren leitet man ein zusatzliehes Verdampfungsmittel mitten in das Fadenbiindel 
in unmittelbarer Naho der Spinnduso ein. Eine yerfahrensgomaB ausgobildete Vorr. 
wird an H and von Zciehnungon erlautert. (E. P. 341075 vom 7/10. 1929, ausg. 7/10.
1929. Zus. zu E. P. 325 233; C. 1930. II. 2720.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, William Alexander Dickie und Percy Frederick 
Combę Sowter, Spondon b. Derby, Nafispinnverfahrm zur HersteUung von Kunstseide 
aus CeUulosederivatlosungcn. Man bewerkstelligt die Fadenkoagulation m it Hilfe von 
Quellungsmitteln, die dio Cellulosederiw. nicht losen, z. B. m it Triarylphosphaten, 
Alkylphthalatcn, Arylsulfonamiden. Das Fallbad enthalt z. B. 70% Trikresylphosphat

Schwz. P. 133810; C. 1928. I. 863.) E n g er o ff .

1929.) M. F. Mu l l e r .
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30% Aceton oder 90% Diathylphthalat u. 10% Aceton. (E. P. 340 325 vom 18/1. 1929, 
ausg. 22/1. 1931. Zus. zu E. P. 340 324; C. 1931. I. 1858.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, William Alexander Dickie und Percy Frede- 
rick Combę Sowter, Spondon b. Derby, Na/3spinnverfahren zur Herstellung von Kunst- 
seide aus Cellulosederivatlomngen. Man fiihrt dio Faden unm ittelbar nach dem Ver- 
lassen des Fallbades durch gegebencnfalls beheizte Trockenzellen oder Kammern. 
Den Faden wird dort Luft oder andere Trocknungsgase zugelcitet. (E. P. 340 326 
yom 11/4. 1929, ausg. 22/1. 1931. Zus. zu E. P. 340 324; C. 1931. I. 1858.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, William Alexander Dickie und Percy Frederick 
Combę Sowter, Spondon b. Derby, Naf}spinnverfahren zur Herstellung von Kunstseide 
aus Cellulosederivallósungen. Man yerwendet Fallbader, die neben stark ltisend wir
kenden Fil. Stoffe wie Salze, Zucker oder andore mehrwertige Alkohole, dio das Losungs- 
yermogen der Losungsmm. herabsetzen, enthalten. Das Fiillbad enthalt z. B. 40 Ge- 
wichtsteile Diacetonalkohol, 8 Gewiclitsteile Na-Acelat, 47 Teile W. oder 10% Athyl- 
lactat, 15% (NH JoSOj. (E. P. 343 062 vom 6/8. 1929, ausg. 12/3. 1931.) E n g er o ff .

British Celanese Ltd., London, William Alexander Dickie und Percy Frederick 
Combę Sowter, Spondon b. Derby, Kunstliche Oebilde aus Celluloseestern und -alhern. 
Man lóst die Cellulosederiw. in einem Stoff oder in eincm Gemisch von Stoffen, die 
bei erhóhter Temp. Losungsmm., bei niederer Temp. aber Nichtloser fiir Cellulose
deriw . sind. Besonders geeignet ais Loser sind: Olykole, Glycerin, dessen Monoather 
u. andere mehrtuertige Alkohole. Beispicl: 50 Teile Celluloseacetat werden bei 180° 
unter Ruhren in 120—150 Teilen Glykol gel. u. die erhaltene Lsg. wird in eine Zello 
bei einer Temp. von 100° versponnen. Man kann diese Spinnlsg. auch in ein Fallbad, 
das 80% Glykol oder Glycerin enthalt u. 100—120° h. ist, yerspinnen. (E. P. 355 298 
vom 21/5. i930, ausg. 17/9. 1931.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Reginald Henry John Riley, Reginald Henry 
Parkinson und Herbert Henry Sims, Spondon b. Derby, Kunstseide mit mattem 
Glanz, durch Verspinnen von Cellulose oder Cellulosederivatlsgg. nach NaB- oder 
Trockenspinnverf. Diese Spinnlsgg. enthalten in feiner Verteilung l'itanoxyd, Gemische 
von solchem oder Verbb. diescs Oxyds. Dio Teilchengrófie dieses Pigments betragt
0,0001—0,00035 mm. Die Verteilung kann durch Mityerwendung von Dispergier- 
mitteln, Schutzkolloiden, Olen, Turkisclirotól yerbessert werden. (E. P. 341897 vom 
17/7. 1928, ausg. 19/2. 1931.) E n g er o ff .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von Mattfaden. Man yerleibt dem trocken 
oder naB zu verarbeitenden Spinnstoff einen unl. Stoff in feinster Verteilung ein. Die 
Zugabe des Stoffes kann erfolgen zur Spinnlsg. oder dereń Ausgangsmaterial oder zum 
Losungsm. Die zuzufiigende Menge betragt hóchstens 5%, bezogen auf den Spinnstoff. 
Der Mattierungsstoff ist anorgan. Natur, z. B. ein Salz oder eine Metallverb. Dio 
TeilchengróBe des Zusatzstoffes betragt zweckmaBig 0,0005—0,0025 mm. Die Ver- 
teilung im Spinnstoff wird durch Mityerwendung von Dispergierungsmitteln u. oder 
Schutzkolloiden, Olen, Turkischrotol unterstiitzt. Man yerwendet z. B. B aS04, Ba3(P0,,)=, 
ZnO, MgC03, CaC03 oder unl. Silicate. (E. P. 338 490 vom 17/5. 1929, ausg. 18/12. 
1931. F. P. 694119 vom 17/4. 1930, ausg. 28/11. 1930. E. Priorr. 17/5. u. 12/11.
1929.) _ _ E n g e r o f f .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Kunstschwamm 
aus Viscose. Man yerwendet ais Koagulationsmittel fiir die, Salze u. gegebenenfalls 
Fasermaterial enthaltende, Viscoselsg. h. zweckmaBig kochende Salzlsgg., wie z. B. 
N asS 04, MgS04-Lsgg., denen m an zweckmaBig noch organ, oder anorgan. Sauren 
zugefiihrt hat. (F. P. 715 462 vom 15/4. 1931, ausg. 13/12. 1931. D. Prior. 5/6.
1930.) E n g e r o ff .

Gottlieb Muller, Frankfurt a. M., Herstellung von Faden, Filmen, Bandem, liohren,
Hohlkorpern aus Losungen von Celluloseestern aliphat. Sauren in organ. Sauren. Das 
Verf. ist gek. durch die Verwendung starker Lsgg. von starken Sauren. Man yerwendet 
z. B. ein Fallbad, das 40—60% H .S 04 enthalt, gegebenenfalls auch daneben Salze, 
Losungsmm., Alkohole, Aldehyd, insbesondere z. B. 1% Formaldehyd. (E. P. 358 501 
yom 4/7. 1930, ausg. 5/11. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. 31., Yerfaliren zur Herstellung von 
Faden, Bandem, Hauten, Filmen, Scheiben u. dgl. nach Oe. P. 118227, dad. gek., daB 
man Polymerisationsprodd. yon Butadienkohlenwasserstoffen, denen Naturkautschuk 
zugefugt wurde, yerwendet. (Oe. P. 126114 yom 13/9.1929, ausg. 11/1. 1932. D. Prior. 
5/11. 1928. Zus. zu Oe. P. 118227; C. 1930. I I .  4335.) E n g e r o f f .
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Celluloid Corp., iibort. von: James F. Walsh, E ast Orange, Harry E. Smith 
und Amerigo F. Caprio, Now Jersey, V. St. A., Plaslische Masse fiir Schiehten, 
Stiibe, Róhren, besteliond aus 100 Teilen Nitrocellulose, 20 Teilcn Campher u. 10 Teilen 
Dibutylphthalat. (A. P. 1772529 vom 29/12. 1926, ausg. 12/8. 1930.) E n g er o ff .

MeigS, Bassett & Slaughter, Inc., Amcrika, Entfernung von Losungsmitteln aus 
plastisclien Massen, insbesondere Celluloid, das in  Gestalt von Folien in einem Bad, 
bestekcnd aus einem Nichtloser von gleichem osmot. Druck wie der in dom Celluloid 
vorhandeno u. einem Entfiirbung Terhiitenden Mittel, z. B. 20—40% A. in W., bis zu 
5 Stdn. bei 40—50° behandelt wird. (F. P. 712 304 vom 28/2. 1931, ausg. 30/9. 1931. 
A. Prior. 4/3. 1930.) E ng er o ff .

Eastman Kodak Co., ubert. von: Thomas F. Murray jr. und Cyril J. Stand, 
Rochester, V. St. A., Plaslische Massen aus Cellulosederivaten fur dio Herst. von Ver- 
\Tpackungsmaterial, Filmen, Kunstseide, Lacken u. dgl. Dio Cellulosederiw. enthalten ais 
Weichmachungsmittel 10—50 Teile Piperidin oder p-Anisidin. (A. P P . 1 826 667 u. 
1826  668  Tom 12/9. 1930, ausg. 6/10. 1931.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Henry B. Smith, Rochester, V. St. A., Plaslische 
Massen aus Celluloseacelat fiir die Herst. von Kunstleder u. dgl. Die Massen enthalten 
ais Weichmachungsmittel fiir 100 Teile Celluloseacetat etwa dio gleiche Menge eines 
substituierten oder unsubstituierten Carbaminsaurealkylesters. (A. P. 1 836 687 vom
16/8. 1930, ausg. 15/12. 1931.) E ng er o ff .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Basel, Ver- 
faliren zur Herstellung von Prepmassen, dad. gek., daB man Stoffgemisclie, welche 
Celluloseverbb., fliichtige organ. Fil., Weichmachungsmittel u. Fullstoffe enthalten, 
durch Erhitzen m it Fallungsmitteln auf Tempp. bringt, bei welchen die fliichtigen 
organ. Fil. unter Auflockerung der M. entweichen. Beispiel: 100 Gewiehtsteile Cellulose
acetat (aceton- oder alkoholloslich) werden m it 50 Gewichtsteilen eines oder mehrerer 
Weichmachungsmittel (z. B. je 25 Teile Triphenylphosphat u. sogenanntes Palatinol M) 
u. 200 Gewichtsteilen Spiritus verknetet; nach vollendeter Homogenisierung werden 
50 Teile Talk u. 100 Teile sogenanntes Oxydrot zugesetzt u. wiederum geknetet, bis 
die M. homogen ist. Hierauf wird die M. unter k., w. oder h. W. gesetzt u. so hoch u. 
so lango erhitzt, gegobenenfalls gekocht, bis die anfahglich ziihe M. in einen spróden 
u. porósen Zustand ubergegangen ist. Die spródo M. kann z. B. nach dem Trocknen 
pulverisiert u. z. B. auf PreBlinge oder SpritzguBstiieke nach bokannten Methoden 
verarbeitet werden. (Schwz. P. 148127 vom 11/11.1929, ausg. 16/9.1931.) E n g e r o f f .

Henry A. Gardner, Washington, Linoleumzement. Der gewohnlich aus Linosyn, 
Kork, Pigmentfarbstoff, Fiillm itteln u. einem naturlichen Harz ais Bindemittel be- 
stehende sog. Linoleumzement wird gegen Alkalien widerstandsfahiger, wenn man 
an Stello des Naturharzes chloriertes Diphenyl ais Bindemittel yerwendet. (A. P. 
1831707 w m  14/5. 1930, ausg. 10/11. 1931.) Be ie r sd o r f .

Gaston-Hubert Vulliet-Durand, Frankreich, Kunstleder, bestehend aus einem 
Faserstoff, Konyakuko ais Bindemittel u. einem Hartungs- u. gegebenenfalls Elasti- 
fizierungsmittel. — Z. B. vermischt man m it 1000 ccm W. 20 g gepulverten Konyakuko, 
4 ccm Glycerin u. 125 ccm einer 5%ig. Tanninlsg. u. verklobt m it der Pastę nicht go- 
leimte Papierblatter, worauf dem so erhaltenen Schichtkorper in iiblicher Weise durch 
Pressen u. Farben das Aussehen von Leder gegeben ^ ird . (F. P. 707 742 vom 20/3.

[russ.] A. Gontscharow und E. Gribow, Fabrikation von Cellulose aus Stroh. Leningrad- 
Moskau: Wiss.-Techn. Verlag 1931. (196 S.) Rbl. 3.50.

{russ.] Alexander Nikolajewitsch Pesotzki, ICunstlichc Zellstofftrocknung. Moskau-Leningrad: 
Staatl. Wiss.-Techn. Verlag 1931. (68 S.) Rbl. 3.— .

X IX . Brennstoffe; T eerdestillation; B eleuchtung; H eizung.
D. Aufhauser, Die deutschen Kohlm. GroBe u. A rt der Kohlenproduktion; 

Brikettierung; Kohlenfeuerungen; Verkokung u. chem. Yerwertung. (Gesamtbericht. 
Zweite Weltkraftkonferenz. 6. Feste Brennstoffe u. allgemeine Warmewirtschaft. 
98—121. 1930.) Sc h u ster .

M. G. Levi und C. Padovani, Untersuchungen uber die italienischen Brennstoffe. 
(Vgl. C. 1932- I. 163.) t)bcrsicht iiber die natiirlich yorkommenden festen, fl. u. gas- 
iórmigen Brennstoffe Italiens u. ihre chem. Aufarbeitung. (Gesamtbericht. Zweite

1930, ausg. 11/7. 1931.) Sa r r e .
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Weltkraftkonferenz. 6. Feste Brennstoffe u. allgemeine Warmewirtseliaft. 36—59.
1930.) SCHUSTER.

F. Bratina und F. Podbreźnik, Das Brennstoffproblem in  Jugoslavien. Ubersicht 
iiber die natiirlichen u. kiinstliclien gasformigen, fl. u. festen Brennstoffe Jugoslaviens; 
kein Vork. natiirlicher fl. Brennstoffe u. fester Brennstoffe bester Qualitat. (Gesamt- 
berielit. Zweite Weltkraftkonferenz. 6. Feste Brennstoffe u. allgemeine Warmewirt- 
schaft. 60—74. 1930.) Sc h u ster .

S. Balakschin, Die Energieguellen Sibiriens. Steinkohle, Wasserkrafte, Brennliolz, 
Torf, Windkraft, Naphtlia, Petroleum, Bzn. usw., Mist. (Gesamtbericlit. Zweite W elt
kraftkonferenz. 6. Feste Brennstoffe u. allgemeine Warmewirtseliaft. 80—97.
1930.) S ch u ster .

Scott Turner, Die Oewinnung von Kohle im  Tagebau. Bedeutung, Umfang u. 
Aussieliten in Amerika. (Gesamtbericlit. Zweite Weltkraftkonferenz. 6. Feste Brenn
stoffe u. allgemeine Warmewirtseliaft. 263—96. 1930.) Sch u ster .

L. W. Needhani, Die Sammlung und Behandlung von Waschsclilamm. Schlamm 
m it 5—15% festen Anteilen wird durch Absitzcnlassen auf 50% angereiehert. Dureh 
Filtern laBt sich schlieBlich bcstenfalls ein Prod. m it 20% Feuchtigkeit erhalten. Be- 
sprechung der Einfliisse, die beim Absitzen auftretcn (W.-Bewegung, Wirbelstrome, 
Bldg. kolloidaler Riickstande, Ausflockung durch Salzzusatze). (Colliery Guardian 
and Journ. Coal Iron Trades 143. 2044—46. 18/12. 1931.) Sc h u ster .

A. Nahoczky, Die Unlersucliung der Austiutzbarkeit der terschiedenen feslen Brenn
stoffe, insbesondere bei Kesselfeuerungen. (Vgl. C. 1931. II. 3531.) Bei niedrigen Abgas- 
tempp. ist der Wirkungsgrad von der Kohlensorte nahezu unabliangig. (Mitt. berg-, 
huttenm ann. Abt. kgl. ung. Hoehschule Berg-, Forstwesen, Sopron, Ungarn 1931. 
110—25.) Sc h u st e r .

H. Leroux, Yersuche zur Entgasung von Kohle unter Druck und in  Oegenwarl ron 
Wasserstoff. Unters. des Einflusses von Temp., Druck u. Wasserstoffkonz. — 650, 
750, 950°; 1—9 a ta ; H 2-Zusatz 50%  der Gasmenge aus der Kohle. Heizwertsteigerung 
bei erhóhtem Druck infolge vermehrter Methanbldg.; Druckoptimum fur 950° bei 7 ata. 
Wasserstoffzusatz unter Druck beeinfluBt Teerqualitat unbetraclitlich, erhoht jedoch 
den Methangeh. im Gas. (Gesamtbericht. Zweite Weltkraftkonferenz. 6. Feste Brenn
stoffe u. allgemeine Warmewirtseliaft. 407—31. 1930.) Sc h u ster .

Conrad Leo, Das Lichtenbergersche Vergasungsverfahren in  der Salzschmelze und 
seine warmewirtscJiaftliche Bedeutung. Bcsehreibung des Verf. u. ausfuhrliehe warme- 
techn. Durchrechnung der Vergasung von Steinkohlenkoks, Grudekoks, Braunkohlen- 
Hochtemperaturkoks. Kombinationsverf. zur Hochtemp.-Entgasung von Braun- 
kohlenbriketts. (Feuerungstechnik 19. 169—75. 185—94. 15/12. 1931. Halle a. d.

P. Rosin und E. Raminler, Feuerungsiersuche mit russischer Braunkohle. Eigg. 
von M o s k a u e r  u. T s c h e l j a b i n s k e f  Kohlen u. ilirer Aschen. Mahlyerss., 
Verh. der Kohlen in der Staubfeuerung (nur der Tscheljabinsker Kohlen) u. bei der Ver- 
feuerung auf yerschiedcnen Rosten. (Braunkohle 30. 1029—36. 1054—60. 5/12. 1931. 
Freiberg, Bergakademie u. Dresden.) B e n t h in .

W. Swietosławski, Methoden zur Verwertung von Halbkoks. Mitteilung von drei 
Verff. der Kohlenabteilung des Chem. Forschungsinstituts in W a r s c h a u :  Bri- 
kettierung von Halbkoksstaub m it Kohlenstaub ais Bindemittel; Verkokung derartiger 
Briketts; Tieftemp.-Entgasung yon nicht backender Kohle, Brikettierung des Kokscs 
m it Pech u. Verkokung der Briketts. (Gesamtbericht. Zweite Weltkraftkonferenz.
6. Feste Brennstoffe u. allgemeine Warmcwirtschaft. 432—;3G. 1930.) S c h u ster .

W. R. Onnandy, Kohle: Rauchlose Brennstoffe und Ol vom nationalen Standpimkt 
aus. Ausfiihrlichere Wiedergabe der C. 1931. II. 3566 referierten Arbeit. (Gas Journ. 
196. 140—44. 14/10. 1931.) K. O. Mu l l e r .

L. H. Sensicle, Hydrierung und Koksofengas. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. stellt ini
Gegensatz zu Or m a n d y  fest, daB die Hydrierung der Kohle bei 60% Olausbeute 
s ta tt der angegebenen theoret. 10 Gewichts-% H 2 nur 5 Gewichts-% H , erfordert, 
wie Praxis lehrt. Betraehtungen iiber rationelle Gewinnung von Hę, aus Wassergas. 
(Gas Journ. 196. 196. 21/10. 1931.) “ K. O. Mu l l e r .

K. Gordon, Hydrierung und Koksofengas. (Vgl. vorst. Reff.) Vf. stellt sich auf
Orjia nd ys  Seite u. stellt fest, daB dessen Zahlen auch den H 2 enthalten, der in KW- 
stoffgase umgewandolt wird. Zum Ausgleich zwischen 100% behandelter Kohle u. 
60 Gewichts-% erhaltenem Ol kommt noch das gebildete H 20 , NH3, H 2S sowie die

Saale.) S c h u ster .
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KW-stoffgase. An festem Riickstand ycrbleiben nur 3% . Betrachtungen zur Ge
winnung von H2. (Gas Journ. 196. 386. 11/11. 1931.) K. O. Mu l l e r .

L. H. Sensicle, Hydrierung und Koksofengas. (Vgl. drittvorst. Ref.) Polemik 
iiber die Arbeit von Or m a n d y . (Gaa Journ. 197. 20. 6/1. 1932.) K . O. Mu l l e r .

M. Pier, Leunabenzin und kalalytische Druckhydrierung. Fortschrittsbericht iiber 
die Hochdruckhydrierung in den Leuna-Werken der I. G. FARBENINDUSTRIE A k t .- 
Ge s . Durch die Anwendung giftfester Katalysatoren u. die getrennte Arbeitsweiso 
in Gas- u. Sumpfphase hat das Hydrierverf. eine groBe Anpassungsfiihigkeit hinsichtlich 
der Ausgangsmatcrialien, ais auch der Endprodd. erhalten. Das Verf. eignet sich be- 
sonders zur Herst. von hochklopffesten Kraftstoffen, zur Raffination von Rohbenzolen 
u. Benzincn, zur Leuchtólherst. aus Mittelólen, zur Gewinnung von Schmierólen m it 
giinstiger Temp.-Viscositiitskurve u. zur Verflussigung von Stein- u. Braunkohlen. 
(Chem.-Ztg. 56. 2—3. 2/1. 1932.) K. O. Mu l l e r .

— , Die Hydrierung von Teer. An Hand eines Diagrammes wird die Arbeitsweise 
der Hydrierungs- u. Raffinationsanlage in Billingham beschrieben. Die besten Aus- 
beuten werden erzielt m it Molybdankatalysatoren bei einer Temp. yon 450° u. einem 
Anfangs-H2-Druck von 100 atii. Dio Gewinnung des H 2 durch Elektrolyse u. aus 
Koksofengas wird besprochcn u. Vergleiche werden angestellt. (Iron Coal Trades Rev. 
123. 708— 09. 6/11. 1931.) K . O. Mu l l e r .

Fritz Rosendakl, Benzolreinigung durch Hydrierung. Vf. bespricht dic Raffination 
von Rohbenzol durch Hydrierung nach dem Verf. von R ostin  (D. R . P. 372663; 
C. 1923. IV. 345. F . P. 613101, 1927. II. 2137). E in im GroBbetrieb auf diese Weise 
gereinigtes Rohbenzol hatte  s ta tt 20% nur noch einen Waschyerlust von 1%  m it 
konz. H 2S 04. (Petroleum 28. Nr. 3. 12—13. 20/1. 1932.) K. O. Mu l l e r .

H. Hock, Die Troclcnungsverfahren fu r  Kohlengas. (Gliickauf 6 8 . 18—19. 2/1. 1932. 
Claustlial.) SCHUSTER.

W. Bleloch, Ermelo Torbanitschiefer ais Oląuelle fiir die siidafrikanische Union. 
Gekiirzte Wiedergabe der C. 1931. II. 3180 referierten Arbeit. (Trans. Institution 
chem. Engineers 8 . 203. 1930.) K. O. Mu l l e r .

Johann Szeki und Alfred Romwalter, Uber die Reaklionsfahigkeil des Olschwefels. 
Unraffiniertes Braunkohlenleichtol m it 4,7% Schwefel zeigte nur geringes Ansteigen 
des S-Geh. in den hóher sd. Fraktionen. Die schwefelbaltigen Anteile gehen beim 
Schiitteln m it konz. Schwefelsaure fast restlos in diese. Freier S, SH2, Mercaptane, 
Thiophene, Disulfide, Thioather, -ester u. -phenole sind in geringen Mengen yorhanden. 
Der S sitzt im Ring yon Heterocyclen. Der Olschwefel laBt sich durch naszierenden 
u. aktiyierten Wasserstoff, sowie durch hochschwefelaffinc Metalle u. dereń Oxyde 
nieht aus seinen Bindungen losen, hingegen werden die Ole in Ggw. von Katalysatoren 
luft- u. lichtbestandig. Die Verwendung der hochschwefellmltigen Ole im Motor zeigte 
keine Schadigung der Kolben u. Zylindcr. Das entstehende S 0 2 ist im Verhaltnis zu 
den iibrigen S 0 2-Quellen der Atmosphare so gering, daB die prakt. Benutzung der 
Ole nieht beeintrachtigt werden sollte. (Mitt. berg-, hiittenmann. Abt. kgl. ung. Hoch- 
schule Berg-, Forstwesen Sopron, Ungarn 1931. 145—55.) Sch u ster .

H. Platz, Argenlinien und sein Besiłz an fliissigen und gasformigen Brennsloffen. 
Erdól u. Erdgas. (Gesamtberieht. Zweite Weltkraftkonferenz. 6. Feste Brennstoffe u. 
allgemeine Warmewirtschaft. 122—39. 1930.) S ch u ster .

Gustav Egloff, E. F. Nelson und Paul Truesdell, Die Olfelder Agyptens. Dic 
Jahresproduktion der einzelnen Olfelder ist tabellar. wiedergegeben. Die physikal. u. 
chem. Konstantcn der Rohole, der Raffinationsprodd. u. Crackdestillate sind angefiihrt, 
sowie Arbeitsweisenu. Ausbeuten. (Petroleum Times 26. 694—96. 28/11.1931.) K .O.M u.

Jontov Abuav, Die rumdnische Erdolinduslrie. I. Geschichtlichc Entw. der 
rumśin. Erdolindustrie. Bedeutung im Rahmen der Erdolfórderung der Welt. I I . Zu- 
sammenfassung iiber das rumiin. Erdol, Entstehung, Geologie u. Beschaffenheit, so- 
wie Gewinnungsmethoden. I II . Betrachtungen iiber Verarbeitung, Raffination u. 
Transport. (Petroleum 27 . 773— 88. 803— 10. 827— 34. 5/11. 1931.) K . O. Mu l l e r .

M. A. Rakusin, Uber Phytosterine und Abietinsdure ais Muttersubslanzen der 
oplisch-akliven Bestandteile des Erdóls. (Vgl. Ze l in sk y  u . K oslow , C. 1931. II. 
2811.) Die Phytosterine, die Muttersubstanz der opt.-akt. Bestandteile des Erdols 
stehen in genet. Beziehung zum tier. Cholesterin u. bestehen aus kondensierten, gesatt. 
u. z. T. ungesatt. Polymethylenringen. Vf. untersucht die Zers. des Betulins der Birken- 
rinde (das zu den Phytosterinen gehort) m it A1C13. Dieses sprengt dio komplizierten 
K etten u. kondensierten Ringe der KW-stoffmoll. u. hydrogenisiert die ungesatt.
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Bruchstiicke derselben auf Kosten des H2, den es den Kondensationsprodd. entnimmt, 
die dabei in C ubergehen. Es entstehen Benzine u. gasfórmige KW-stoffe yornehmlich 
gesatt. Charakters, die opt.-akt. yom gleichen Drehungssinn m it dem Betulin sind. 
(Petroleum 28. Nr. 3. 9—12. 20/1. 1932.) K. O. Mu l l e r .

E. W. Zublin, Ichthyol aus Eohol. Beschreibung des Vork., der Herst., Zus. usw.,
Tabelle m it Analysen einigcr Ichthyolpraparate. (Petroleum Engineer 1. Nr. 5. 
41—44.) N a p h t a l i.

Ogden Fitzsimons und W. H. Bahlke, Einige Eigenschaften von Mid-Kontinent 
Róhólen. An Hand von Diagrammen u. Kuryen werden Beziehungen zwischen Mol.- 
Gew. u. D., Viscositiit u. A. S. T. M.-Dest. aufgestellt. (Petroleum Engineer 1. Nr. 4. 
150—54.) K. O. Mu l l e r .

Richard Neumann, Die neue Pipe-Still-Anlage in  der Mineralolraffinerie der 
Fanto-Werke Alct.-Ges. in Pardubitz (Tscliechoslowakei). Beschreibung der Einrichtung 
an Hand von Bildern, Durchsatz u. gewonnenen Prodd. m it physikal. Konstanten. 
(Petroleum 27 . 933— 37. 16/12. 1931.) I i .  O. Mu l l e r .

P. M. Edmond Schmitz, Die Neutralisation des RoJiols und dessen Deslillate. 
Die Neutralisation des Petroleums, sowie der leichten u. mittelschweren Oldest. vor 
der H 2S 0 4-Raffination m it einer Natronlauge yon 8 0 Be bringt wirtschaftliche Vorteilc, 
yerhindert Bldg. von Emulsion u. ermoglicht Gewinnung yon Naphthensauren besonderer 
Qualitat. Die Neutralisation von Roholen oder dereń paraffinhaltigen Konzentratcn 
ermoglichst bessere Herst. yon Yaseline u. bessere Ausnutzung der Bleicherden; aueh 
glaubt Vf., daB die Hydrierung der yorbehandelten Rohole bei niedrigeren Drucken 
durchzufuhren sei. (Erdol u. Teer 8 . 27—29. 44— 46. 15/1. 1932.) K. O. Mu l l e r .

C. R. Wagner, Dampfphasencrackung. (Petroleum Engineer 1. Nr. 2. 109—12. —
C. 1931. I. 395.) K. O. Mu l l e r .

J. C. Chatfield, Kombinierle Anlagen. An Hand yon Diagrammen u. Berech- 
nungen gibt Vf. einen Uberblick iiber die wirtschaftliche Bedeutung der gekuppelten 
Topp- u. Crackanlagen zur Gewinnung von Kraftstoffen. (National Petroleum News 23. 
Nr. 43. 59—67. 28/10. 1931.) K. O. Mu l l e r .

C. O. Willson, Kombiniertes Toppen und Cracken in  Ost-Texas-Anlagen. Die 
Ta y l o r -R e f in in g  Co. erreieht durch ein kombiniertes Topp- u. Crackverf. eine hohere 
Ausbeute an Kraftstoffen, u. yermindert die Viscositat der sehweren Endprodd. Genaue 
Betriebsbeschreibung an Hand yon Bildern im Original. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 28. 
17. 101. 26/11. 1931.) K. O. Mu l l e r .

J. M. Evans und L. H. Sharp, Modernisierung einer Erdolraffinerie. (Chem. 
metallurg. Engin. 38. 690—92. Dez. 1931.) K. O. Mu l l e r .

— , Errichtung einer modernen Erdoldeslillalion. Beschreibung der nach dem System 
B orrm ann  arbeitenden, im Fruhjahr 1931 errichteten Dest. der Raffinerie „Vega“ , 
Ploesti (Rumanien). (Revue Petrolifcre 1931. 1690. 19/12.) N a p h t a l i.

F. R. Staley, Aufarbeitung von sćhwerem Sdureschlamm. Der m it h. W. ver-
setzte Saureschlamm wird m it L uft geblasen, nach dem AbreiBcn wird verdunnto Saure 
abgezogen u. der dieke Schlamm, m it Heizól yermischt, zur Olfeuerung benutzt. (Pe
troleum Engineer 1. Nr. 4. 25—26.) K. O. Mu l l e r .

— , Die Herstellung von hochwerligem Benzin. Allgemeine Betrachtungen iiber 
Fluchtigkeit, Gumbldg., Antiklopfpriifung. Bilder im Original. (Petroleum Engineer 1. 
Nr. 2. 63—65.) K. O. Mu l l e r .

Walter Friedmann, Raffinalion von Crackbenzin. Bemerkungcn zur Arbeit von 
Nikolaus Mayer (C. 1931. II . 3289), der anselilieSend erwidert. (Petroleum 27. 
974—78. 23/12. 1931.) N a p h t a l i.

P. M. Edmond Schmitz, Die Raffination der Craekbenzine. Vf. bozweckte eine 
cinfache kontinuierliche Methode zur Raffination S-haltigen, iibelriechenden Crack-Bzn. 
Verss. zeigten unter anderem die Bldg. hochsd. Anteile bei der Behandlung m it H 2S 0 4. 
S ta tt dieser wird das Crackdestillat auf seinen definitiven End-Kp. rektifiziert u. 
dann in der Dampfphase bei ca. 300—330° iiber gegluhte Minette geleitet, die zwecks 
Entschwefelung m it Silicagel oder Eisenoxydgel gemischt wird. Zur yolligen Ent- 
farbung gehen die Dampfe (im gleichen Turm) iiber Floridin (entsprechend dom Gr a y - 
yerf.). Bei der Uberhitzung des Crackbzn. wird H 2 abgespalten, der gegebcnenfalls 
mittels Katalysatoren zur Hydrierung benutzt werden kann. — Die so erzielten Benzine 
sind frei yon Gum u. yon groCer Farbbestandigkeit. Weitere Einzelheiten im Original. 
(Chim. et Ind. 25. Sondernr. 3 bis. 355—68. 1931.) N a p h t a l i.
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F. R. Staley, Wirkungsvolle Reklifikation fuhrt zu neuen Produklen aus Natur-
benzin. An Hand von Bildern u. Diagrammen beschreibt Vf. ein Rektifizierverf. durch 
das sehr stabiles u. ais Flugzeugkraftstoff zu verwendendes Benzin erhalten wird. 
(Petroleum Engineer 1. Nr. 7. 106—07.) K. O. Mu l l e r .

Peter Vilkas und L. P. 0 ’Neill, Gum im Benzin. Besclireibung u. vergleichcndo 
Verss. m it dem Kupferschalen-, Dampfbad- u. Sauerstofftest. (Petroleum Engineer 1. 
Nr. 2. 82—84.) . K. o .  M u lle r .

Arthur Łachman, Neuer billiger Behandlungsprozefl. (Vgl. C. 1932. I. 771.) 
Die Zinkchloridbehandlung von Di’uckdest. erhalt den Isooktanwert, yermindert 
den Gumgeh. u. gibt liohe Farbbestandigkeit. (Petroleum World Oil Age 28. Nr. 11. 
23—25. Nov. 1931.) K. o .  M u lle r .

Arthur Lachman, Zinkchlorid ais Behandlungsreagens. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1932.
I. 771.) Vf. geht auf die chem. Rkk. u. die katalyt. Wrkg. des ZnCl2 ein. Die Mercaptane 
ais Tliioalkohole wirken wie gewohnliclier A. u. bilden Thioather:

2 CHjSH +  ZnCl2 =  CH,—S—CH3 +  ZnS +  HC1.
Die weiteren Rkk. des ZnCl2 m it H 2S unter Bldg. von ZnS u. die Hydrolysierung 

des ZnCl2 bilden neben den mechan. Verlusten einen Verbrauch von 0,1—0,3 Pfund pro 
bchandeltem Barrel Benzin, das nur geringste, nicht nachweisbarc Spuren Cl enthalt 
Die abgespaltene HC1 wird m it den abziehenden Dampfen m it Alkali neutralisiert 
Am SchluB gibt Vf. eine eingeliende Gegenuberstellung der bisher bekannten Raffinat. 
Verff. m it der Zinkchloridbehandlung, sowie Rentabilitatsberechnungen u. konstruktive 
Einzelheiten. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 26. 30. 133—34. 12/11. 1931.) K. O. Muller

Arthur Lachman, Zinkchlorid ve.rbesse.rt die Farbbestandigkeit und vermindert den 
Oum in Kraftstoffen. Inhaltlich ident. m it yorst. referierter Arbeit. (National Petroleum 
News 23. Nr. 45. 32 E— 35. 11/11. 1931.) IC. O. Mu l l e r .

H. Kraussold, Die spezifische Wdrtne von Mineralólen. Vf. suclit an Hand der 
L iteratur u. einer Zusammenstellung der neuesten Verss. iiber die spezif. Warme vori
Mineralólen, sowie nach eigenen Verss. eine Beziehung fiir dio Tcmperaturabhiingigkeit
dieser GroBe u. ihren Zusammenhang m it dem spezif. Gew. Es ergibt sich m it etwa, 
± 3 %  Genauigkeit eine Gleichung: c =  a +  b (< — 15), worin der Temperaturkoeff. 
b konstant =  0 ,0 0 11 ist, wahrend:

a — 0,937 — 0,58 -y15 fiir y15 >  0,9 
=  0,711 — 0,308-yI5 fiir y16 <  0,9 

zu setzen ist. (Petroleum 28. Nr. 3. 1—7. 20/1. 1932.) K. O. Mu l l e r .
Maurice van Rysselberge, Beitrag zum Studium der Alterung ton Spezialólen. 

(Vgl. C. 1931. I I . 3064.) Die Einw. der Metalle u. Metallegierungen auf Olo wird 
untersucht. Vf. zeigt, daB ein Turbincnol, das den Lieferungsbedingungen entsprioht, 
im Gebrauch sich nicht n. verlialt, da dio Alterung dieser Ole yon der Metallzus. abhiingt. 
Eingeliende Unterss. in dieser Richtung bei der Auswahl von Turbinenólen sind von 
groBer prakt. Bedeutung. Bei Transformatorcnolen sind Alterungsverss. von langer 
Dauer ohne Zusatz von Katalysatoren das logischsto Beurteilungskriterium. Neben 
den rein chem. Unterss. bestimm t Yf. noch die Abnahme der Durchschlagfestigkeit. 
Besonders geeignet erscheinen Vf. die langen Alterungsverss. zur Unters. der wirk- 
samsten Regenerationsmethode dieser Spezialole, was rein wirtschaftlieh zu groBen 
Ersparnissen fiihren kann. (Chim. et Ind. 25. Sondernr. 3 bis. 427—42. 1931.) K.O.M u.

G. Meyerheim, Die Alterungsneigung gefetteter Schmierole. Da bei Alterungs-
priifungen YZ. u. Yertecrungszahlen bestimmt werden, muB bei compoundierten Olen 
vor der Priifung das yerseifbare F e tt nach S p itz  H o n ig  abgeschieden u. das Unverseif- 
bare der Priifung unterworfen werden. EinfluB der Kochdauer auf die Hohe der Ver- 
teerungszahl wurde gepriift, tabellar. Zusammenstellungen im Original. (Allg. 01- 
u. Fett-Ztg. 29. 31—34. Jan . 1932.) K. O. Mu l l e r .

S. Erk, Schmierole bei tiefen Temperaturen. I. Bericht. Die Unters. erstreckt sich 
auf yerschiedene Mineralschmieróle (u. a. 4 Ole gleicher Herkunft u. gleicher Ziihigkeit 
bei 60°, naeh yerschiedenen Verff. hergestellt), Ricinusol u. Paraffinum liąuidum des
D. A. B. Folgende Messungen wurden ausgefiihrt: 1. Stockpunkt nach DVM, 2. Pour- 
point nach ASTM, 3. FlieBvermógen (Deutsche lteichsbahn, j/e), 4. FlicBbeginn nach 
Yogel (rjy), Ziihigkeit m it yerschiedenen Capillaryiscosimetern bei fortsehreitender 
Abkiihlung u., naeh Unterkuhlung des Oles unter den E., bei fortsehreitender Er- 
warmung; Paraffingeh. durch Ausfallen m it Butanon, nu u. Mol.-Gew. Zwischen den 
Verff. 1—4 u. der Ziihigkeit oder dem Paraffingeh. zeigen sich keine Beziehungen. 
Die iiblichen Priifyerff. geben daher keinen AufschluB iiber die Zahigkeit der Ole bei

XIV. 1. 104
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tiefen Tempp., aber sie lassen, in  Verb. m it der Ziihigkeitskurve groCe Unterseliiede 
auch zwischen Olen erkennen, die sich bei hóheren Tempp. ganz ahnlieh verhalten. — 
JRicinusól: Stockpunkt nach DVM —30,5° (Yiscositat bei gleicher Temp. =  I  6800 P); 
pour point nach ASTM —29,5° (I 5400 P ); rpt —33° (I 940 P); ?/f —33° (I 13500 P); 
Ve/ vf =  14,4. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 33—37. 9/1. 1932. Berlin.) S c h o n f e l d .

C. M. Ridgway, Gewinnung von Schmierdl. Die Vorteile der Rohrenkesseldest. 
zur Gewinnung von Sehmierolen sind: Weniger Dampf- u. Brennstoffverbrauch, er- 
hdhte Ausbeute an hochwertigen Sehmierolen, yerminderter Dest.-Verlust, besseres 
Aussehen der Ole, erhóhter Flamm punkt fiir eine gegebene Viscositat u. Eliminierung 
einer Redest. (Petroleum Engineer 1. Nr. 3. 62—64.) K. O. M u l l e r .

F. R. Staley, Die Herslellung von „bright stocks“. Gewinnung, Aufarbeitung
u. Eigg. von hochwertigen Sehmierolen. (Petroleum Engineer 1. Nr. 2. 26
bis 27.) K. O. M u l l e r .

F. R. Staley, Schmierdlherslellu7ig durch Kontaktfiltration. Trockenaufbereitung
von gesauerten Olen durch Filtration durch Erde. Besprechung der verschiedenen
Erden u. Arbeitsweisen m it verd. u. unvord. Ol. Regeneration der gebrauchten Erden. 
(Petroleum Engineer 1. Nr. 3. 23—24.) K. O. M u l l e r .

E. R. Lederer und R. Beattie, Entparaffinierung non Sehmierolen. (Petroleum
Engineer 1. Nr. 3. 148—56. — C. 1930. II. 174.) K. O. M u l l e r .

F. R. Staley, Faktoren, die die Ausfiihrung und Arbeitsweise von modernen Enl-
;paraffinierungsanlagen fiir  Schmieróle bceinflussen. Beschreibung von rationellen 
Arbeitsweisen zur Entparaffinierung von Sehmierolen. (Petroleum Engineer 1. Nr. 6. 
122—24.) " K. O. M u l l e r .

S. J. Caplan, Herstellungsverfahren und notwendige Zusammensetzung non Kalk- 
scife7i-Schmierfelten. (Petroleum Engineer 1 . N r. 7. 208— 11.) K . O. MULLER.

S. J. Caplan, Herstellwig von mit Aluminiumseifen compowidierlen Sehmierolen. 
Beschreibung der Herstellungsverff. von Sehmierolen u. Fetten, die m it verschicdenen 
Mengen Aluminiumstearat versetzt werden u. Eigg. der erhaltenen Prodd. (Petroleum 
Engineer 1. Nr. 6. 72— 74.) K . O. M u l l e r .

H. C. Mougey und J. O. Allnien, Schwefel in Hochdruckschmiermittehi nerleihl 
erwiinschte Eige7ischaften. Eine neue Priifmaschine wird beschrieben u. Reibungsverss. 
von Stahlwelle auf Stahllagcrn sowie m it Yerschiedenen anderen Metallen u. Legierungen 
platticrte Wellen m it u. ohne Schmierung bis zu Lagerdrucken bis 25000 Pf. pro incli2 
ausgefuhrt. Vff. fanden, daC bei gcsehwefelten Mineralólen der Schmierfilm bis zu 
den liochsten Drucken nicht reiBt u. fanden diese Ole gleichwertig m it den handels- 
ublichen bleiseifenhaltigen Sclimiermitteln. Bei diesen stellten Vff. fest, daB nur 
solehe die hohe Belastung aushielten, die einen hohen Schwefelgeh. aufweisen, daB 
also der S-Geh. der akt. Bestandteil der wirkungsvollen bleiseifenhaltigen Schmier- 
m ittel ist. Bleiseifenzusatz zu schwefelfreien Mineralólen erhoht nieht die Fahigkeit, 
hoher Belastung standzuhalten, wahrend derselbe Zusatz zu Ricinusol ein Hochdruck- 
schmiermittel ergab, das dem Ricinusol iiberlegen ist. Vff. fanden, daB bei sehwefel- 
lialtigen Mineralólen m it Bleiseifenzusatz die Oberflache des Stahles von einem sehwarzen 
Film  iiberzogen ist, dessen Analyse Eisensulfid ergab. Bei Ricinusol glauben Vff., 
daB dio Sauren dieselbe Wrkg. wie der S haben. Dieser Trennungsfilm auf der Ober- 
flaehe der Metalle berulit auf einer chem. Wrkg. der chem. akt. Bestandteile. Vff. 
priiften noch andere Zusatzmittel, wic Benzylbenzoat, D ibuthylphthalat, die eine mehr 
oder weniger analoge S truktur wie die animalen oder vegetabilen Ole haben. Chloride 
in den verschiedensten Verbb. erhohen die Tragfahigkeit der Schmiermittel; sie bilden 
einen Zwischenfilm von Eisenchlorid auf der Stahlwelle. Dichloratliylather (Kp. 176°) 
in der Konsistenz wie Bzn. zeigte sich ais das beste Schmiermittel bei Hoclistbelastung 
bei groBter Reibungsverminderung. Das beweist, daB die Viscositat eines Schmier- 
mittels von wenig EinfluB auf die Belastungsmoglichkeit im hohen Druekgebjet ist. 
Eine 10% wss. Lsg. von Natrramoleat ergab die besten Resultate, um ein m it 3%  CClj 
>versetztes Mineralól kam der Natriumoleatlsg. fast gleich. In  Tabellen u. Diagrammen 
sind die Resultate wiedergegeben. (National Petroleum News 23. Nr. 45. 47—53. 
11/11. 1931.) " K. O. M u l l e r .

H. C. Mougey und J. O. Allmen, Untersuchung iiber Hochdruckschmiermiltel. 
Inhaltlich ident. m it Yorst. ref. Arbeit. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 26. 109—10. 12/11.
1931.) K. O. M u l l e r .

C. M. Larson, Bewerlwig von Hochdruckschmiermitteln erfordert Dauerversuclie. 
Inbotriebsetzung u. Arbeitsweise der Schmierfilmprufmaschine in den E ast Chicago
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Laboratorien der S in c la ir  R e f in in g  Co. (National Petroleum News 23. Nr. 47. 
36— 42. 25/11.1931.) K. O. Mu l l e r .

A. J. Kraemer, E. L. Garton, E. C. Lane, N. R. WhiteundH. K. Cummings,
Die Oklanzahl der Kraftstoffe ist hoher. Kiirzliche Ilegierungsiibcrwachung zeigt be- 
merkenswerte Verbesserung im Anliklopfwert. Schwefełgehałl ist ansleigend. Die vom 
Bureau of Mines u. Burcau of Standards auf Veranlassung der amerikan. Regierung 
unternommene Kontrolle von 312 Marken- u. Konkurrenzkraftstoffen ergab fiir Marken- 
benzine Oktanzahlen, die iiber 70 lagen, wahrend von den Konkurrenzmustern 17,4% 
unter 60 lagen. Die Klopfwerte wurden in dem genannten C.F.R.-Motor durchgefulirt. 
Bei 20 Proben war D o o t o r T o s t  negativ. 14,2% aller Proben hatte  einen S-Geh. 
iiber 0,1% . Kupferschalentest u. weiteres Zahlenmaterial im Original. (Oil Gas Journ. 
30. Nr. 28. 16. 98. 26/11. 1931.) K. O. M u l l e r .

I. A. J. Duff, Die Verdunnungsthearie der Explosion. Eine neue mathemalische 
Studie uber die Selbstentzundungstlieorie beim Klopfen im  Lićhte zuverliissiger neuer 
Fortschritte. Vf. stellt fest, daB die Ursache des Klopfens eine Zwischenrk. einer ldeinen 
Menge des Kraftstoffes u. des 0 2 des Kraftstoff-Luftgemisehes ist, u. daB das An- 
waehsen der Klopfneigung direkt abhiingig ist von der Konz. des 0 2 im Kraftstoff- 
Luftgemisch. D a kein gleiches u. einfaehes Gesetz fur alle Klassen der Antiklopf-Kraft
stoffe anwendbar ist, m acht Vf. dio Annahme, daB ein kleiner Teil des 0 2-Geh. des 
Kraftstoff-Luftgemisehes reaktionsfiihig ist, aber nur wahrend des letzten Teiles des 
Kompressionshubes u. zu Anfang des Ziindtaktes, u. daB dieser 0 2 m it allen 
klopfenden Kraftstoffen, m it denen seine akt. Molekule in Bertihrung kommen, sich 
verbindet. Das Phanomen des ,,Zundverzuges“ bei der Verbrennung des hochkom- 
primierten Kraftstoff-Luftgemisehes iiber einen gewissen P unkt hinaus erklśirt u. yer
wendet Vf. folgendermaBen, daB er annimmt, daB oberhalb einer gewissen Grenztemp. 
dio eingangs erwahnten Prodd. in gewisser A rt ais „Reizm ittel" eine mehr oder weniger 
sehnelle Temp.-Steigerung veranlassen, bis der P unkt erreieht ist, bei dem Selbst- 
cntziindung ein tritt. Indem er einige einfache u. zu reehtfertigende Annahmen macht, 
entwiekelt Vf. einen m athem at. Ausdruek fiir einige yerschiedene Antiklopftypen u. 
setzt die Vervollkommnung des Motortestes m it der Menge des Verdiinnungsmittels 
oder dem anwesenden Antiklopfmittel in  Beziehung. Vf. fand, daB die so theoret. 
gefundenen Zahlen an 15 Klopf- u. Antiklopf-Kraftstoffen m it den yon yerschiedenen 
Beobachtern zu yerschiedenen Zeiten, Orten u. an yerschiedenen Motoren gefundenen 
prakt. W erten m it groBer Genauigkeit ubereinstimmen. Stimmt also die Theorie des Vf., 
so kann man dann fiir eine groBe Zahl von Tatsachen, die bisher yerwirrend u. wider- 
sprechend waren, eine Erklarung finden: Vf. leitet daraus den Rk.-Verlauf ab, der 
zum Klopfen fiihrt u. es yeranlaBt. Mathemat. Ableitung u. Zalilentafeln im Original. 
(Journ. Inst. Petroleum Technologists 17. 697—737. Dez. 1931.) K. O. M u l l e r .

O. C. Bridgeman, H. S. WhiteundF. B. Gary, Zwei Oesetze regieren das Dampf- 
spannungsproblem. Vff. studieren die Beziehungen zwischen Dampfdruck von K raft
stoffen u. AuBentempp. bei Fahrverss. u. kommen zu der Folgerung, daB zwei Be
dingungen erfiillt sein miissen: Die Kraftstoffleitung yor der Hitze zu schutzen u.
Propan aus dem Kraftstoff fernzuhalten. (Oil Gas Journ. 30. Nr. 27. 22. 101. 19/11<
1931.) K. O. M u l l e r .

Johann V. Ordódy, Versuche mit Spiritus-Benzinmischungen. Das K. Ung. 
technolog, u. Materialpriifungs-Institut in Budapest priifte auf Versuchsstand u. Brenn- 
stand Spiritus- u. Benzinkraftstoffe u. fand, daB eine 20%ig. Spirituszumischung 
(20-er M o t  a 1 k  o) den gestellten prakt. Anforderungen bzgl. Anwerfen des Motors, 
der Beschleunigung u. der Betriebssieherheit yollkommen entspricht. (Asvanyolaj 2. 
9—15. 1/1. 1932.) K. O. M u l l e r .

Gustav Egloff, W. F. Faragher und J. C. Morrell, Aufrechterhaltung der Klopf- 
festigkeit, des Oumgehaltes und der Farbę von Kraftstoffen durch chemische Alterungs- 
schulzmittel. (Petroleum Engineer 1. Nr. 3. 134—38. — C. 1930. II . 661.) K. O. Mu.

A. von Philippovich, Vergleichende motorische Priifung der Kompressionsfesligkeit 
von Kraftstoffen. U nter Leitung des DVM wurden in gemeinsamer Arbeit m it den groBen 
Speziallaboratorien fiir fl. Brennstoffe die Grundlagen fiir einheitliche Klopfmessungen 
feetgelegt. Neben der Priifung in den yerschiedensten Motoren, die alle bei richtiger 
Yersuehsleitung m it gleicher Genauigkeit arbeiten, wurden auch leicht durchzuf iihrende 
Laboratoriumsmethoden angewendet, von denen die chem. Erm ittlung der „Giite- 
zahl“ sehr gute Dbereinstimmung m it den motor. Ergebnissen zeigt. Von den yer
schiedenen MeBverff. zur motor. Priifung (Vorziindung, Kompression, Drossel, Bezugs-

104*
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Jiraftstoffo) sind dio ersten beiden un genau, dagegen ergibt dic Anwendung von zwoi 
Bezugskraftgtoffen bei starkstom Klopfen die genauesten Resultate. Wahrend die erste 
Versuchsreihe noch orhebliehe Unterschiedo der Ergebnissc aufweist, stimmen die 
Werto der zweiten Serie reclit gut uberein. In  weiteren Arbeiten sollen verschiedone 
ZusStze, atmosphar. Einfliis.se u. Lagerungsbestandigkeit gepriift werden. (Erdol u. 
Tcer 7. 52G—29. 543—46. 559—62. 5/12. 1931.) C o n ra d .

Carl Still, Recklinghausen, Verfahren zur Destillation fester Brennstoffe in  un- 
unterbroclien betriebenen Kammern oder JRetorten m it Behcizung der Seitenwiinde u. 
getrenntor Absaugung der in don mittleren u. auBeren Teilen der Brennstoffmasso ent- 
wiokelten fluchtigen Dest.-Erzeugnisse, dad. gok., daB glcichzoitig die in den mittleren 
Teilen der Bremistoffmasse entwiekelten Dest.-Erzeugnisse durch mifcten zwischen den 
boheizten Seitenwiindon in der Brennstoffmasso angeordnete Hohlkorper oder Hohl- 
riiumo u. dio in den iiuBeren Teilen entwiekelten Erzeugnisse nach dem Boden der 
Kammer oder Retorto hin durch Austrittsoffnungon abgesaugt werden, dic sich nahe 
den boheizten Seitenwiinden oder in ihnen befinden. (D. R. P. 541543 KI. lOa yom 
2/3. 1928, ausg. 14/1. 1932.) D e r s in .

H. A. Brassert & Co., Chicago, ubert. von: Charles W. Andrews, V. St. A., 
Herstellung von Koks. Man mischt AnlhraziiRtsmh oder /loŁsabfalle, dio sehr fein 
gemahlon sind, m it otwa 85—95% einor gemalilenen kokenden KolUe u. verkokt das 
Gemiseh. (A. P. 1824 526 vom 22/9. 1928, ausg. 22/9. 1931.) D e r s i n .

Minerals Separation North American Corp., New York, ubert. yon: Walter 
Broadbridge, Edwin Edser und William Warwick Stenning, London, England, 
Herstellung von Koks. S tark wasserhaltige, durch Elotation gewonnene Kohlekonzen- 
trate  werden m it Anthraccnól oder anderen Tecrólen gomischt. Dadurch wird die 
Kohlo ausgeflockt u. m it einem Olfilm benotzt, so daB sie sich boi nachfolgender 
Pressung vom W. leicht trennen laBt. Dio PreBlinge wordon dann getrocknet u. ver- 
kokt. (A. P. 1824 326 vom 20/11. 1922, ausg. 22/9. 1931. E. Prior. 29/11. 
1921.) D e r s i n .

Trent Process Corp., Now York, ubert. yon : Walter Edwin Trent, Herstellung
non Staubkoks aus kokender Kóhle. Das Kohlepulver wird m it Eisenerzstaub gemischt 
u. dann bei 400—650° vcrkokt. Dadurch soli das Zusammenbacken der Kohletoilohen 
verhindert werden. Danach wird der Koks yon dom reduziorten Erz getrennt. (A. P. 
1838 882 vom 7/4. 1926, ausg. 29/12. 1931.) D e r s i n .

Combustion Utilities Corp., New York, ubert. von: Stephan P. Burkę, V. St. A., 
Reinigung phenolhaltiger Teeróle. Zur Entfernung farbender oder gefśirbter Bestand- 
teile behandelt man die Ole, z. B. Ł/Vćeerdest., m it 30% sauren Bestandteilen, m it 
oiner wss. Lsg. von Bleiacetat in der Warmo unter Riihren, laBt absitzen u. filtriert 
die Olschicht unter Zusatz von Fullererde odor akt. Kohle. (A. P. 1823 558 vom 
22/9. 1926, ausg. 15/9. 1931.) D e r s i n .

Roy Cross, Kansas City, V. St. A., Gewinnung von Plienolen aus Steinkohhn- 
teeren. E in schweres Steinkohlenteeról wird unter Zusatz von Glykolen, Alkoholen odor 
Glycerin unter Druck von >  25 a t auf Tempp. 700—1000° F. in einer Rohrschlango 
orhitzt, in einen Vordampfer entspannt u. in einer Kolonne dest. Aus dem Dest. 
werden Kresole u. Phenole m it Alkalilauge ausgewasehen. (A. P. 1820 908 vom 
2/5. 1925, ausg. 1/9. 1931.) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibort. von: Norman Roy Hood, 
Norton-on-Tees, Abscheidung von Phenolen aus Mineralolen und Teeren, z. B. aus Druck- 
hydrierungsprodd. von bituminósen Kohlen. Man emulgiert Ol u. W. in der Hitze unter 
Druck u. leitet die Emulsion durch einen m it Fullkorpem bescliicktcn Turm im Gegen- 
strom zu herabrieselndem li. W. (E. P. 359 013 vom 11/7. 1930, ausg. 12/11.
1931.) D e r s in .

Carlo Aj rola, Italien, Herstellung leichter Kohlenwasserstoffe. Gasformige K W - 
stoffe sollen unter Druck auf die Dampfe sd., schwerer Ole in Ggur. yon Katalysatoron, 
wie akt. Kohle, Bimsstein, SiO ., Fe-Pulver, Porzellan einwirken. Man kann auch das 
Ol yerspruhen oder es in groBer Oberflache iłber Rasehigringe rieseln lassen. E in App. 
wird beselirieben. (F. P. 709 170 vom 12/1. 1931, ausg. 4/8. 1931. Ital. Priorr. 20/1. 
u. 21/6. 1930.) D e r s i n .

John Collins Clancy, Asbury Park, V. St. A., Spaltung von hochsiedenden Mineral
olen. Das 01 wird in Dampfform, gegebenenfalls m it Il„ in einen beheizten, m it Full- 
stoffen ausgepaekten Turm yon unten eingeleitet, wahrend gleichzeitig eine Schmelzo
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von 35%  N a20 0 3 u. 65% NaCN  iiber dio Fiillkórper herunterfliefit. Die Temp. liegt 
zwischen 500 u. 650°. Es bilden sich leichte KW-stoffe, die kondensiert werden, wahrend 
die <S-Verbb. des Oles ais N a2S  oder RJiodanid gebunden werden. (A. P. 1822127 
vom 29/4. 1930, ausg. 8/9. 1931.) D e r s i n .

Panhandle Refining Co., Texas, iibert. von: Willis F. Sims und Venus 
U. Cloer, V. St. A., Spaltung von schweren Mineralolen. Das Rohol wird vorgewarmt 
u. dann bei Unterdruck in einer Crackschlange auf Spalttcmp. erliitzt, worauf das 
Crackprod. im Vakuum in Kolonncn in Fraktionen zerlegt wird. Man erhalt ein ■an 
ungesatt. u. aromat. ICW-stoffen reiches Bzn. (A. P. 1821116 vom 7/5. 1929, ausg. 
1/9. 1931.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Nathaniel E. Loomis 
und Louis Burgess, V. St. A., Crackve.rfa.hren. Das Ol wird unter Druck von 7—21 a t 
auf Tempp. von 650—750 F  in Ggw. von AlCl3 unter Riihrcn erhitzt, wahrend die 
gebildcten leichten KW-stoffe nach MaBgabe ihre Entstehung abdest. (A. P. 1 822 862 
vom 7/5. 1927, ausg. 8/9. 1931.) D e r s in .

Gyro Process Co., Detroit, iibert. von: Clyde L. Smith, Chicago, V. St. A., 
Crackverfahren. Ein Rohol m it weiten Siedegrenzen wird in einer Rohrschlange erhitzt 
u. in einen Verdampfer gebracht, in dem eino Scheidung in fl. 01 u. Oldampfo erfolgt. 
Die Oldampfo werden in dor Dampfphaso bei Tempp. >  1000° F  gecrackt, die Crack- 
prodd. in hoch- u. niedrigsd. getrennt u. letztere einer Kolonne zugefiihrt. Das fl. Ol 
aus dem 1. Scheider u. das hochsd. Crackprod. werden erneut auf Dest.-Temp. erhitzt, 
in einem Verdampfer in Dampf u. Ol getrennt u. ersterer bei lioherer Temp. ais in 
der 1. Stufe gecrackt. Das nieht verdampfte Ol wird in einer 3. Stufe der gleichen 
Arbeitsweise unterworfen, wobei die leichten Destst. aller 3 Stufen in einer gemein- 
samenKolorine dest. werden. (A. P. 1822 753 vom 25/1. 1929, ausg. 8/9.1931.) D e r s .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, V. St. A., 
Crackverfahren. Das Schwerol wird in einer Rohrschlange auf 700—900° F  unter 
Drucken bis 56 a t erhitzt u. dann unter Druckverminderung in eino Verdampfungs- 
kammer gebracht, aus der die Dampfe unter weiterer Druckverminderung in einen 
Vorbehii.lter u. von dort zu einem Dephlegmator u. Kiihler gehen, wahrend das fl. 
Ol aus dor Verdampfungskammer unter Druckentspannung in einen Scheider tr itt , 
aus dem die Dampfe zusammen m it dem Dephlegmatorriicklauf zu einer 2. Crack- 
schlange gehen u. ebenfalls in dio Verdampfungskammer eingefiihrt werden. (A. P. 
1822 924 vom 11/5. 1922, ausg. 15/9. 1931.) D e r s in .

Louis Burgess, Roselle, V. St. A., Crackverfahrcn. Das zu spaltendo 01 wird 
in Ggw. von AlCl3 auf Spalttemp. erhitzt, wobei die gebildeten leichten KW-stoffe 
standig abdest. u. stiindig Frischol u. AlCl3 in solchen Mengen zugesetzt werden, daB 
dor Olspiegel konstant bleibt u. stetó dio gleiehe Mengo akt. Katalysatorsubstanz 
anwesend ist. (A. P. 1822 861 vom 13/4. 1927, ausg. 8/9. 1931.) D e r s in .

Texas Co., New York, iibert. von: Joseph H. Adams, Brooklyn, V. St. A., 
Crackung von Mineralolen. Das Roliól wird unter Druck in einer Crackrohrschlange 
auf Spalttemp. erhitzt u. t r i t t  dann in einen Abscheider, in dem sich abgescliiedoner 
C absetzen kann. Ol u. Dampfe treten dann in einen Verdampfor, der im Innern einen 
m it senkrechten Uberlaufroliren nach A rt der Kolonnenboden yersohenen Zwischen- 
boden besitzt, in dem eine weitgehende Scheidung in leicht sd. KW-stoffe, die zu einem 
Kiihler gehon, u. in hóher sd. Anteile erfolgt. (A. P. 1 811 834 vom 26/1. 1916, ausg. 
30/6. 1931.) D e r s in .

Pure Oil Co., Chicago, iibert. yon: Andley E. Harnsberger, V. St. A., Vakuum- 
deslillation von Mineralolen. Das Ol wird in einer Rohrschlange aufgeheizt u. dann 
m it liberhitztem W.-Dampf in  mehreren Kolonnen im Vakuum in Fraktionen zerlegt. 
Um bei der Aufheizung des Oles eine Crackung zu vermoiden, soli der Olstrom in eine 
gróBerc Zahl von Teilstrómen dadurch aufgoteilt werden, daB die im Ofen liegende 
Rohrschlange durch Querverbindungsstucke in eino steigende Zahl yon parallelen 
Rohren gleichen Durchmessers aufgeteilt wird. In  dem letzten Rohrabsehnitt soli 
unter dem EinfluB des Vakuums bereits Verdampfung eintreten. (A. P. 1 822 733 
vom 20/10. 1927, ausg. 8/9. 1931.) D e r s i n .

Eugene H. Łeslie und Edwin M. Baker, Ann Arbor, V. St. A., Destillations- 
verfa.hren. In  einer Dest.-Vorr. wird ein hoch- u. niedrigsd. Anteile enthaltendes K W - 
stoffol im Gegenstrom zu den Dampfen eines hochsd. Oles gefiihrt u. so von niedrigsd. 
Fraktionen befreit. Diese werden redest. u. raffiniert unter Yerwendung yon leichten
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Ólen ais D ephlegm ierm ittcl. (Can. P. 282 747 vom 11/11. 1924, ausg. 28/S. 
1928.) D e r s i n .

Standard Oil Co., Whiting, V. St. A., ubert. von: Sterling H. Diggs, V. St. A., 
Hersiellung ron Heizól aus Saureschlamm. Man setzt ein KW-stoffol von niedriger 
Visoositat u. W. zu, erhitzt unter Riiliren, scheidet die Óllsg. vom sauren W., Yer
dam pft das niedrig viscose 01, erhitzt den Ruokstand auf Tempp. von 500—600° F, 
wobei S- u. 0 2-Verbb. zeratórt werden, u. setzt zweoks Herabsetzung der Viscositat 
eine geringe Menge eines niederviscosen Heizóles zu. (A. P. 1823 594 vom 16/1. 
1928, ausg. 15/9. 1931.) D e r s i n .

L. Bolgar, Budapest, Hersiellung ron kunstlicliem Asphalt aus den DestiUaten, Ab- 
fallen, Ręsiduen oder dhnlichen Stoffen, dad. gek., dal3 man die Ausgangsstoffe m it oxy- 
dierendenMitteln, z.B . Sauren, oder solche entlialtenden Stoffen, wie Saureliarze, Abfall- 
sauren, mischt, auf Tempp. oberhalb 100°, vorzugsweise auf 120—200°, erhitzt, u. die 
gebildeten Siiureadditionsprodd. von dem fl. Teil mittels Dekantation oder auf andere 
Weise trennt. (Ung. P. 103 004 vom 16/2. 1928, ausg. 15/7. 1931.) G. K o n ig .

Anton Breuer, Deutscliland, Bituminoses Bindemittel fiir  Straflenbauzwecke. 
Teer, Pech, asphalt. Petroleumriickstande oder Gemische dieser Stoffe, welehe ge- 
gebenenfalls zunachst einer osydierenden, sulfonierenden oder polymerisierenden 
Behandlung unterworfen worden sind, werden m it Gemischen von chlorierten KW- 
stoffen, vorzugsweise C2HC13, miter 150° sd. Lósungsmm., wie Bzl. u. Lósungsmm., 
welehe, wie Anthracenól, oberhalb 150° sieden, verriihrt. ZweckmaBig werden die 
einzelnen Bitumina in den jeweils geeigneten Lósungsmm. bzw. Lósungsm.-Gemischen 
fiir sich gel. u. die Lsgg. unm ittelbar vor dem Gebrauch gemischt. Das Mengenver- 
lialtnis von leicht u. schwer fluchtigen Lósungsmm. soli 4: 3, das von festen Stoffen zu 
Lósungsmm. 65: 35 nicht iiberschreiten. Die Erzeugnisse besitzen gleichmaBige Be- 
schaffenheit u. bleiben auch in der K alte  fl. (F. P. 715 146 vom 13/4. 1931, ausg. 
26/11. 1931. D. Prior. 13/3. 1931.) K u h l in g .

Paul Lechler, Stuttgart, Verfahren und Yorrichtung zur Hersiellung ron Emul- 
sionen. Die zu emulgierenden Stoffe, z. B. Bitumen, werden unter Zusatz eines Em ul
gatora, wie Wollfett, Harz u. dgl., erhitzt u. gleichzeitig m it einer wss. Alkalilsg. in 
einer Kammer mittels einer tangential wirkenden Anordnung unter Druck vermischt. 
Die Vorr. ist an Hand von Zeichnungen erlautert. (E. P. 362430 vom 1/9. 1930, ausg. 
31/12. 1931. D. Prior. 30/8. 1929.) R i c h t e r .

Salviam, ubert. von: Charles Georges Jules Lefebvre und Ernest Edouard 
Frederic Berger, Paris, Bituminose Emulsionen. Das Brcchen seifenhaltigcr wss. Emul- 
sionen von Bitumniis durch (kalkhaltiges) W. oder Fiillmittel, welches durch Ca(HC03)2 
veranlaBt werden soli, wird durch Zusatz 1. Salze solcher Sauren (mit Ausnahme von 
H 3P 0 4) verhindert, welehe unl. Kalksalze bilden, besonders HF, HoC20 4 u. H 2SiFG. 
(E. P. 362299 vom 2/4. 1931, ausg. 24/12. 1931. F . Prior. 12/12. 1930.) K u h l in g .

Colas Products Ltd., Augustus George Terry, Leonard Gowen Gabriel und 
John Frederick Thomas Blott, London, Verfahren zur Herstellung ron wasserigen 
Bilumenenwlsionen. Die Bitumina werden mittels der iibliohen Emulgatoren, wie 
Kaliumoleat, in einer Kolloidmiihlo dispergiert u. nach Zusatz von weiteren bitumi- 
nósen Stoffen in der Weise durch Riiliren erneut dispergiert, daB die fertige Emulsion 
etwa 85%  Bitumen enthalt, dereń Teilchen gróBer sind ais normaler Disperaionen u. 
mindestens 20—30 /1 groB sind. (E. P. 362 577 vom 2/10.1930, ausg. 31/12.1931.) R i.

O. Hubert, Traite d’asplialtage. Paris: Ch. Beranger 1932. (222 S.) Br.: 50 fr.
Jahrbuch der Moorkunde. Bericht iiber d. Fortschritte auf allen Gebieteu d. Moorkultur u. 

Torfverwertg. Unter Mitw. zahlr. Fachgenossen hrsg. von Bruno Tackę u. Friedrich Brune. 
Jg. 18. 1930. Hannovcr: Schapcr 1931. (187 S.) gr. 8°. nn. M. 14.— .

Von den Kohlen und den Mineralolen. E in Jahrb. f. Chemie u. Technik d. Brennstoffe u. 
Mincralole. Hrsg. von d. Fachgruppe f. Brennstoff- u. Mineralol-Chemie d. Vereins Dt. 
Chemiker. Bd. 4. 1931. Berlin: Verl. Chemie [Konnn.: Haessel Comm.-Gesch., Leipzigl
1932. (234 S.) gr. 8°. nn. M. 16.— ; Pp. nn. M. 18.— .

X X I. L ed en  Gerbstoffe.
P. Chambard und J. Azemar, Die Enlhaarung der Hdute beim Schwilzrerfahren. 

Altere Ansichten iiber den Schwitzvorgang werden aus dem Schrifttum angefUhrt u. 
eigene Verss. zur Erm ittelung optimaler Bedingungen beim Schwitzen beschrieben. 
Hierbei wurden die Fellproben m it Aceton entwassert, in dest. W. oder wss. Lsgg.
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24 Stdn. geweicht u. in Exsiccatoren iiber W. unter Temp.-Kontrolle aufgehangt, 
bis Entbaarung moglich war. Hiernaeli wurden die Waschwasser der H aut, der Haare 
sowie der Enthaarungsgerate u. die Fl. aus dem Exsiecator gemeinsam auf den in 
Lsg. gegangenen Gesamt-N, N H 2-N u. Aminosaure-N sowie auf den pH-Wert unter
sucht. Es ergab sich, daB Haarlassigkeit m it dest. W. am leichtesten u. bei geringstem 
N-Verlust zu erzielen war. Je  starker sauer oder alkal. die Lsgg. waren, die vor dem 
Schwitzen auf die H aut eingewirkt hatten, desto langer dauerte die Zeit bis zum 
E in tritt der Haarlassigkeit u. desto gróBer war der N-Verlust. In  Ggw. von NaCl 
war der N-Vcrlust bei gewissen Konzz. etwas geringer ais m it W. allein; die Vers.- 
Dauer anderte sich dagegen nicht. Die untersuchten Antiseptika Borsaure, schweflige u. 
arsenige Saure verzógerten die Haarlassigkeit oder verhinderten sie ganz; der N-Verlust 
war bei Borsaure etwas geringer ais m it W. Dureli wiederholte Frischluftzufuhr beim 
Schwitzen in Ggw. von W. allein wurde nicht seine Dauer, wohl aber der N-Verlust 
herabgesetzt. Gel. S wurde in keinem Falle aufgefunden. (Journ. In t. Soc. Leather 
Trades’ Chemists 16. 27—39. Jan . 1932.) S e l i g s b e r g e r .

Louis Meunier und Khoa Le Viet, Das Problem der Gerbung. 2. Mitt. (Chim. 
et Ind. 25. Sond.-Nr. 3 bis. 705—11; Halle aux Cuirs [Suppl. teclin.] 1931. 299—304. 
328— 32. 367—73. Dez. — C. 1931. I. 723.) G ie r t i i .

J. Jovanovits, Ober Gerbung und Durcligerbung. Vf. untersuchte das Verh. der 
Hautfasern (Fibrillen) u. der Faserbundel im polarisierten Licht u. die Anderungen, 
welche diese bei Einw. von feuchter Warme, sauren u. alkal. Reagentien u. von Gerb- 
stofflsgg. erfahren. Dic aus der RindsblóBc praparierte kollagene Faser, die im Polari- 
sationsmikroskop m it Gipsplattchenvorschaltung positive Doppelbrechung zeigt, ver- 
andert ihren opt. Charakter durch Einw. von Wiirme, Sauren, Alkalien u. Gerbstoffen, 
u. das Polarisationsmikroskop laBt sich zur Beobachtung der Einw. von Gerbstoffen 
usw. verwenden. (Collegium 1927. 226—36.) S c h o n f e l d .

E . B61avsky und K. Fiksl, Moderne Grundzugc der Sohlenleder-Schnellgerbwig. 
Von der Auffassung ausgehend, daB im Grunde allc Schnellgerbverss. die Wrkg. der 
Konz., des P h  u . der Temp. der Gerbbriihe auf die Durchfarbung u. Ausgerbung zum 
Gegenstand haben, besprechen Vff. die verscliiedensten Methoden u. Mittel, die zur 
Beschleunigung der Gerbung vorgeschlagen wurden. Die Kenntnis der maBgebenden 
Faktoren war die Grundlage, yon der aus Vff. ihr Rapidgruben-Gcrbverf. entwickelten, 
das nalier beschrieben wird. Dic chem. u. physikal. Unters. des nach diesem Verf. 
crzeugten Leders verlief nach jeder Riehtung befriedigend. Die Ergebnisse der mkr. 
Prufung des Fasergefiiges, die Analysenzalilen u. die Resultate der Best. des Abnutzungs- 
widerstandes nach T h u a u  sowio der W.-Aufnalime u. Biegefestigkeit werden angefuhrt. 
Lediglich die Beurteilung von Leder im polarisierten Licht naeh J o v a n o v i t s  (vgl. 
vorst. Ref.) erwies sich durch die bisherigen Verss. noch nicht ais ausreichend ge- 
stiitzt. (Gerber 57. 195— 97. 203—05. 25/12. 1931. Zlin, C. S. R.) S e l i g s b e r g e r .

Arthur W. Thomas, Die chemische Natur der vegelabilischen Gerbung. Auf Grund 
eigener Unterss. u. der Forschungen anderer Autoren wird dargelegt, daB die Rk. 
zwischen H aut u. Gerbstoff chem. N atur ist. (Collegium 1927. 236—54.) SCHONFELD.

R. H. Marriott, Die Wirkung von Trypsin au f KoUagen. Vf. belegte durch Verss. 
seine alte Ansicht (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 7 [1923]. 547), daB 
Kollagen bei 40° von Trypsin nur deshalb angegriffen wird, weil es eine chem. Ver- 
anderung erleidet, wahrend bei 35° noch keine Einw. stattfindet. F iir seine Unterss. 
verwendete Vf. nach eigenem Verf. (C. 1928. II. 1514) priipariertes, trockenes Kollagen; 
dieses wurde im 100-fachen Gewicht einer Suspension von 5 g/Liter CaC03 m it kon- 
stantem pn von 7,7 bis 7,8 unter Zusatz von 0,1% Trypsin 24 Stdn. bei 35° digeriert, 
abfiltriert, der Geh. der Fl. an gel. N  bestimmt u. das Kollagen noch mehrfach m it 
Lsgg. obiger Zus. behandelt. Aus Verss. an Kollagenstucken verschiedener GróBe 
wird geschlossen, daB die starkere Trypsineinw. bei den kleineren Proben nicht auf 
ihre gróBero Oberflaehe, sondern auf eine chem. Veranderung des Kollagens durch 
das Zerschneiden zuriickgeht. Ferner wird gezeigt, daB neben der Temp.-Erhohung 
auf 40° die Pufferwrkg. beim Kollagenabbau von Bedeutung ist. Die viel starkere 
Trypsinwrkg. auf BlóBe bei 35° wird in weiteren Unterss. auf den EinfluB der Zus. u. 
Dauer des Aschers zuruckgefuhrt (Tabellen, Diagramme!). Zur Beurteilung dienen 
sowohl der N-Verlust der m it bestimmten Aschermitteln vorbehandelten Kollagen- 
stiicke ais aueh ihr Aussehen bei mkr. Prufung. Die Beziehungen, die sich hierbei 
zwischen Ascheransatz u. Beizwrkg. ergeben, werden nach der prakt. Seite hin erortert u.
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dcm Gerber zur Beachtung empfohlcn. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 16. 
6—16. Jan . 1932.) S e l ig s b e e g e e .

R. H. Marriott, Der sogenannie ,,Stripping“-Effekl beim Behandeln pflanzlich 
gegerbłen Leders mit alkalischen Losungen. Von entfetteten Lederproben m it bekanntem 
N-Geli. wurden je 2 g m it 200 cem einer gesiitt. Borax- oder 0,1- oder 0,05-n. N a2COn- 
Lsg. verschicden lange Zeit bei Raumtemp. u. bei 42° behandelt, griindlich aus- 
gewaschen, getrocknet u. wieder der N-Geli. bestimmt. Daraus wurde der Geh. an 
zuriickgebliebenem Gcrbstoff berechnet; die Ergebnisse sind in Tabellen u. Dia- 
grammen wiedergegeben. Der Gcrbstoffgeli. sinkt bei den untersucliten sumach- 
gegerbten Ledern auf etwa 11%- Dieser W ert wurde, wenn das ausgewascliene Leder 
wiederholt gegerbt u. nachher m it Boraxlsg. ausgewasclien wurde, immer wieder 
erhalten u. scheint nach Vf. fiir eine gegebene Gerbart konstant zu sein. In  den ge- 
braueliten Waschfll. wurde nach Ansauern Hautpulver angegerbt u. die aus ihm nicht 
mehr auswaschbare Menge Gerbstoff bestimmt; sie betrug nach 6 Stdn. der alkal. 
Behandlung 8,2%  u. sank dann nicht mehr. Bei kastaniengegerbtem Hautpulver 
wurde nach 14-tagiger Aufbewahrungszeit ein etwas geringerer Auswascliverlust in
0.05-n. Na2C03-Lsg. bei 42° festgestellt ais bei sofortiger E rtrak tion . Die Vers.- 
Ergebnisse werden vom Vf. in ilirer Bedeutung fiir die Tlieorie der Gerbung crórtert u. 
hierbei 3 Formen der Gerbstoffbindung daraus abgeleitet: 1. der schwach gebundene 
Gerbstoff, der m it W. auswaschbar ist, 2. der gebundene, aber m it Alkali entfernbare 
Gerbstoff, 3. der m it Alkali nicht entfernbare Gerbstoff, iiber dessen Bindungsart 
nach Ansiclit des Vf. auf Grund der bisherigen Erkenntnisse keine klare Vorstellung zu 
gewinnen ist. (Journ. Int. Soc. Leather Trades’Chemists 16.16—27. Jan.1932.) S e l ig s .

Madge E. Robertson, Anwendung ton Sulfid-Kalkaschern zur Sierilisation ge- 
trockneter milzbrandiger Hdute. V. Laboratorium-stersuche iiber den Einflu/3 der Tem
peratur und der Bewegung der Briihen au f den Desinfektionsgrad. (IV. vgl. C. 1931.
1. 1221.) Es werden Verss. besehrieben, in denen der EinfluB der Temp. auf die des-
infizierende Wrkg. von Kalk-Sulfidlsgg. gegcniiber milzbrandinfizierten Seidenfaden 
studiert wurde. Jeder Vers.-Reihe wurde taglich ein Seidenfaden entnommen u. der 
Fortgang der Desinfektion an seiner Fiiliigkeit, aiif einer Agarplatte Keimbldg. zu 
erzeugen, festgestellt. Es zeigte sich, daB bei 0 u. 8° das W achstum manchmal nur 
zeitweilig unterbrochen wird, um darni erneut einzusetzen, ein Zeichen fiir die Un- 
sicherheit einer Desinfektion bei niedrigen Tempp. — Ferner wurden nicht infizierte 
Chinahiiuto bei 20, 23 u. 25° in Lsgg. m it 1%  Na2S-9H 20  -f  1,2% CaO verschieden 
lange geaschert u. zur Beurteilung des Zeiteinflusses der N-Verlust, die Gewichts- 
zunahme der Hiiute im Aseher u. das mkr. Bild des Fasergewebes herangezogen. 
Hierbei wurden nach 10—12 Tagen bei 20— 23° die besten Resultate erzielt. — In  
weiteren Verss. m it Seidenfaden wurde gefunden, daB auch dio Bewegung der Lsgg. 
ihre Desinfektionswrkg. stark  erhoht. Durch taglich 3-std. Schutteln war sehon bei 8° 
in 6 Tagen vollige Desinfektion zu erzielen u. bei 0° in der gleichen Zeit eine sehr 
deutliche Einw. zu bemerken. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 15. 586—93. 
Dez. 1931.) _ S e l ig s b e e g e e .

Edwin R. Theis, Eine kritische Untersuchung der Biochemie des Weichens und 
Aschems. VI. Der Einflufi der umgebenden Gasatmosphare au f das Weichen ton Kalb- 
und Ziegenhauten. (V. vgl. C. 1930. I. 3139.) Die Unters. iiber den EinfluB der um 
gebenden Gasatmosphare auf die Weiche, die von E. R. T h e is  u. J . M. M i l l e e  
(C. 1929. II . 1117) an schweren Hauten ausgefiihrt wurde, wird vom Vf. an Kalb- 
u. Ziegenhauten fortgesetzt. Aus den Unters.-Ergebnissen, die in K u rra i  u. Tabellen 
zusammengestellt sind, seien folgende Punkte hervorgehoben: U nter aeroben Be- 
dingungen (0 2, C 02, Luft) wird die Bldg. von NH 3 begiinstigt, wahrend die H 2S-Bldg. 
gering ist, die S-haltigen Bestandteile der H aut also wenig angegriffen werden. Im 
Gegensatz hierzu setzt unter anaeroben Bedingungen (besonders in der H-Atmosphare) 
betrachtliche H 2S-Bldg. ein, w-ahrend NH3 nur in geringerer Menge entweicht. H  be- 
giinstigt die Bldg. fluchtiger Fettsauren, wahrend unter aeroben Bedingungen nur 
geringe Mengen gebildet werden. Betreffs des Temp.-Einflusses zeigt sich, daB dio 
H 2S-Bldg. m it der Temp. zunimmt, die NH3-Bldg. bis zu einem Maximum bei 37° 
ansteigt u. oberhalb dieser Temp. wieder abnimmt. Die unter anaeroben Bedingungen 
geweichten Hautestuekchen zeigen nach dem Weichen eine Gewiclitsvcrminderung, 
dio unter aeroben Bedingungen geweichten eine Gewichtszunahme. Die Ergebnisse 
m it Kalbshaut entsprechen denen m it Ziegenhaut, nur wird Ziegenhaut unter gleichen 
Bedingungen starker angegriffen, was Vf. dam it erklart, daB Ziegenhaut vom aus-
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gewachsenen Tier stam m t. — Vf. liat nooli die weiteren Veranderungen verfolgfc, die 
die in den ycrschiedenen Gasmedien geweiehte Kalbshaut im Ascher erfahrt. (Journ. 
Amer. Leatlier Chemists Assoc. 25. 442—60. Bethleliem, Pa., Lehigh Univ.) Gie r t h .

V. Kubełka und F. Peroutka, Uber den mittleren Wassergehalt pflanzlich ge- 
gerbter Leder. Vff. bestatigen die Befundo von F . S t a t h e r  (C. 1931. II . 2687) iiber 
den mittleren W.-Geh. pflanzlich gegerbter Unterleder. — Aus den in don vergangenen 
7 Jahrcn durchgefiihrtcn Lederanalyscn wurden die Monatsdurehschnittswerte u. der 
Jahresdurchsclm itt des W.-Goh. fiir einzelno Lcderarten ermittelt. 356 ungefottete 
Sohlleder weisen ais Jahresdurchsclmitt einon W.-Geh. von 13,7% auf, 60 Riemen- 
leder m it 8—20% Fettgeh. 12,2%» 158 gefottete Blankleder 12,8%, 46 Kuhoberledcr 
unter 20% Fettgeh. 12,1% u. iiber 20% Fettgeh. 10,2%. Der W.-Geh. ist in den 
Monaten September u. Oktober am hóchsten, im Dezember, Januar u. Februar am 
niedrigsten. Diese Durchschnittswerte beziehen sich auf langere Zeit gelagerte Leder. 
Frisch gegerbto Sohlleder haben aueli lieuto noch oinon W.-Geh. von 16—19%. (Gerber 
58. 4— 5. 10/1. 1932. Briinn, Tschsl. Versuehsanstalt f. Lederind.) G ie r t h .

K. Freudenberg, Die Pflanzengerbstoffe. Gekiirzter Berielit iiber einen zusammen- 
fassenden Vortrag vgl. C. 1930. I. 393. (Hide and Leathcr 82. 17—18. 24. 12 / 1 2 . 1931. 
Journ . Amer. Leather Chemists Assoc. 26. 588—94. Nov. 1931. Cuir techn. 24. 
434—36. 15/12. 1931.) S e l i g s b e r g e r .

Leopold Pollak, Nicht Schlamm bildende Gerbextrakte und ilire Unterscheidung. 
Vf. unterscheidet 3 Verff. zur Herst. nicht sehlammbildendor Gerbextrakte: 1. das 
chem. Verf., bei dem das Gerbstoffmol. chem. veriindert, z. B. sulfitiert wird, 2. das 
L<5severf. m it synthet. Gerbstoffen, das auf einer Erhóhung des Dispersitiitsgrades 
beruht u. 3. das Kliirverf., bei dem nur dio schwer lóslichen Anteile aus dem E xtrak t 
entfernt werden (z. B. Horst. von Triumphextrakt). — Um zu beurteilen, wolcho Art 
klarloslicher E x trak t vorliegt, empfiehlt Vf. folgendo Unterss.: 1. Best. des Unl. nacli 
K u b e ł k a  u . Nem ec. Klarlosliehe, nicht sehlammendo Extrakto diirfen bis 5° Be. 
hoehstcns 5 Vol.-% eines leichtflockigen Schlammes absetzen. 2. PROCTER-HiRST-Rk. 
m it Anilin +  HCI. Flockenbldg. binnen 15 Min. spricht fiir synthet. Gerbstoffe oder 
Celluloseextrakte. 3. Priifung auf S 0 2. Negativer Ausfall spricht fiir Klarverf. 4. Asche- 
best. (3,0—6,0%  chem. Verf., <  6,0%  Loseverf., >  2,0%  Klarverf.), pn-Best. (5,5 bis
6,2 chem. Verf., 3,0—5,7 Loseverf., 3,4—4,8 Klśirverf.). Zum SehluB gibt Vf. die 
analyt. Daten fiir den neuen, im Klarverf. hergestellten klarloslichen, nicht 
schlammenden Kastanienholzextrakt „Super R ey“ . (G erber 57. 99—100. 1931. 
Aussig.) G ie r t h .

Leopold Pollak, Eichenholzextrakt. II. (I. vgl. C. 1931. II. 1239.) Durch Be- 
sprechung der techn. Yerwendung im Farbengang, im Versenk, in den Gruben, bei der 
FaB- u. der Naehgerbung legt Vf. dio vielseitigen Anwendungsmoglichkeiten fiir Eiehen- 
holzextrakt klar. (Gerber 57. 102—03. 1931.) G ie r t h .

Vittorio Casaburi, Neue Yerwendung synthelischer Oerbsloffe und ilirer Salze. 
Die ausprobierten synthet. Prodd. (siehe Original) wirken ausgesprochen schwellend 
auf dio H aut u. ergaben stets um mehr ais 25°/o gesteigerte Lcderausbeuten. (Boli. 
R . Staz. Industria Pełli 9- 381—90. Nov. 1931. Neapol.) G rim m e.

J'. Berkman und A. Ssawitzki, Bleichen von synlhetischen Gerbstoffen durch Vor- 
behandlung des Steinkohlen-Rohmaterials. Durch vorangehende Polymerisation von 
Sehweról u. Anthracenol m it H 2S 0 4 lassen sich aus diesen hellero synthet. Gerbstoffe 
gewinnen. Diese Vorbohandlung hat einen Verlust von 20% Sehweról u. 25%  A nthra
cenol u. einen Mehrverbrauch von 20% (92%ig.) H 2S 04 zur Folgę. (Anilinfarbenind. 
[russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost.] 1931. Nr. 4—5. 11—21.) S c h o n f .

A. Kiintzel, Die Verwendung von auffallendem Licht bei mikroskopischen Leder- 
untersuchungen. (Instrum ent World 4. 167—72. Jan. 1932. — C. 1931. II. 
2819.) G ie r t h .

J. S. Rogers, Die Filtration der Gerbstofflosungen fu r  die Bestimmung des Unloslichen. 
Kommissionsbericht 1931 der American Leather Chemists Association. (Vgl. C. 1931. I. 
1223.) Es wurden Vergleichsverss. zur Best. des Unloslichen einerseits nach der A. L. C. 
A.-Methode u. nach R ie s z  bei 20° u. andererseits nach der Internat. Methode u. nach 
RlESZ bei 18° von einer Anzahl fester E xtraktc ( Quebracho, Hemlock, Fichtenrinde, 
Kastanie u. Valonea) durchgefiihrt. Der Vergleich der Ergebnisse nach der A. L. C. A.- 
u. der Internat. Methode zeigt nur gewisse geringfiigige Unterschiede, die wahrschein- 
lich auf die Temp.-Differenz zuriickzufiihrcn sind. Das Losen, Abkiihlcn u. Filtrieren 
der Analysenfll. wurde nach don Vorschlagon des Internationalen Delegierten-Aus-
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schusses (I. D.A.) ausgefiihrt. Weiter wurde untersucht: 1. Der EinfluB der Ver- 
dampfung verschiedener Volumen Analysenfl., 2. der EinfluB der Zeitdauer der Fil- 
tration, 3. der EinfluB yerschiedener Filtrierpapiere, 4. der EinfluB der Beriihrungs- 
zeit von Lsg. u. Filter auf die Adsorption, 5. der EinfluB einer Anderung der Temp. der 
Lsgg. wahrend des Pipettierens. — Die Versuehsergebnisse legen einige Schwierig- 
keiten der Methode R ie s z  klar. Die Methode R ie s z  erweist sich ais brauchbar u. 
diirfte sich zu einer internat. Methode ausgestalten lassen. (Journ. Amer. Leather 
Chemists Assoc. 26. 272—97. 1931.) G ie r t h .

T. G. Greaves, Die Gerbsloffanalyse und der Parkereffekt. Auf Grund zahlreiclior 
Verss., die im einzelnen beschrieben werden, erkliirt Vf. den Parkereffekt m it der 
Gewichtszunahme des Trockenriickstands durch Absorption der im Exsiccator ein- 
geschlossenen Feuelitigkeit u. wahrend der Wagung. Die Gewichtszunahme im Ex- 
siccator ist abhangig von dem Feuehtigkeitsgeh. der Atmosphare, aber nicht von der 
Dauer des Trocknens. Der negative Parkereffekt bei trockenem K astanienextrakt 
ruhrt von seinem Geh. an m it W.-Dampf fluchtigen Stoffen her; ein solcher Verlusb 
tr i t t  auch bei festem Quebrachoextrakt auf, wird aber von seiner gróBeren Feuchtig- 
keitsaufnahme im Exsiccator kompensiert. Vf. zieht aus seiner Unters. den SchluB, 
daB einheitliehe Vorschriften iiber Form u. Rauminhalt der Exsiecatoren erlassen 
werden sollten. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 26. 606—19. Nov. 1931. 
Mobile, Alab., Amer. Dyewood Comp.) S e l i g s b e r g e r .

P. I. Pawlowitsch, N. G. Schtschekoldin, W. I. Dreling, K. I. Sjablow und 
W. F. Drosdow, U. S. S. R ., Enłfelten ton Scluifsblofien. Die BloBen werden m it einer 
alkal. Lsg. des Kontaktspalters oder m it Naphthenseifen behandelt. (Russ. P. 20 757 
vom 11/4. 1930, ausg. 31/5. 1931.) R i c h t e r .

N. P. Schawrow, U. S. S. R ., Verfaliren zum Fdrben ton Leder. Die in iiblicher 
Weise extrahierten pflanzlichen gerbstoffhaltigen Hólzer werden erneut unter Zusatz 
von Atzalkali extrahiert. Das Farben des Leders m it dem so erhaltenen E x trak t erfolgt 
in iiblicher Weise unter Zusatz von Metallbeizen. (Russ. P. 20 742 vom 26/1. 1929, 
ausg. 31/5. 1931.) R i c h t e r .

XXIV- PhotograpM e.
Tatsumi Terada, Die auf die photographischen Platten aufgezeichnele „Negatite 

Spritzfigur“ und die Seitenaste der Positivfigur. Vf. nahm Entladungsfiguren auf photo- 
graph. P latten  auf, auf welche ein Gasstrom gerichtet war. Wahrend eine Anderung 
der Form der Positivfiguren durch den Gasstrom nicht beobachtet wurde, zeigte sich 
auf den ncgativen Figuren ein betraclitlicher Effekt, der auf eine durch den Gasstrom 
hervorgerufene ungleichmiiBige Verteilung des Gasdruckes zuruckgefiihrt wurde. Die 
Form der Seitenaste der positiven Figuren wurde untersucht u. nach der Theorie yon 
Y o s h id a  erkliirt. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ, Serie A. 14. 131. Ju li 1931. 
Im p. Jap . Naval College.) F r i e s e r .

Carl E. Barnes, W. R. WhitehorneundW. A. Lawrance, Verstarkende Wirkung 
ton Wasserstoffsuperozyd und organisc.hen Peroxyden au f das latente photographische 
Bild. Vff. untersuchten die Abhangigkeit der Verstarkung des latenten Bildes durch 
Wasserstoffsuperoxyd von dem yerwendeten Entwickler. Mit Ausnahme von Glyein 
konnte bei allen vei'wendeten Entwicklern eine Empfinglichkcitszunahme beobachtet 
werden. Von organ. Peroxyden zeigte nur m-Chlorbenzoylperoxyd eine prakt. ver- 
wendbare photograph. Verstarkung. (Journ. physieal Chem. 35. 2637—49. Sept.
1931.) F r i e s e r .

S. E. Sheppard, R. H. Lambert und R. L. Keenan, Die Adsorption organischer 
Korper an Silberlialoiden. I. u. II . Vff. untersuchten die Adsorption von Pinacyanol 
(bas. Farbstoff) an AgBr bei einem pn von 6,8 . Die Berechnung der an AgBr m it Okta- 
ederoberflache adsorbierten Farbstoffmenge ergab, daB fur ein Farbstoffmolekul 1,69 B r" 
notwendig ist. Qualitative Verss. ergaben, daB ein saurer Farbstoff an AgBr nur bei 
liberschussigem Ag+ adsorbiert wird u. in der Hauptsache nur in saurem Medium. 
Pinacyanol adsorbiert in  der Hauptsache nur in alkal. Medium u. bei einem UberschuB 
von Br- . Allylthioharnstoff folgt bei seiner Addition an Silberhalogeniden keiner 
Adsorptionsformel, doch ist die N atur der gebildeten Substanz u. die Loslichkeit der 
yerschiedenen Verbb. so beschaffen, daB die Rk. in einigen Fallen nicht zu Ende ver- 
laufen kann. Weiter wurde gefunden, daB Gelatine an AgBr adsorbiert wird u. daB, 
wenn das Halogenid in Ggw. yon Gelatine erzeugt wird, sich eine Gelatineschicht um
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das K om  bildet, die sogar bei G-std. Digerieren niclit entfem t werden kann. (Photogr. 
Industrie 30. 48—52. 72—73. 27/1. 1932. Kodak Lab.) F r i e s e r .

K. Tschibissow und W. Tscheltzow, Uber den Einflufi der Herstdlungs- 
bedingungert und der chemischen Sensibilisierung auf die spektrale Lichtempfindlichkeit 
photographischer Emulsionen. Vff. untersuchten die Veranderung der spektralen 
Empfindlichkeit einer Emulsion wahrend des Reifungsprozesscs u. durch Sensibilisierung. 
Im  Verlauf der Eeifung wurde eine Verschiebung der spektralen Empfindliclikeit gegen 
R ot beobachtet. Dasselbe wurdo auch bei chem. Sensibilisierung fertiger Emulsionen 
in verd. Lsg. gefunden. Bei Sensibilisierung in ammoniakal. Lsg. wurde festgestellt, 
daB die Veranderung der spektralen Empfindlichkeit von dem Anion des Silbersalzes 
nnabliangig ist. Eine Emulsion ist der chem. Sensibilisierung besonders in den friihen 
Reifungsstadien zuganglich. (Kinoteclmik 14. 5—9. 23—26. 20/1. 1932.) F r i e s e r .

Eugśne Calzavara, Uber den Einfluf} verschiedener sdiwefellialtiger Korper auf 
die. Fdllung einer Misdiung von Brom- w id  Jodsilber ausgdiend von einer Mischung yon 
Alkalijodid und -bromid. Vf. untersuchte die N atur der Fallung, welche man erhalt, 
wenn man zu einem Gemiseh von Kaliumjodid u. Kaliumbromid bestimmter Konz. 
ncutrales oder ammoniakal. Silbernitrat in steigender Menge zusetzt. Die Fallungen 
wurden m it oder ohne Ggw. von schwefelhaltigen Korpern u. Gelatine vorgenommen 
u. die Wrkg. dieser Stoffe auf den Beaktionsverlauf beobachtet. Dieser wurde elektro- 
metr. verfolgt. (Science Ind. photographiąues [2] 3. 1—12. Jan . 1932.) F r i e s e r .

D. A. Spencer, Moderne Entwicklungen in der Farbenphotographie. Vortrag. 
(Photographie Journ. 72. 10— 18. Jan . 1932.) F r i e s e r .

Gustav Grotę, Neues in  der Farbenphotographie. Fortschrittsbericht der additiven, 
subtraktiven u. direkten farbenphotograph. Verff. (Photogr. Korrespondenz 68. 6—11. 
Ja n . 1932.) F r i e s e r .

— , Die Wiedergewinnung von Kinofilmen durdi das Cellofilmterfahren. Bei dem 
Ton der Cellofilm-Corporation ausgeiibten Verf. wird der Film direkt m it organ. Losungs- 
mitteln behandelt, in welclien sich die Nitrocellulose auflóst. Gelatine u. Silber bleiben 
ungel. zurućk u. konnen abgetrennt werden. (Nitrocellulose 2. 216—17. Nov.
1931.) F r i e s e r .

Raymond Davis und Gerald Kent Neeland, Eine Experimentdlstudie iiber einige 
Methoden zur Angabc der photographischen Empfindlichkeit. Vff. untersuchten die 
Brauchbarkeit von drei Methoden zur Angabe der photograph. Empfindlichkeit. Die 
Empfindlichkeitsangaben entsprechen dem ein- bis zehnfachcn W ert der reziproken 
Exposition, die folgenden Punkten der Schwarzungskurve zugehort: 1. dem Schnitt- 
pu rk t, der an dem P unkt der maximalen Neigung gezogenen Tangente m it einer der 
Schleierdichte entsprechenden liorizontalen Linie. 3. dem Schnittpunkt derselben 
Tangente m it der Nullinie. 3. dem Punkt bei welehem die Neigung der Schwarzungs- 
kurve einen bestimmten W ert (0,20) betragt. F iir den allgemeinen Gebrauch erscheint 
die letztere Angabe besonders geeignet. Der W ert des Minimalgradienten muB dem 
Objekt u. dem Positivmaterial angepaBt sein. Es ist unzureichend, fur die Empfind- 
lichkeitsangabe nur einen W ert anzugeben, besser ist die Angabe der Empfindlichkeit 
fiir verschiedene Entwieklungszeiten. (Bureau Standards Journ. Res. 7. 495—517. 
Sept. 1931.) " ___ _______  _  F r i e s e r .

W. L. Makarów, U. S. S. R ., Verfahren zum Auftragen von lichtempfindlichen 
Emulsionen au f Papier oder Platten. Die Emulsion wird mittels eines Ammoniak- oder 
Chloracetylstromes oder Luftstromes, der m it diesen Stoffen gesatt. ist, auf das Papier 
oder die P latten zerstaubt. (Russ. P. 20 959 vom 23/4. 1930, ausg. 31/5.1931.) R ic h t .

Technicolor Motion Picture Corp., Amcrika, Herstellung lichtempfindlicher 
photographischer Schichten. Eine Ag-Emulsionsschicht wird fiir Wellenlangen eines 
bestimmten Spektralbereiches sensibOisiert u. m it Farbstoffen eingefarbt, welche in 
diesem Spektralbereich selektiv absorbieren. Die Schichten werden dann m it Lieht 
solcher Wellenlangen belichtet, welche die Farbstoffe absorbieren. Z. B. wird eine 
Halogensilberemulsion, die fiir Blau, Blaugriin, Griin u. Gelb sensibilisiert ist, m it 
Tartrazin, Rose Bcngal u. Saurcmagenta eingefarbt u. dann unter einem Negativ m it 
solchem Licht belichtet, das den Absorptionsbereich der Farbstoffmischung umfaBt, 
worauf das Bild in ein Relief umgewandclt wird. Durch die Farbstoffe wird die Hóhe 
des Rcliefs geregelt. (F. P. 717098 vom 15/5. 1931, ausg. 31/12. 1931. A. Prior. 
23/5. 1930.) G r o tę .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lichthofschutzschicht fiir  
photographische Platlen und Filme, dad. gek., daB die Fuchsonfarbstoffe durch Amino- 
tripkenyhnethanfarbstoffe m it einer oder mehreren Carbosylgruppen im Molekuł ersetzfc 
sind. Die Lichtliofschutzschicht besteht z. B. aus einer Lsg. von 5 g Fuchsinmono- 
carbonsaure, 75 ccm Propanol u. 25 ccm Isobutanol. (D. R. P. 541 596 KI. 57 b 
vom 17/7. 1930, ausg. 20/1. 1932. Zus. zu D. R. P. 512 613; C. 1931. I. 731.) G r o tę .

Lackfabrik Ewald Dórken, Herdecke, R uhr (Erfinder: Karl Dórken d. Jiingere, 
Ernst Hochuli und Heinrich Herminghaus, Herdecke), Herslellung photochemischer 
Bilder, 1. dad. gek., daB man Lsgg. von Celluloseestern u. -athern nach dem Trocknen 
unter einer Vorlage oder nach Auftragen eines Musters belichtet u. anschlieBend ent
wickelt. — Den Celluloseesterlsgg. konnen Weichmachungsmittel, wie Kopale, Kolo- 
plionium o. dgl. u. Farbstoffe zugesetzt werden. (D. R. P. 542 598 KI. 57 b vom 
1/1. 1929, ausg. 26/1. 1932.) G r o tę .

Humphrey Desmond Murray und Douglas Arthur Spencer, London, Her
slellung farbiger photographischer Bilder. Das photograph. Ag-Bild wird gebleicht, 
z. B. m it einer 5%ig- CuCL-Lsg., u. dann m it einer Diazoverb. kombiniert, worauf 
diese m it einer Azofarbstoffkomponcnte im Beisein eines Fisierstoffes gekuppelt wird. 
—- Beispiel: E in ungetontes Ag-Bild auf Glas, Celluloid oder Papier wird in einem 
Bad folgender Zus. behandelt, bis es orange gefarbt ist: A. 30 g CuS04, 200 g K-Citrat, 
20 g K 3Fe(CN)0, 1000 ccm W. B. 3,5 g p-Diazodiphenylaminsulfat, 1000 ccm W. 
Das behandelte Bild wird gewaschen u. das Farbstoffbild dann in folgender Lsg. ent- 
wickelt: 5 g Phloroglucinol, 50 g N aB 03, 50 g Na2S20 3, 1000 ccm W. (E. P. 363 616 
Tom 20/6. 1930, ausg. 21/1. 1932.) G r o tę .

Kodak Ltd., London, iibert. von: Kenneth Claude Devereux Hickman und 
W. John Weyerts, Rochester, V. St. A., Aufarbeilen von gefarbten Filmdbfallen. Die 
Filme werden nach Entfernung der Halogensilberschicht m it li. W., 2—30 Minuten 
in alkoh. Alkalilauge bei 50° behandelt, um die Farbstoff enthaltende Oberschicht zu 
hydrolisieren. (E. P. 357 943 vom 22/5. 1931, ausg. 22/10. 1931. A. Prior. 24/5.
1930.) E n g e r o f f .

S. W. Dobroserdow, U. S. S. R ., Verfaliren zum Enlwickeln ton Kopien mit 
Anilinol. Eine Gelatinelsg. wird m it Anilinol, A. u. Carbolsaure vermischt u. in einem 
flachen Kasten zum Erstarren gebracht. Auf die erstarrte Gelatine wird eine Stoff- 
schicht aufgelegt u. darauf die auf Chrompapier kopierte Zeichnung o. dgl. (Russ. P. 
20 960 Tom 13/11.1929, ausg. 31/5. 1931.) R i c h t e r .

Marinoni (Machines et Materiel pour Flmprimerie et les Industries annexes), 
Frankreich, Seine, Photomechanisches Jiaslerliefdruckterfahren. Um ein Rasterbild im 
Tiefdruck wiederzugeben, belichtet man durch eine Blende von langlicher Gestalt, 
um auf der Druekfomi liingliche Rasterelemente zu erhalten, welehe dem Rakel ais Auf- 
lage dienen konnen. Das Original wird zunachst auf eine Zn-Platte kopiert, die nach 
dem Atzen u. Einwalzen m it fetter Farbę auf ein Gummituch u. von diesem auf ein© 
Cu-Walze iibertragen wird, worauf diese, wie tiblich, m it FeCl3 geatzt wird. Dieses 
Verf. ist eine Vereinigung von Tiefdruck u. Autotypie. (F. P. 716 678 vom 6/5. 1931, 
ausg. 24/12. 1931.) " G r o tę .

Ernst Buri, Miinchen, Hersiellung von Druckflachen fu r  Tiefdruck, 1. dad. gek., 
daB man eine Kolloidschicht, in die Lycopodium oder ein ahnliches Staubpulver ein- 
gebracht ist, die z. B. auf Papier aufgetragen sein kann, nach dem bekannten Pigment- 
verf. lichtempfindlich macht, unter einem Diapositiv belichtet, nach dem Belichten 
auf die Druckflache, z. B. Cu-Platte oder Cu-Zylinder, aufbringt, z. B. aufąuetscht, 
in w. W. entwickelt u. in bekannter Weise atzt. — Nach den Unteranspruchen kann 
man auBer Lycopodium noch ein zweites Staubpulver, z. B. Asphalt oder Kolophonium, 
verwenden u. die Kolloidschicht abziehbar anordnen. (D. R. P. 543 314 KI. 57 d 
vom 3/1. 1930, ausg. 4/2. 1932.) G r o tę .

Samuel Herbst, Budapest, Herslellung ton Druckformen au f Zylinderflachen, 
dad. gek., daB man das Glas negativ oder diapositiv oder dereń Vervielfaltigungen 
serienweise auf eine lichtempfindliche Zn-Platte kopiert u. entwickelt, m it einer Um- 
druckfarbe einwalzt, das Bild durch Vermittelung einer m it Gummibelag yersehenen 
Trommel auf einen blanken u. m it einer lichtempfindlichen Schicht versehenen Form- 
zylinder aus Metali iibertragt, belichtet, nach Entfernung der Umdruckfarbe ent
wickelt u. atzt. (D. R. P. 543 537 KI. 57 d vom 20/3.1930, ausg. 6/2.1932.) G r o tę .

Frintej in Gernuny SchluB der Redaktion: den 4. Marz 1932.


